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VIII. BRUCKNERFEST 

DER INTERNATIONALEN BRUCKNER..GESELLSCHAFT 
AUS ANLASS DER ENTHOLLUNG DER BRUCKNER. 
BOSTE IN DER WALHALLA ZU REGENSBURG, 
DURCHGEFOHRT VON DER STADT REGENSBURG 

5. BIS 7. JUNI 1937 

Festsru/J 
Von Professor Max Au e r,. Prasident der Internationalen Bruckner- Gesellschaft 

Festlich seschmuCkt ladt Resensburs in Gemeinschaft mit der Internatio. 
nalen BruCkner.Gesellschaft zu einem Hochfest deutschen Geistes ein. 
Die Walhalla! von KoniS Ludwis I von Bayern den Schopfern deutscher 
Geisteskultur seweihtr oUnet ihre Pforten einem Manne aus osterreichischem 
Bauernblut! dem GrolSmeister der Tonkunst Anton BruCkner! dessen 
Hu.ste l1unmehr durch den Fuhrer und Reichskanzler Adolf Hitler auf 
Ansuchel1 der BruCkner=Gesellschaft in srolSzuSiser Weise in diesen 
Tempel des sesamten Deutschtums au/'senommen wird. 
Eine neue! durch Not und Tod seschrittene! nach Hoherem sich 
sehnende Menschheit hatte erwachen mussen, um BruCkners erlosender 
Kunst sanz teilhaftiS zu werden; erst in unseren Tasen enthullt sich 
uns seine wahre, starke und herbe GrolSe, die seine Zeit weder erfassen 
noch ertrasen konnte. 
Wie BruCkners Kunst dank ihrer tiefen Verwurzelun~ im Boden der 
Heimat nicht nur deutschen Raum durchstrahlt; sondern mit ihrer 
universellen Kraft auch andere Volker Zu besluCken berufen istr so 
sollen uns diese Tase auch ein Fest der Gesamtkultur und Volkerver= 
sohnuns bedeuten. 
Herzlichen BruCkner= GruIS allen! die zur Ehre des Meisters nach 
Resensburs sekommen sind! 
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FESTPROGRAMM 


Samstag, 5. Juni: 20 Uhr: I. FESTKONZER T (im Neuhaussaal). 

B r u c k n e r : Ouverture g-moll. 
Leitung: Dr. R u dol f K I 0 i b e r, Regensburg. 

M u n c h n e r Phi I h arm 0 n ike r. 

B r u c k n e r : 3 Motetten: Os justi, 
Christus factus est, 
Ave Maria. 

Leitung: Pro f, Dr, T h. S c h rem s, Regensburg. 
Reg ens bur g e r Do m c h 0 r. 

B r u c k n er : III. Symphonie d-moll. 
Leitung: Dr. R u do If K I 0 i b e r. 

M u n c h n e r Phi I h arm 0 n ike r. 

Sonntag, 6. Juni: 11 Uhr: ST AA TSAKT IN DER WALHALLA. 

18 Uhr: II. FESTKONZERT (in der Minoritenkirche). 

B r u c k n e r : T e Deum. 
Leitung: Dr. Theobald Schrems. 

Reg ens bur g e r Do m c h 0 r. 

B r u c k n e r ': V. Symphonie B-dur (Originalfassung). 
Leitung: Dr. h. c. S i e g m u n d von H a use g g e r, 

Munchen. 
M u n c h n e r Phi I h arm 0 n ike r. 

Montag, 7. Juni: 12 Uhr: FESTSITZUNG DER INT. BRUCKNER
GESELLSCHAFT 

im Reichstagssaale des Alten Rathauses. 


B rue k n e r : Adagio aus dem Streichquintett. 

Ausfuhrende: S t rub - Qua r t e t t. 

Ansprachen: Dr. Otto Schottenheim, Ober


burgermeister der Stadt Regensburg. 

Pro f. M a x Au e r, Prasident der Int. Bruckner

Gesellschaft. 
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Festrede: P 
der Reichsl 

Ansprache 
hauptmann 

Bruckner:' 
Ausfuhrende: 1 

"G h i b el 

17 Uhr: III. FE 

Bruckner: 
Leitung: Dr. e 

Bruckner: 
Leitung: Pro f 

Munchn 

Sonntag, 6. Juni: 8 Uhr: PONT~ 
Bruckner: 

Blaser. 
Einlagen: J 

Leitung: D r. 1 
Regensl 

21 Uhr: CROE 

Ausfuhrende: 1 
"Ghi b 

Sangerb 
Regensl 

Nach der offiziellen Enthullung 
ten (nicht aber von Einzelpers 
meldung bei Herrn Wolfgang vo 

Weisungen an die Fest 

Die Festkonzerte, sowie die Teil 
der I. B. G. un e n t gel t I i c h 

Bed i n gun g: Lasung einer . 
gliedschaft fur 1937 (Mitgliedska 
dem Heft beigeschlossene Postkal 

Letzter Anmeldungstermin 22. 



RAMM 

R T (im Neuhaussaal). 

i g-moll. 
(10 i b e r, Regensburg. 
h arm 0 n ike r. 
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. S c h rem s, Regensburg. 
Domchor. 

onie d-moll. 
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cRT (in der Minoritenkirche). 


IdS c h rem s. 

Do m c h 0 r. 


lonie B-dur (Originalfassung). 

; m u n d von H a use g g e r, 


I h arm 0 n ike r. 

; DER INT. BRUCKNER

lten Rathauses. 

us dem Streichquintett. 
Qua r t e t t. 

Ott 0 S c hot ten h e i m, Ober
tadt Regensburg. 
! r, Prasident der Int. Bruckner-

F est red e : Pro f. D r. e. h. Pet erR a abe, Prasident 
der Reichsmusikkammer. 

An s p r a c he: Dr. He i n ric h G lei Bn e r, Landes
hauptmann von Oberosterreich. 

B r u c k n e r : Traumen und Wachen, Mannerchor. 
Ausfuhrende: Un i v e r sit a t s - San g e r s c h aft 

"G h i bell i n en", Wi e n. 

17 Uhr: III. FESTKONZERT (in der Minoritenkirche). 

B r u c k n e r : I. Symphonie c-moll (Linzer Fassung). 
Leitung: Dr. e. h. Pet erR a abe. 

B r u c k n e r: IX. Symphonie d-moll (Originalfassung). 
Leitung: Pro f. 0 s w a I d K a bas t a, Wi e n. 

M u n c h n e r Phi I h arm 0 n ike r . 

Sonntag, 6. Juni: 8 Uhr: PONTIFIKALAMT 1M DOM. 
B r u c k n e r : Messe e-moll fur achtstimmigen Chor und 

Blaser. 
Einlagen: Ave Maria - Virga Jesse. 

Leitung: Dr. The 0 b a IdS c h rem s. 
Regensburger Domchor. 

21 Uhr: CHORKONZERT (im Neuhaussaal). 

Ausfuhrende: Un i v e r sit a t s - San g e r s c h aft 
"Ghibellinen", Wien, 

San g e r bun d "F r 0 h sin n", Lin z, 
Reg e n sb u r g e r San g e r bun d. 

Nach der offiziellen Enthullung der Buste konnen Kranze von Korpel'schaf
ten (nicht aber von Einzelpersonen) dortselbst niedergelegt werden. An
mel dung bei Herrn Wolfgang von Bartels, Munchen, AgnesstraBe 20. 

W dsunge:n an die: Fe:stte:ilne:hmu 

Die Festkonzerte, sowie die Teilnahme am Staatsakt sind fur die Mitglieder 
der 1. B. G. un e n t gel t I i c h zuganglich. 

Bed i n gun g: Losung einer Teilnehmerkarte gegen Nachweis der Mit
gliedschaft fur 1937 (Mitgliedskarte beheben). Zur Anmeldung ist n u r die 
dem Heft beigeschlossene Postkarte zu verwenden. 

Letzter Anmeldungstermin 22. Mai. 
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Der originale Bruckner * 
Erfahruns~n und Erk~nntniss~ 
Von Hans W ~isbach, L~ip~is 

In der folgenden Abhandlung solI nicht ein Eingreifen in den schwebenden 
Streit urn die Fassungen, sondern nur eine Mitteilung personlicher Erfahrungen 
und Erkenntnisse erfolgen. 

Die Tatsache, daB wir jetzt von einigen Symphonien Bruckners auBer den 
als Erstdrucke bekannten Fassungen, deren Herkunft bzw. deren Herausgeber 
zum groBen Tei! nicht feststehen, die den Brucknerschen Handschriften genau 
entsprechenden sogenannten Originalfassungen besitzen, zwingt jeden, der 
sich ernsthaft mit der Darstellung der Symphonien Bruckners befaBt, seinem 
kiinstlerischen Gewissen die Frage vorzulegen, welche von den Fassungen nach 
seiner Meinung den schopferischen Willen Bruckners zum Ausdruck bringt. 

Es handelt sich bei der Beantwortung dieser Frage nicht urn eine Sache 
des musikalischen Geschmacks wie etwa bei der Auswahl einer von den 
vielen Bearbeitungen der Beethovenschen Klaviersonaten, sondern urn eine 
ernste und schwerwiegende Entscheidung, die zugleich ein Bekenntnis bedeutet. 

Schwerwiegend deshalb, wei! der Unterschied der Fassungen eben nicht in 
belanglosen Retuschen besteht, sondern wei! er grundsatzlicher Natur ist, und 
zwar in so bedeutendem MaBe, daB wir uns zwei in wesentlichen Ziigen stark 
voneinander abweichenden Gestaltungen desselben Kunstwerks gegenuber
sehen. Schwerwiegend auch deshalb, wei! ich glaube, daB unsere Generation, 
die vom Schick sal vor diese Entscheidung gestellt wurde, gewissermaBen die 
Verantwortung dafur tragt, in welcher Form in Zukunft die Symphonien 
Bruckners im Geistesleben der Menschhcit lcbendig sein werden. 

Da sich nun der Unterschied oftmals in einer tiefgehenden Verschiedenheit 
der musikalischen Struktur zeigt, scheidet fiir mich die Moglichkeit, beide 
Fassungen konnten die Autorschaft Bruckners in gleicher Weise fur sich in 
Anspruch nehmen, vollkommen aus. Bruckner steht mir zu hoch, als daB 
ich ihm eine so indifferente kiinstlerische Haltung anzudichten imstande 
ware, daB er heute einen in hymnischer Verzuckung zur starksten Glut des 
Ausdrucks sich steigernden Gesang niederschreibt, urn ihn morgen so abzu
andern, daB er in einem schwachlichen pp verendet (Adagio der 9. Sym
phonie). 

Es steht fur mich fest, daB nur e i n e von den Fassungen die richtige, den 
Urgestaltungswillen Bruckners darstellende sein k ann. 

Den einzigen Weg, urn zu einer innerlich begrundeten Entscheidung zu 
gelangen, erblicke ich darin, daB wir - unabhangig von dem Streit der 
Wissenschaftler - den rein kunstlerisch-nachschopferischen Standpunkt zum 

'-- Vergleiche hiezu den Artikel ",on Hans Weisbach in der von der I. B. G. 
herausgegebenen Broschiire "Anton Bruckner - wissenschaftliche und kiinstleri
sche Betrachtungen zu den Originalfassungen." 
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entscheidenden machen, daB wir 
wir uns nach den OriginalfassUnl 
Geisteskraft, seines Musikgefiihls 
ihren unerhorten AusmaBen her 

Es muB aber doch wohl jede 
zu eigen gemacht hat, klar gew, 
von der geistigen und besonder 
sprache nicht ausgereicht hat. D: 
enthaltenen Stucke der 4. und 5. 
werden, auf ein noch groBartig 
die Originalfassungen offenbare 
und schwacheren? 

Wenn ich erklare, daB ich in 
anders als in den Originalfassur 
ich die Ueberzeugung gewonnel 
kunstlerischen Willen Bruckners 
clem geistigen Gehalt und der Fo 

Zu dieser Ueberzeugung bin i( 
Kenntnisnahme der verschieden 
und gegen die Originalfassungen 
tenden Parteien angeschlossen ha 
Erwagungen dazu gefuhrt, die 1 

9. Symphonie begannen - also 
dann ihre selbstverstandliche I 
offentlichung der weiteren Orig 

Der Kenntnis der Originalfas~ 
Jahrzehnte lange Arbeit oder 
und vollgultige Gestaltung der 
rungen, die ich mit der Auffuhru 
Stadten, sondern auch vor aus] 
Kopenhagen) gemacht habe, gese 
samtlicher Symphonien, der let 
fassungen. 

(Ich erwahne das nur desha] 
intensive Arbeit an der Darste 
Berechtigung ist, seine personlicb 

Und nun mochte ich einmal 
Brucknerschen Symphonien zur 
geworden ist, fragen, ob nicht at 
eine endgulcige Befreiung von 
jeder Auffiihrung immer wiede 
voUen Befriedigung uber die e: 
lieBen. 
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in Eingreifen in den schwebenden 
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ers in gleicher Weise f iir sich in 
:ner steht mir zu hoch, als daB 

Haltung anzudichten imstande 
erziickung zur starksten Glut des 
:hreibt, urn ihn morgen so abzu
? verendet (Adagio der 9. Sym

n den Fassungen die richtige, den 
sein k ann. 
Ich begriindeten Entscheidung zu 
unabhangig von dem Streit der 

chschopferischen Standpunkt zum 

-
Weisbach in der von der 1. B. G. 

wissenschaftliche und kiinstleri

entscheidenden machen, daB wir gleichsam Bruckner selbst befragen, indem 
wir uns nach den Originalfassungen von neuem ein Bild seines Wesens, seiner . 
Geisteskraft, seines Musikgefiihls und der daraus entstandenen Klangwelt in 
ihren unerhorten AusmaBen herstellen. 

Es muB aber doch wohl jedem, der sich die Originalfassungen griindlich 
zu eigen gemacht hat, klar geworden sein, daB unsere bisherige Vorstellung 
von der geistigen und besonde:s von der klanglichen Gewalt dieser Ton
sprache nicht ausgereicht hat. Dafiir miiBten allein schon die uns bisher vor
enthaltenen Stiicke der 4. und 5. Symphonie geniigen. Oder solI uns zugemuter 
werden, auf ein noch groBartigeres, kraftigeres Bild Bruckners, wie es uns 
die Originalfassungen offenbaren, zu verzichten zugunsten eines matteren 
und schwacheren? 

Wenn ich erklare, daB ich in Zukunft die Symphonien Bruckners nie mehr 
anders als in den Originalfassungen auffiihren werde, so geschieht das, weil 
ich die Ueberzeugung gewonnen habe, daB diese allein den urspriinglichen 
kiinstlerischen Willen Bruckners darstellen und daB sie allein vollkommen 
clem geistigen Gehalt und der Form- und Klangwelt seiner Werke entsprechen. 

Zu dieser Ueberzeugung bin ich nicht dadurch gelangt, daB ich mich nach 
Kenntnisnahme der verschiedenen Argumente, die die Wissenschaftler fiir 
und gegen die Originalfassungen vorgebracht haben, einfach einer der strei
tenden Parteien angeschlossen habe, sondern es haben mich rein kiinstlerische 
Erwagungen dazu gefiihrt, die mit dem Erscheinen der Originalfassung der 
9. Symphonie begannen - also ehe von einem Streit die Rede war - und 
dann ihre selbstverstandliche Bestatigung und Fortsetzung mit der Ver
offentlichung der weiteren Originalfassungen fan den. 

Der Kenntnis der Originalfassungen aber ging voraus eine fast anderthalb 
Jahrzehnte lange Arbeit oder - besser gesagt - ein Ringen urn eine end
und voUgiiltige Gestaltung der Brucknerschen Symphonien. Zu den Erfah
rungen, die ich mit der Auffiihrung dieser Werke nicht nur in vielen deutschen 
Stadten, sondern auch vor auslandischem Publikum (Budapest, Stockholm, 
Kopenhagen) gemacht habe, gesellten sich die von zwei vollstandigen Zyklen 
samtlicher Symphonien, der letzte mit allen bisher erschienenen Original
fassungen. 

(Ich erwahne das nur deshalb, weil nach meiner Ansicht eine derartig 
intensive Arbeit an der Darstellung Bruckners die Voraussetzung fiir die 
Berechtigung ist, seine personliche Meinung in die Waagschale zu werfen.) 

Und nun mochte ich einmal aUe Dirigenten, denen die Darstellung der 
Brucknerschen Symphonien zur Herzenssache, wenn nicht zur Lebensaufgabe 
geworden ist, fragen, ob nicht auch ihnen das Erscheinen der Originalfassungen 
eine endgiiltige Befreiung von allerlei Zweifeln bedeutet hat, die sich bei 
jeder Auffiihrung immer wieder erneut einstellten und einen nie zu einer 
voUen Befriedigung iiber die eigene nachschopferische Gestaltung kommen 
lieBen. 
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Ieh glaube, sie werden zugeben, da~ dort, wo friiher Probleme auftauehten, 
jetzt plotzlich absolute Klarheit, Selbstverstandlichkeit und zwingende Logik 
des Aufbaus und Ablaufs herrscht. Denn im Gegensatz zu den durchaus nieht 
immer einheitlich und konsequent durchgefiihrten Bearbeitungen der Erst
drueke bringen die Originalfassungen den kiinstlerischen Willen Bruckners 
mit einer solchen eindeutigen Bestimmtheit :z.um Ausdruck, da~ die Moglich
keit, diese Musik verschieden zu "deuten" oder "aufzufassen", von vornherein 
ausgeschaltet wird. 

Und wenn wirklich nachzuweisen war.e, da~ manches an den anderen 
Fassungen von Bruckner selbst genehmigt wurde, so kann doch niemand an 
der Tatsache riitteln, da~ die mit den Handschriften iibereinstimmenden 
Originalfassungen das urspriingliche Ergebms des eigentlichen SchaHens
prozesses, das heillt die erste in die Materie des Klanges umgewandelte Form 
der Eingebungen, die erste, durch Skizzen allmahlich gewonnene Gesamt
gestaltung des geistig erschauten Kunstwerks darstellen. 

S i e m ii sse n a Iso a I s Fun dam e n t f ii r jed e In t e r pre t a
t ion gel ten, urn so mehr, als wir wissen, da~ die vollstandige Nieder
schrift bei Bruckner niemals in Eile geschah, sondern stets die Frueht cines 
lang en Reifens war. 

W £lch£ Erk£nntniss£ sind aus d£n Originalfassung'ln ab%;ul(Zit'ln? 

Die Bedeutung der Originalfassungen erhoht sich fiir mich durch die Fest
stellung, da~ sie unter sich die gleichen Weserrsziige tragen. Was wir in der 
9. Symphonie finden, begegnet uns auch schon in der 4. oder 5. Aus der 
FiiIle von Beispielen greife ich die Abstufung vom Hf bis zum ppp heraus. 
Da bei Bruckner nicht nur die seelische, sondern auch die formale Gestaltung 
enger als bei anderen mit dem Klang verkniipft ist, ergibt eine strenge Inne
hal tung seiner Vorschriften - das hei~t ein wahrnehmbarer Unterschied 
zwischen pp und ppp und zwischen H und Hf - ganz von selbst einen 
so natiirlichen und einfachen Aufbau der Klangraume, da~ aIle Zutaten der 
Dirigenten (wie sie in den alten Erstdrucken in Form von erescendi, dimi
nuendi, ritardandi und accellerandi in gro~en Mengen hinzugesetzt wurden) 
nicht nur iiberfliissig werden, sondern sogar im Gegenteil die Stileigentiim
liehkeit vernichten, die in einer grominigen, gesunden und kraftvollen Ent
wieklung jedes musikalischen Gedankens ihren Ausdruck finden. (Allerdings 
ist die V oraussetzung immer das richtige Tempo.) 

Auffallend ist, da~ Bruckner in der 9. Symphonie noch genau wie in der 
4. das fff gleichma~ig durch die ganze Partitur schreibt und kein Instrument 
davon ausnimmt. Wenn er diese Forderung eines ungeheuer starken, elemen
taren Klangerlebnisses in seinem letzten Werk genau so ausdriickt wie in 
seinen friiheren und uns au~erdem noch bei der Bearbeitung der 1. Symphonie 
den besonders auHallenden Beweis dieser Willensrichtung gibt, indem er die 
in der Linzer Fassung noch anzutreHende Gepflogenheit, die Trompeten 
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und Pauken urn einen Star keg 
aufgibt, urn in der Wiener Fass 
(1. Satz, Buchstabe A) oder da: 
(1. Satz, 4 Takte nach Z), so n: 
"Unbeholfenheit" oder "Unerf; 
ganz kategorischen Hinweis d: 
unbedingt fiir den Aufbau des 

Die Erfiillung dieser Forden 
fertigung der Riesendimensiohen 
sie so verstehen, da~ er von den 
Reichtum und der Weite seines 
geben konnte als durch die ruhe 
feinen Abstufungen vom leises~ 

waltigenden Klangentladungen. 
ist mit sol chern Feingefiihl abge 
jede Verstarkung des ppp eine 
geschauten Konturen bedeutet. 

Bruckn£rs Klangw(Z[t 

Die Originalfassungen geben 
Klangwelt Bruckners. Darunter , 
das er sich schaHen mu~te, urn ! 

wahrnehmbar zu machen. Aber 
erzeugnisse des Genies sind, ka 
demselben Geist geborene Klang 

Es gibt keinen gro~eren Irrtu 
welt in irgend eine Beziehung 
der Richard Wagners bringt. 1m 
erweist sich gerade dadurch so 
ehrung, mit dem er den "Meiste 
eifrigsten Bestrebens, aus den P: 
eigene Klangwelt schuf, die von 
dessen Geisteswelt von der seini\ 

Das Wesen der Klangwelt Bru 

Aeu~erungen in jeder Phase ihr 
sprungs ausstrahlt, ob sie nun I 
Weihe hymnischer Gesange oder 
Naturereignisses kiindet. 

Die Originalfassungen aber fo) 
gro~ere Bedeutung zuzumessen, 
haupt vor der merkwiirdigen T 
neten Biicher iiber Bruckner bt 
Musik zwar geistig und theoreti 
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, im Gegenteil die Stileigentum

gesunden und kraftvollen Ent-' 
en Ausdruck finden. (Allerdings 
:mpo.) 
'mphonie noch genau wie in der 
tur schreibt und kein Instrument 
eines ungeheuer starken, elemen
erk genau so ausdruckt wie in 
er Bearbeitung der 1. Symphonie 
illensrichtung gibt, indem er die 

Gepflogenheit, die Trompeten 

und Pauken urn einen Starkegrad schwacher zu notieren, an emlgen Stellen 
aufgibt, urn in der Wiener Fassung dafur das durchgehende H zu verlangcn 
(1. Satz, Buchstabe A) oder das H durch ,ein durchgehendes Hf zu ersetzen 
(1. Satz, 4 Takte nach Z), so mussen wir diese Tatsache nicht nur nicht als 
"Unbeholfenheit" oder "Unerfahrenheit" , sondern im Gegenteil als einen 
ganz kategorischen Hinweis darauf werten, daB derartige Klangperioden 
unbedingt fur den Aufbau des Ganzen erlorderlich sind. 

Die ErfiiIIung dieser Forderung aber birgt zugleich eine innere Recht
fertigung der Riesendimensionen der Symphonien in sich. Denn wir miissen 
sie so verstehen, daB er von dem wunderbaren Wesen, von dem unendlichen 
lteichtum und der Weite seines erhabenen Weltgefiihls nicht anders Kunde 
geben konnte als durch die ruhevoll sich entwickelnde Gestaltung der vielen 
feinen Abstufungen vom leisesten Ahnen einer ewigen Stille bis zu uber
waltigenden Klangentladungen. Das klangliche Gleichgewicht der Satze aber 
ist mit solchem Feingefiihl abgewogen, daB jede Abschwachung des fff und 
jede Verstarkung des ppp eine formzerstorende Nivellierung der groBartig 
geschauten Konturen bedeutet. 

Bruckners Klanswelt 

Die Originalfassungen geben uns eine ganz klare Erkenntnis von der 
Klangwelt Bruckners. Darunter verstehe ich das ganz besondere Klanggebilde, 
das er sich schaHen muBte, urn seine musikalischen Ideen fiir andere sinnlich 
wahrnehmbar zu machen. Aber ebenso wie diese Ideen einmalige Geistes
erzeugnisse des Genies sind, kann ihnen nur eine einzige, und zwar aus 
demselben Geist geborene Klangerscheinung entsprechen. 

Es gibt keinen groBeren Irrtum, als wenn man die Brucknersche Klang
welt in irgend eine Beziehung oder gar in ein Abhangigkeitsverhaltnis zu 
der Richard Wagners bringt. 1m Gegenteil: die schopferische Kraft Bruckners 
erweist sich gerade dadurch so stark, daB er trotz der unsagbaren Ver
ehrung, mit dem er den "Meister der Meister" geradezu anbetete, trotz des 
eifrigsten Bestrebens, aus den Partituren Wagners zu lernen, sich seine ur
eigene Klangwelt schuf, die von der Wagners ebenso weit entfernt ist wie · 
dessen Geisteswelt von der seinigen. 

Das Wesen der Klangwelt Bruckners ist das einer rein en Naturkraft, deren 
AeuBerungen in jeder Phase ihres Wirkens die Ruhe ihres gottlichen Ur
sprungs ausstrahlt, ob sie nun die atemlose Stille ewiger F,ernen oder die 
Weihe hymnischer Gesange oder die majestatische Gewalt eines elementaren 
Naturereignisses kiindet. 

Die Originalfassungen aber fordern gebieterisch, dieser Klangwelt an sich 
groBere Bedeutung zuzumessen, als das bisher geschah. Wir stehen ja iiber
haupt vor der mcrkwurdigen Tatsache, daB - wie die vielen ausgczeich
neten Biicher uber Bruckner beweisen - das Wesen der Brucknerschen 
Musik zwar geistig und theoretisch in seiner ganzen GroBe und Eigenart 
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erkannt worden ist, daB abel' die Praxis damit nicht gleichen Schritt ge
halten hat und nicht halten konnte, weil die Dirigenten in den vielen Be
zeichnungen fiir Tempo und Dynamik, die sich in den Erstdrucken fin den, 
unbedingt zu rcspektierende Anweisungen Bruckners erblicken zu miisscn 
glaubten. Nun abel' lehren es die Originalfassungen anders. 
. Wie weit die Bearbeiter der Erstdruckfassungen sich und die ihnen aus

gelieferten Dirigenten yom "wahren" Bruckner entfernt haben, erwcist ein 
Blick auf das Scherzo der 9. Symphonie. An Stelle der huschenden, erregen
den Pizzikati, durch die Bruckner offensichtlich die unheimliche Spannung 
bis zu dem damonischen Einschlag des ff erzeugen will, bekommen wir 
frohliche Floten- und Fagottstakkati zu horen. Ais Erklarung fiir eine solche 
Instrumentationsanderung kann man nur ein miBverstandenes Tempo an
nehmen, und die Bearbeiter bestatigen die Richtigkeit diesel' Annahme so
gleich durch die Aenderung des gewaltigen Streicher-Unisono am Ende des 
ersten und zweiten Teiles des Scherzo. Bruckner verlangt dort von den Bassen 
dieselben sich aufbaumenden Achtellaufe wie von den Geigen. Die Bearbeiter 
miissen eine sehr geringe Meinung von der Intelligenz des Meisters gehabt 
haben, wenn sie ihn, nachdem er neun Symphonien geschrieben, dariiber 
belehren zu miissen glaubten, daB man auf dem KontrabaB solche Stellen 
in einem schnellen Tempo nicht spielen kann und einfach die an einem Pult 
spielenden Musiker sich in die Noten teilen lieBen. Die praktische Aus
wirkung dieser MaBnahme aber ist, daB in Wirklichkeit die ganze Stelle nul' 
von der Halfte aller Streicher gespielt und die von Bruckner zweifellos 
beabsichtigte Vehemenz auf die Halfte abgedrosselt wird. Besser hatte man 
getan, sich die Tempobezeichnung Bruckners genau anzusehen, die mit den 
sehr klaren Worten "bewegt, lebhaft" jeden Hinwcis auf ein "schnelles" 
Tempo vermeidet. 

In welchem Gegensatz dazu steht die Klangwe1t, wie sie nach dem Bild, 
das uns die Originalfassungen vermitte1n, in der Phantasie Bruckners ge1ebt 
haben muB! Ganz einheitlich belehren uns diese dariiber, daB er von den 
Streichinstrumenten eine Klangvorstellung hatte, deren Verwirklichung eine 
groBe Besetzung voraussetzt. 

Die charakteristische Bemerkung Weingartners in einem Brief an 
Bruckner, ihm miisse wohl die groBe Streicherbesetzung der Wiener Phil
harmoniker bei der Instrumentation der 8. Symphonie vorgeschwebt haben, 
konnte sich ebenso auf aile anderen Symphonien beziehen. Denn was er 
Geigen, Bratschen, Celli und Bassen an reinster naturgesegneter Sinn ens chon
heit anvertraut, das muB in iippigster, klanggesattigter Fiille aufbliihcn; und 
was er ihnen an feuriger Bewegtheit und flammender Kraft anvertraut, das 
muB mit der elementaren Wucht eines gebandigten Naturereignisses zu Klang 
werden. 

Wir dienen also dem Kunstwerk Bruckners, wenn wir die in den Original
fassungen deutlich ausgesprochene Forderung, dem Blaserchor einen an 
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Klangentfaltung ebenbiirtigen Streichkorper entgegenzustellen, erfiillen, denn 
ebenso wie ein noch klingendes fff laBt sich auch ein schon klingendes ppp
Tremolo nur mit einem starken Streichkorper erzielen; besonders, wenn sich 
dieses aus leisestem, mystischem Schauer stetig anwachsend bis zum flim
mernden Glanze hellsten Lichtes entwickeln soIl, wie am SchluB der 4. Sym
phonie. Bemerkenswert ist hier, daB die Bearbeiter des Erstdrucks diese 
Stelle in den Geigen mit einer schwerfalligen Achtelbewegung beginnen 
lassen. Der Grund hiefiir ist jedenfalls die Befiirchtung, daB die Streicher 
bei der sehr langen Stelle ermiiden. Eine starke Besetzung aber wirkt dieser 
natiirlichen Ermiidung gegeniiber ausgleichend und laBt sie weniger in Er
scheinung treten. 

Was niitzen aber alle diese Erkenntnisse von Bruckners Klangwelt, wenn 
sie nicht von der richtigen Empfindung fiir seine Tempi begleitet sind! 

T~mpo u'nd Phrasi~rung 
Hier haben gliicklicherweise die Originalfassungen wie ein reinigendes Ge

witter Klarheit geschaffen. 

In der Seele dieses Mannes, der nicht in Erlebnissen des irdischen Daseins 
AniaB zum kiinstlerischen Schaffen fand, sondern seinen schopferischen Geist 
in unendliche Fernen sandte, dem sich die gottlichen Wunder des Weltalls 
zu Klangen formten, in die er das heiBe Blut seines Menschenherzens hinein
stromen lieB, in der Seele dieses Mannes muBte die Musik zu einem ruhig 
und machtvoll hinflieBenden, tiefen Strom eines erhabenen Weltgefiihls 
werden. Wer bisher nicht erkannt hat, daB dem Wesen dieser Musik jede 
Tendenz zum dramatischen Affekt und Effekt fremd ist, dem sagen es die 
Originalfassungen auf jeder Seite und lassen ihn staunend erkennen, wie 
wenig Veranderungen des Grundtempos Bruckner wiinscht. Seine T empo
an gab en bedeuten nicht Zwang wie bei so vielen Bezeichnungen in den Erst
drucken, denen man sich nur widerwillig fiigte, sondern sie erzeugen das 
befreiende Gefiihl eines freiwilligen und freudigen Sichunterordnens, weil 
sie mit dem Wesen der Musik eine vollkommene Einheit bilden. In un
mittelbarem Zusammenhang mit dem Tempo steht die - wiederum in allen 
Originalfassungen einheitlich erkennbare - Behandlung der Phrasierungs
bogen in den Streichinstrumenten. Gerade bei gesangvollen Stellen hochster 
Ausdruckskraft begegnen wir immer wieder der Brucknerschen Eigenart, die 
Bindebogen wegzulassen und jeder einzelnen Note den Nachdruck cines 
besonderen Bogenstrichs zu verleihen. In Verbindung mit der charakteristi
schen Bezeichnung "lang gezogen" erreicht er dadurch, daB nicht durch 
sparsame Bogeneinteilung die vollstromende Ton- und Ausdrucksgebung 
gehemmt wird oder - positiv ausgedriickt -, daB sowohl dem Dirigenten 
wie auch den Spielern die Moglichkeit gegeben wird, das ruhige Tempo mit 
hochstem Klang und tiefstem Ausdruck zu erfiillen. 
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Zugleich verrat Bruckner damit eine auBerordentlich feine Kenntnis des 
Orchesterklanges: er weiB genau, daB trotz Fehlens der Bindebogen solche 
Kantilenen bei einem stark besetzten Streichkorper wie gebunden klingen. 
Au&rdem aber ergibt sich noch eine andere - fur sein Wesen sehr charak
teristische Auswirkung: AIle solche Stellen bekommen einen edleren, reiReren 
- ich mochte fast sagen - keuscheren Ausdruck. 

Kiir2;ung£n 

Auf die wohl am meisten umstrittene Frage der Kurzungen gibt uns 
Bruckner selbst eine so bundige, klare Antwort, daB diese Streitfrage damit 
eigentlich ein fur allemal erledigt sein muBte. Es heiBt Bruckner falschen, 
wenn man die an Weingartner gerichteten Worte: "Bitte sehr, das Finale so 
wie es angezeigt ist, fest zu kurzen", wiedergibt, ohne den nachfolgenden Satz 
hinzuzufugen: "denn es ware viel zu lange un d gil t n u r spa t ere n 
Z e it en". Oder wenn man die Worte: "Die Tempi bitte ich ganz ad libitum 
abandern zu wollen" wiedergibt, ohne den Satz aus einem anderen Brief 
hinzuzufugen: "Bitte nur zu verfugen, wie es Ihr Orchester erfordert; aber 
die Partitur bitte ich nicht zu andern; auch bei Drucklegung die Orchester
stimmen unverandert zu lassen, ist eine meiner innigsten Bitten." 

Noch deutlicher konnte es Bruckner nicht ausdrucken, daB er aIle Frei
heiten, die er dem Dirigenten einraumte (hier durfen wir auch die auf Rat 
seiner Freunde von ihm gemachten oder genehmigten Aenderungen einbe
ziehen), nur als vorlaufige gelten lassen woIlte, solange es sich darum han
delte, alles aus dem Wege zu raumen, was sich dam a 1seiner Auffuhrung 
seiner Werke entgegenstellen konnte. Denn die Sorge, daB seine Werke, 
wenn sie nicht noch zu seinen Lebzeiten aufgefuhrt wurden, ganz der Ver
gessenheit anheimfallen konnten, schien angesichts cler feindseligen Haltung 
der Presse berechtigt. 

Nun ist es an uns, auf die Frage Antwort zu geben, ob wir den Anspruch 
erheben durfen, die von Bruckner prophetisch geahnten "spateren Zeiten" 
zu sem. 

Walhaffa 
#Die Wafhaffa und was zu ihr gehor!; vermawe iw Deutswfancf, 

meimm grqfJen Vaterfanae . . ." 

"Mowten in dieser sturmbewegten Zeit fist, wie tfieses Baues 
Stdne veninigt sdn werden, affe Deutswen zusammenhalienl" 

Konig Ludwig I 
~~~~~~~~~~~~~ 
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»Kunst und Ku[tur im 1 

Donaufestwodten 1937 

in Lin~, St. Florian, St~yr 

16. his 21. Juli 

MUSIKPROGRAMM 

Freitag, 16. Juli. 

21 Uhr, 

Serenade im 

Landhaushof, 

Linz a. d. Donau. 
. 


Sam stag, 17. Juli, 

20 Uhr, 

Festhalle, 

Linz a. d. Donau. 


Sonntag, 18. Juli, 

10 Uhr, 

Stiftskirche, 

St. Florian. 


AnschlieBend Orgel

konzert. 


J0 s e p 

Franz 

An ton 
quil 

Hugo 

W. A. ~ 

Leitung: 
Wi 

Ludwi 
F-dl 

Anton 
Oril 

Leitung: 
Wi 

Anton 

Leitung: 
Wi 
S t. 

W.A.1I 

Fr. Sc 
aIle 
Pral 

Max R 
Past 
Ave 

J. S. B a 

Orgel: P 
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»Kunst und Kultur im Bruckn~rland 

Donauf~stwoJ,~n 1937 (Bruckn~r...F~st)« 

in Lin~, St. Florian, St~yr 

16. "bis 21. Juli 

MUSIKPROGRAMM 

Freitag, 16. Juli. 

21 Uhr, 

Serenade im 

Landhaushof, 

Linz a. d. Donau.
. 

Samstag, 17. Juli, 

20 Uhr, 

Festhalle, 

Linz a. d. Donau. 


Sonntag, 18. Juli, 
10 Uhr, 

'J Stiftskirche, 
St. Florian. 

AnschlieBend Orgel
konzert. 

J0 s e ph Hay d n: Notturno in C-dur. 

F ran z S c hub e r t : 5 Menuette mit 6 Trios. 


Ant 0 n B rue k n e r: Intermezzo fiir Streich
quintett, d-moll. 

Hug 0 W 0 If: Italienische Serenade • 

W. 	A. M 0 z art: Serenade Nr. 4 (K. V. Nr. 203) . 

Leitung: MD. 	Pro f. Rob e r t K e I d 0 rf e r. 
Wi e n e r S y mph 0 n ike r. 

L u d wig V. Bee tho v en: VIII. Symphonie 
F-dur. 

Ant 0 n B rue k n e r : V. Symphonie B-dur, 
Originalfassung. 

Leitung: GMD. Eugene Ormandy. 
Wiener Symphoniker. 

Ant 0 n B rue k n e r: Missa solemnis b-moll. 

Leitung: MD. Adolf Trittinger. 
W i e n e r S y mph 0 n ike r und 
S t.- Flo ria n e r S t i f t S c h 0 r. 

W. A. M 0 z art: Phantasia f-moll. 

F r. S c h mid t: 2 Choralvorspiele: Nun danket 
alle Gott. - 0 wie selig seid ihr doch. -
Praludium und Fuge D-dur. 

M a x Reg e r : Moment musical aus op. 59 D-dur. 
Pastorale aus op. 50 F-dur. 

Ave Maria aus op. 80 Des-dur. 


J. S. B a c h: Passacaglia un4 Doppelfuge c-moll. 

Orgel: Pro f. F ran z S c h ii t Z. 
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15 Uhr, MUSIKALISCHER FEST AKT: 
Marmorsaal, 1. T e i 1 : Musik in St. Florian zu Bruckners San
St. Florian. gerknabenzeit. I 

F ran Z S c hub e r t: Ouverture im italienischen \ 
Stil. 

M i c h a e 1 Hay d n: 3 Motetten a cappella: 

1. Plange quasi virgo. 

2. Caligaverunt. 

3. Tenebrae factae sunt. 

\'?T. 	 A. M 0 Z art: Splendente te Deus, Hymnus 
fiir Soli und Orchester. 

Leitung: MD. 	Ado 1p h T r itt i n g e r. 
W i e n e r S y mph 0 n iKe r und 
S t.- Flo ria n e r S t i f t S c h 0 r. 

2. 	 T e i 1: Ant 0 n B r u c k n e r: II. Symphonie 
c-moll. 

Leitung: GMD. 	Han s Wei s b a c h. 
Wi e n e r S y mph 0 n ike r. 

Montag, 19. Juli, 	 F ran Z S c hub e r t : VII. Symphonie C-dur. 
19.30 Uhr, Ant 0 n B r u c k n e r : VI. Symphonie A-dur, 
FesthaIIe, Originalfassung.
Steyr. 

Leitung: GMD. Han s Wei s b a c h. 
Wi e n e r S y mph 0 n ike r. 

Mittwoch, 21 Juli, Ant 0 n B r u c k n e r: III. Symphonie d-moll. 
20 Uhr, F ran Z S c h mid t : II. Symphonie Es-dur. 
FesthaIIe, 

Leitung: Pro f. 0 s w a I d K a bas t a.Linz a. d. Donau. 
Wiener Philharmoniker. 

W ~it~r~ V~ransta(tuns~n 

Freitag, 16. Juli, STADTRUNDFAHRT 

Nachmittag, einschlid~lich der Hohen der Umgebung und B..:

Linz a. d. Donau. such des Postlingberges. 
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Sam stag, 17. J uli, FAHRl 
9 Uhr, SALZK. 
ab Briickenkopf Besuch 
Linz a. d. Donau. tiber de 
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hotel. :t 
des Str: 
dem At 
Besichti 

Sonntag, 18. Juli, ABFAFl 
8.30 Uhr, ST. Ftc 
Briickenkopf, 
nach St. Florian. 

Montag, 19. Juli, BESUC 
9 Uhr. Abfahrt 

ort An 
ZImmer 
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sichtigu 
Spazieq 
Steyr u 
essen 11 

Dienstag, 20. Juli, OBERE 
10 Uhr, von Lir 
Abfahrt. an Bon 

fahrt 
tung in 

Mittwoch, 21. Juli, BESUO 
9.30 Uhr, KEFER 
Briickenkopf. und de 

Freista 

E 

Fahrpreiserma6igungen: 	Die Te 
Bundes 
gena 
von 25 
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nehmer 
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Samstag, 17. Juli, 
9 Uhr, 
ab Briickenkopf 
Linz a. d. Donau. 

Sonntag, 18. Juli, 
8.30 Uhr, 
Briickenkopf, 
nach St. Florian. 

Montag, 19. Juli, 

9 Uhr. 


Dienstag, 20. Juli, 

10 Uhr, 

Abfahrt. 


Mittwoch, 21. Juli, 
9.30 Uhr, 
Briickenkopf. 

FAHRT MIT AUTOBUSSEN IN DAS 
SALZKAMMERGUT: 
Besuch der Kurstadt Gmunden, mit dem Schiff 
iiber den Traunsee nach Ebensee. Auffahrt mit der 
Seilbahn auf den Feuerkogel. Mittagessen im Berg
hotel. Nachmittags zuriick nach Gmunden. Besuch 
des Strandbades. Bei schlecht em Wetter Fahrt mit 
dem Autobus entlang des Traunsees nach Bad Ischl. 
Besichtigung der Kurstadt und des Kaiserparks. 

ABFAHRT MIT AUTOBUSSEN NACH 
ST. FLORIAN. 

BESUCH DER BRUCKNERGEDENKSTXTTEN: 
Abfahrt mit Autobussen nach Bruckners Geburts
ort Ansfelden bei Linz. Besichtigung des Bruckner
zimmers. Weiterfahrt zu dem zweitaltesten Stift 
Oberosterreichs Kremsmiinster (gegr. 777), Stiftsbe
sichtigung. Mittagessen in Bad Hall. Nachmittags 
Spaziergang durch den Kurpark. Weiterfahrt nach 
Steyr und Besichtigung der alten Eisenstadt. Abend
essen in Steyr. 

UBERRASCHUNGSFAHRT AUF DER DONAU 
von Linz donauaufwarts bis Engelhartszell. Konzert 
an Bord. Mittagessen auf dem Schiff. Auf der Riick
fahrt Besuch des Stiftes Wilhering. Festveranstal
tung in den schonen Parkanlagen des Stiftes. 

BESUCH DES BEROHMTEN GOTISCHEN 
KEFERMARKTER AL TARES 
und des mittelalterlichen Freistadt. Mittagessen III 

Freistadt. Nachmittags Ankunft in Linz. 

Mitteilungen fur die F ~stt~i[n~hmer 

Fahrpreiserma6igungen: Die Teilnehmer genieBen auf den osterreichischen 
Bundesbahnen flir aUe fahrplanmaBilgen Ziige (a.us
genomme'n die Luxuszi1ge) eine Fahrpreisermailig,ung 
von 25 Prozent in der 3. Klasse und 331

/ 3 Prozent 
in der 2. und 1. Klasse gegen Vorweis der Teil
nehmerkarte. 
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Geltungsdauer der Er- a) Die HinJfahrt nach Linz darf friihestens urn 
maBigungen auf den o Uhr des 14. Juu 1937 angetreten werden und 
Bundesbahnen: muB spates tens urn 12 Uhr des 21. Juli 1937 

beendet se·in; 

b) 	die :R!iicklfahrt von Lim darf friihestens urn 
12 Uhr des 16. Juli angetreten werden und muB 
spatestenJsum 24 Uhr ·des 25. Juli 1937 beendet 
sein. 

Ebenso hat die Dorrau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft 
auf der Post-, Eil- und Lokalschiffstrecke P.assau
Wien 'Sowohl fur ,die Hin- als auch die Riickfahrt 
eine 25prozentige Fahrpre.isemnaBigung zugestanden. 

G ,eJ tun,gs ,dr.luer: 

Hinfaihrt, 10. Juli bis 20. JiUli 1937, 
RiicMahrt, 17. J.uli bis 31. Juli 1937. 

Einreise und Aufenthalt Visumfreiheit fiir deutsche Staatsburger wil'd ge
von Auslandern in wahrt. Aufenthaltsg;enehmigung ist nicht notig. 
Osterreich: Giiltiger ReisepaB ist notwendig. 

Eintrittspreise: 	 Von S 10.- bis 2.- osterr. Schillinge. Die Karten 
konnen entweder dil'ekt oder durch Reisebiiros beim 
Landesverkehrsa.mt bestellt werden. 

Mitglieder der 1. B. G. genieBen gegen Vorweis der 
Mitgliedskal'te einen NachlaB von 20 Prozent. 

Unterkunft und Ferner gibt das Oberosterreichische Landesver,roehrs
VerpfJegung: amt ein GutlScheinheft fiir die Dauer der Donau

festwoohen heraus, wdches enthalt: 

Die Unterkunft und Verpflegung in Linz von Frei
tag, den 16. JUlli, mitta.gs, bis Donnerstag, den 
22. Juli, fruh. Ferner die Eintritte zu allen Konzer
ten in Linz, St. Florian lIDd Steyr, die Zu- und 
Abfahrten zu den KonlJerten in St. FloriaJn und 
Steyr, die diversen Autoausfliige, Schiffs- und Seil
bahnfahrten, die Besiaht1gung und die Verpflegung 
auBerhalb Linz. Der Preis enthalt auBerdem auch 
d~e Trinkgelda:blose. 

Kartenbestellungen und Auskiinfte erteilt das Oberosterreichische Landes
verkehrsa.mt, Reisedienst: Linz a. d. Donau, LandstraBe 36. 

Wouter Paap: "AntlO 
Kunst." (Die Gemein! 

Wouter Paap hat ein in vieler 
ner geschrieben, welches warme 
von der Absicht geleitet, eine Ei 
und als Ausgangspunkt wahlte er 
und dem Kiinstler Anton Bruck 
genug. Lange Zeit war es iiblich, 
schen vom Kiinstler zu trenner 
sprechen, wie eine derartige Musi 
stehen konnte, wobei man dann 
und lacherlich-naiv ansehen wol 
AeuBerung des Menschen Bruckne 
Menschlichkeit und dem Boden, 
reichischen Land und als dessen K 
AeuBerung selbstandigen Denkem 
titelt "Der Kiinstler des Barock", 
hier zu Ansichten gelangt, die v 
auch ist, daB die Barockkunst, di 
stil mehr oder weniger stark be 
richtig, sein ganzes Wesen urn a 
Bruckner ist doch irgendwie aut 
zum Beispiel in seinen Scherzi 1 

ist das Barock als Lebensstil wese 
musikalische AeuBerung Bruckner 

Was Paap in dieser Beziehung 
bildenden Kiinsten bemerkt, ford 
er zum Beispiel in der Musik v( 
des Barockstils der bildenden K 
daher, daB er sich ausschlieBlic 
und vergiBt, daB in jener Periode 
hude gewirkt haben, deren Mus 
rungen bildender Kunst zu bringe 
"Barock" zusammenzufassen pfle 
artig ist, daB man die wesentli( 
Charakteristiken als in der allge 

Doch auch aus diesem Kapitel 
graphie griindlich vorbereitet un( 
griindlich durchgearbeitet hat. Da 
hat, seine Schreibweise trotz des , 
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tsgenehmigung ist nicht notig. 
ist notwendig. 

.- osterr. Schillinge. Die Karten 
lirekt oder durch :R!eisebiiros beim 

bestellt werden. 

. G. genieBen gegen Vorweis der 
n NachlaB von 20 Prozent. 

)erosterreichische Landesvenkehrs
Iheft fur die Dauer der DOl1lau
wdches enthalt: 

Ld Verpfleg,ung in Linz von Frei
, mitt:llgs, bis Donnersta>g, den 
ler d~e Eintritte zu allen Konzer
'lorian und Steyr, die Zu- und 

Konzerten in St. Florian und 
Autoausfliige, Schiffs- und Seil

esiohtigung ,und die Verpflegung 
r Preis enthalt aU£eraem auch 

das Oberosterreichische Landes
1. Donau, LandstraBe 36. 

Ein hoUandisch¢s Buch ub¢t Btuckn¢t 
Wouter Paap: "AntlOn Bruckner, sein Land, sein Leben und seine 
Kunst." (Die Gemeinschaft, Bilthoven 1936.) 

Wouter Paap hat ein in vieler Beziehung vortreffliches Buch iiber Bruck
ner geschrieben, welches warme Empfehlung verdient. Der Verfasser war 
von der Absicht geleitet, eine Einleitung zu Bruckners Werk zu schreiben 
und als Ausgangspunkt wahlte ,er die Verbundenheit zwischen dem Menschen 
und dem Kiinstler Anton Bruckner. Dieser Gedanke scheint mir wichtig 
genug. Lange Zeit war es iiblich, in dem Phanomen "Bruckner" den Men
schen vom Kiinstler zu trennen; von einem psychologischen Ratsel zu 
sprechen, wie eine derartige Musik gerade in soleh einer Personlichkeit ent
stehen konnte, wobei man dann Bruckners Menschlichkeit als beschrankt 
und lacherlich-naiv ansehen wollte. Paap betrachtet die Musik als eine 
AeuBerung des Menschen Bruckner und zeigt die Verbindung zwischen dieser 
Menschlichkeit und dem Boden, dem sie entsprossen ist: dem oberoster
reichischen Land und als dessen Kern dem Barockkloster St. Florian. Als eine 
AeuBerung selbstandigen Denkens ist das dritte Kapitel dieses Buches, be
titelt "Der Kiinstler des Barock", wohl das wertvollste, obwohl der Verfasser 
hier zu Ansichten gelangt, die vielleicht anfechtbar sind. Denn so wahr es 
auch ist, daB die Barockkunst, die Bruckners Jugend umgab, seinen Lebens
stil mehr oder weniger stark beeinflussen muBte, scheint es mir doch un
richtig, sein ganzes Wesen urn anderthalb Jahrhunderte zuriickzuversetzen . 
Bruckner ist doch irgendwie auch eine Erscheinung des 19. Jahrhunderts, 
Zum Beispiel in seinen Scherzi mit ihren "romantischen" Trios; anderseits 
ist das Barock als Lebensstil wesentlich raffinierter und sinnlicher als je eine 
mllsikalische AeuBerung Bruckners. 

Was Paap in dieser Beziehung iiber die Parallelitat zwischen Musik und 
bildenden Kiinsten bemerkt, fordert zu einigem Widerspruch heraus. Wenn 
er zum Beispiel in der Musik von Froberger bis Bach die Charakteristiken 
des Barockstils der bildenden Kiinste vermiBt (S. 55), dann kommt dies 
daher, daB er sich ausschlieBlich auf den Klavierkomponisten beschrankt 
und vergiBt, daB in jener Periode Meister wie Lully, Purcell, Corelli, Buxte
hude gewirkt haben, deren Musik sicher in Verbindung mit jenen AeuBe
rungen bildender Kunst zu bringen waren, welehe man in dem Sammelnamen 
"Barock" zusammenzufassen pflegt, einem Stil, der jedoch so verschieden
artig ist, daB man die wesentlichen Eigenschaften eher in den besonderen 
Charakteristiken als in der allgemeinen Kunstrichtllng suchen mllB. 

Doch auch aus diesem Kapitel ergibt sich, daB WOllter Paap seine Mono
graphie griindlich vorbereitet und die in Betracht kommende Hauptliteratur 
griindlich durchgearbeitet hat. Daher ist es zu begriiBen, daB er es verstanden 
hat, seine Schreibweise trotz des vielen biographischen, asthetischen und anek
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dotischen Materials so packend und angenehm lesbar zu halten. Dieses Biich
lein von etwa 160 Seiten enthalt ungefahr alle Daten, die flir eine elmger
maBen griindliche Kenntnis von Bruckners Personlichkeit notig sind. Schade 
ist nur, daB dadurch die Musik selbst einigermaBen in den Hintergrund 
geraten ist. W ohl gibt Paap hie und da typische Beispiele von Bruckners 
Chorstil und seiner melodischen Schreibart. Mit Recht sieht er als Ausgangs
punkt von Bruckners Kunst "Musik in ihrer elementarsten Erscheinungsform: 
die Melodie, das Thema" (5. 13). Aber man wlirde auf dies em Gebiete doch 
wohl etwas mehr Ausflihrlichkeit und besonders cine tiefere Charakterisierung 
wlinschen. Doch scheint sich der Verfasser dies nicht als Aufgabe gestellt 
zu haben. 

Auch die Daten liber das Verhaltnis der AuBenwelt mit Beziehung zu 
Bruckners Musik sind mit Sorgfalt und Gefiihl flir das Wichtige zusammen
gestellt; besonders jene Seiten, auf welchen iiber die Bruckner-Aufflihrungen 
in den Niederlanden gesprochen wird (S. 137 ff.), sind sicher von Bedeutung. 

Das Eduard van Beinum gewidmete Biichlein ist mit Geschmack zusam
mengestellt, wenn auch die kostlichen Schattenbilder - nicht "Karikatu
ren"! - von Otto Bohler nicht besonders gllicklich wiedergegeben sind. 
Eine zugehorige Literaturliste verstarkt den "einleitenden Charakter" dieser 
Monographie, welche in diesem Rahmen mit Ehren genannt werden darf. 

Eduard Reeser, Rotterdam. 

Von den Landes... und Ortsgruppen der I. B. G. 

Ortsgruppe Aachen. Die Winter Dr. Bohm). - Eine reiche Vortrags
arbeit wurde eroffnet durch die Ein folge vermittelte der im Rosasaalder 
flihrung in die Vierte an zwei Kla Erholungsgesellschaft veranstaltete 
vieren durch Prof. Schwalge und musikalisch-literarische Abend unter 
GMD. Herbert von Karajan. Vier dem Titel "Die geistige Umwelt An
Tage darauf brachte Karajan das ton Bruckners". Vortragende waren: 
Werk in einem Volks-Symphonie Maria Koper (Klavier), Konzertmei
konzert.-Zum 40. Todestage Bruck ster Detlev Grlimmer (Violine), Ma
ners folgte in der Kathedrale die ria Kaulhausen, Lektorin an der 
Messe e-moll unter Leitung von Dom Techn. Hochschule, Aachen (Rezita
kapellmeister Th. B. Rehmann. - In tionen), Elis. Grlimmer (Gesang). 
einer eigenen Gedachtnisfeier der Im Couvenmuseum fanden sich die 
Ortsgruppe hielt Dr. C1. Springsfeld Mitglieder bei stimmungsvoller Ker
die Gedenkrede und sprach GMD. zenbeleuchtung zu einer Weihestunde 
Karajan liber die Unterschiede zwi zusammen. Dr. Springsfeld sprach 
schen Endfassung und Orginalfassung liber "Hugo Wolf als Wegbereiter 
der Vierten mit Erlauterungen am Anton Bruckners". Seine Ausflihrun
Klavier. Hierauf Uebertragung des gen waren umrahmt von W olfliedern, 
Werkes auf Elektrola-Schallplatten vorgetragen von Frau Elis. Griimmer 
(Sachsisches Staatsorchester unter und begleitet von Frau Maria Koper. 
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_ Ais Auftakt zur Aufflihrung d 
Flinften in der Originalfassung in d 
stadtischen Abonnementkonzerten ~ 
14. und 15. April 1. J. unter GM 
Karajan gab dieser vorher eine 
lauternde Einflihrung. - Zum A 
schluB der Winterarbeit findet no 
ein Festabend im Couvenmuse\ 
statt mit dem Adagio aus dem Qu 
tett, dargeboten im kleinen T em: 
des Museumsgartens. - Der Mitgl 
derstand hat sich urn 30 erhoht. 

Badischer Brucknerbund. Ver; 
staltungen der Ortsgruppe 1936/ 
Vortrag Dr. Fritz Griininger li 
"Die Vierte Bruckners im Zusamm 
hang seines Gesamtschaffens" 
Freiburg i. Br. mit Vorflihrl 
des Werkes in der Originalfassl 
(Sachsische Staatskapelle unter D 
tor Bohm auf Schallplatten) und 
Beigabe von Brucknerbildern du 
Justizrat Schweitzer. Vort 
Griininger in H e ide 1b erg U 
den Geist der Kunst Bruckners" 
Vor/lihrung des Streichquintetts d\ 
Mitglieder des Kurpfalzischen K 
merorchesters, Leitung Adolf B 
_ Gleichfalls in H e ide I b erg 
wie in Man n h e i m und P f 0 

h e i m: Oskar Lang, Mlinchen, 
"Die Brucknererkenntnis und 
Originalfassungen". In He i d 
b erg sprach anschlieBend d· 
Fritz Seefried, Vorsitzender 
Mannheimer Ortsgruppe, liber 
Michelangelo-Lieder Hugo Wolfs 
Weitere Vortdge Dr. Grliningers 
zogen sich auf die Siebente 
K a r 1s r u h e), mit thematische 
lauterungen am Klavier, und au! 
Achte (in Man n h e i m), wo 
tor Ernst Cremer und Frie 
Schari dieses Werk nach dem A 
von Dr. Karl Grunsky am Kl 
vorflihrten. Grlininger wieder 
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tglieder bei stimmungsvoller Ker
rbe!euchtung zu einer Weihestunde 
,ammen. Dr. Springsfeld sprach 
er "Hugo Wolf ais Wegbereiter 
ton Bruckners". Seine Ausfiihrun
1 waren umrahmt von W olfliedern, 
rgetragen von Frau Elis. Griimmer 
:i begieitet von Frau Maria Koper. 

- Als Auftakt zur Auffiihrung der 
Fiinften in der Originalfassung in den 
stadtischen Abonnementkonzerten am 
14. und 15. April 1. J. unter GMD. 
Karajan gab dieser vorher eine er
lauternde Einfiihrung. - Zum Ab
schlu~ der Winterarbeit findet noch 
ein Festabend im Couvenmuseum 
statt mit dem Adagio aus dem Quin
tett, dargeboten im kleinen Tempel 
des Museumsgartens. - Der Mitglie
derstand hat sich urn 30 erhoht. 

Badischer Brucknerbund. Veran
staltungen der Ortsgruppe 1936/37: 
Vortrag Dr. Fritz Griininger iiber 
"Die Vierte Bruckners im Zusammen
hang seines Gesamtschaffens" in 
F rei bur g i. B r. mit Vorfiihrung 
des Werkes in der Originalfassung 
(Sachsische Staatskapelle unter Dok
tor Bohm auf Schall platten) und mit 
Beigabe von Brucknerbiidern durch 
J ustizrat Schweitzer. Vortrag 
Griininger in H e ide 1b erg iiber 
den "Geist der Kunst Bruckners" und 
Vorfiihrung des Streichquintetts durch 
Mitglieder des Kurpfalzischen Kam
merorchesters, Leitung Adolf Berg. 
- Gieichfalls in He ide 1 b erg so
wie in Man n h e i m und P for z
h e i m: Oskar Lang, Miinchen, iiber 
"Die Brucknererkenntnis und die 
Originalfassungen". In He ide 1
b erg sprach anschlie~end daran 
Fritz Seefried, Vorsitzender der 
Mannheimer Ortsgruppe, iiber die 
Michelangelo-Lieder Hugo Wolfs. -
Weitere Vortrage Dr. Griiningers be
zogen sich auf die Siebente (in 
K a r I s r u h e), mit thematischen Er
Iauterungen am Klavier, und auf die 
Achte (in Man n h e i m), wo Dok
tor Ernst Cremer und Friedrich 
Schari dieses Werk nach dem Auszug 
von Dr. Karl Grunsky am Klavier 
vorfiihrten. Griininger wiederholte 

seinen Heidelberger V ortrag auch in 
P for z h e i m. 

Au~erhalb der Veranstaltungen des 
Badischen Brucknerbundes fan den 
weitere Brucknerabende, beziehungs
weise Gedachtnisfeiern auch in V i I
lin g e n, Lor r a c h, Bad e n - B a
den, F rei bur g und Man n
he i m statt. 

Der vierte KarIsruher Brucknertag. 
Seit Jahren ist es Tradition gewor
den, da~ in der Zeit der Wiederkehr 
des Todestages Anton Bruckners im 
Staatstheater in Karlsruhe eine Sym
phonie des Meisters aufgefiihrt wird 
und die alljahrliche Vorstandssitzung 
und Mitgliederversammiung hiernit 
in Verbindung steht. Der 12. Oktober 
1936 brachte eine denkwiirdige Auf
fiihrung der Achten durch das Or
chester des Badischen Staats theaters 
unter Leitung von Prof. Hermann 
Abendroth. - Am 14. Oktober fand 
in der Hochschule fiir Musik die 
Vorstandssitzung und Mitgliederver
sammlung statt. An ersterer nahmen 
teiI: Oberbiirgermeister Jaeger, Karls
ruhe, der oberste Schutzherr des Ba
dischen Brucknerbundes, MinisteriaI
rat Prof. Dr. Asal als Vertreter des 
Ministeriums fiir Kultus und Unter
richt, die Vorsitzenden des Bundes 
Prof. Dr. Griininger und Prof. Franz 
Philipp, Verwaltungs-Oberinspektor 
Mangler, Karlsruhe, Chordirektor 
Baumann, Pforzheim, Clara Ernst, 
Heidelberg, Hauptlehrer Fritz See
fried und Chordirektor Winter, 
Mannheim. Einen schonen AbschiuB 
des T ages bildete die Wiedergabe des 
Streichquintetts durch das Bergner
Quartett, Karlsruhe. 

Bonner Brucknergemeinde. 1m 
Jahre 1936 ist unsere Gemeinde, urn 
die Brucknersache in Bonn neu zu be
leben, zum ersten Male seit Iangerer 
Zeit wieder mit einer Veranstaltung 
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hervorgetreten, die am 12. September 
aIs Bruckner-Feierstunde der Orts
gruppe Bonn der Internationalen 
Bruckner-Gesellschaft, der Stadt 
Bonn und des Bonner Konzertverei
nes in der Beethovenhalle stattfand. 
Die Vortragsfolge umfaihe den "Fest
lichen Marsch" aus den vier kleinen 
Orchesterstticken und das Intermezzo 
ftir Streichorchester, die Gedachtnis
rede zum 40. Todestag Anton Bruck
ners, gehalten von Reg.-Rat Professor 
Franz Moim, Wien, und die erste 
Symphonie c-moll in der urspriing
lichen (Linzer) Fassung. Das ver
starkte Stadtische Orchester wurde 
von Musikdirektor Gustav Classens 
geleitet. An die Feier schlo~ sich eine 
freie Aussprache tiber den neuerlichen 
Ausbau der Ortsgruppe Bonn. 1m 
Janner 1937 fand eine Sitzung der 
Mitglieder statt, in welcher auf Vor
schlag Prof. Ben Essers, des bisheri
gen Vorsitzenden, Schul rat Dr. Ester
hues zum neuen Ersten Vorstand ge
wahlt wurde. Zufolge reger Werbe
tatigkeit, deren gro~ter Anteil auf 
den stadtischen Musikdirektor Clas
sens entfallt, ist die Ortsgruppe in
zwischen auf eine stattliche Mitglie
derzahl angewachsen. 

Dresdner Brucknervereinigung. 
Unsere Ortsgruppe hat dies en Winter 
wertvolle Veranstaltungen geboten: 
einen V ortrag tiber die Brucknerschen 
Messen, insbesondere tiber die in 
e-moll, mit Partiturprojektion, gehal
ten von Josef Wagner, sodann ein 
Kirchenkonzert mit der Dresdner 
Orchesterschule: Bach-Bruckner, ge
leitet von Landeskirchenmusikdirek
tor Alfred Stier. Neben Bachs Kan
tate "Ich hatte viel Bektimmernis" 
wirkte Bruckners 112. Psalm stark 
und nachhaltig. In einem Kammer
abend "Hugo Wolf-Bruckner" sprach 
Dr. Karl Laux tiber Bruckner, Wag
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ner, Hugo Wolf, sang Arno Schellen
berg eine Reihe der neuen Wolf
lieder und spielten auf zwei Klavie
ren Kathe Grtitzner und Erica 
Schultze Bruckners Dritte in Grun
skys Bearbeitung. Die Zweiggruppe 
ist auf 158 Mitglieder angestiegen 
und auf dem besten Wege, sich zur 
ostsachsischen Landesgruppe auszu
bauen. 

Leipziger Brucknergemeinschaft. 
Die Regsamkeit unserer Zweiggruppe 
der I. B. G. kommt im Tatigkeitsbe
richt des J ahres 1936 in besonderer 
Weise dadurch zum Ausdruck: am 
1. Marz fand im Gewandhaus unter 
Leitung von Hans Weisbach die Ur
aufftihrung der Originalfassung der 
Vierten statt. Ihr ging das unver
offentlichte Scherzo als Erstfassung 
des Werkes von 1874 voran. Eine 
Einftihrung in die Originalfassung 
der Symphonie gab Hans Weisbach 
selbst mit erlauternden Beispielen, ge
spielt vom Leipziger Symphonie
orchester. - Am 10. Juli sprach der 
Musikwissenschaftler Fritz Oeser 
tiber das Thema: "Die Originalge
stalt der Brucknerschen Symphonie 
und ihre Interpretationen". Anschlie
~end trug die Kantorei des Landes
konservatoriums unter Leitung von 
Joh. Nep. David vier Motetten 
Bruckners vor. Ueber das vom 
8. bis 11. Oktober zum Gedenken des 
40. Todestages des Meisters veran
staltete "Erste Leipziger Bruckner
fest" haben die Brucknerblatter in 
ihrer letzten Folge eingehend berichtet. 
- Am 20. April 1937 veranstaItete 
die Ortsgruppe Leipzig der Deut
schen Gesellschaft flir Musikwissen
schaft gemeinsam mit der Bruckner
gemeinschaft einen mit musikalischen 
Beispielen und zahlreichen Lichtbil
dern verbundenen Vortrag tiber 
Simon Sechter, den Theorielehrer 

Bruckners. Dem Redner, Prof. 11 
Moim aus Wien~Klosterneul 
hatte der Direktor des Musikwi 
schaftlichen Instituts, Univ.-Prof 
Dr. H. Schultz, durch die Beistel 
von Mitwirkenden aus dem Bel 
des Instituts (Orgel, Klavier, Ges 
seine besondere Untersttitzung g 
hen. 

Ortsgruppe Munchen. In Stl 
Ansteigen begriffen, halt sich 
Stand auf der Hohe von weit 
300 Mitgliedern. Die Finanzgeba 
wird so vorsichtig bemessen, da 
bei einem jahrlichen Mitgliedsbe 
von nur RM 2.- moglich ist, 
Reihe der alljahrlichen VeranstaJ 
gen den Mitgliedern kostenlos zu 
ten. Demzufolge ist auch der Bel 
dieser Abende ein recht guter. Se 
verstandlich werden die Themen 
diese Abende aus dem Schaffen 
Leben Anton Bruckners und s( 
Umwelt genommen. So brachten 
in diesem Jahre auch eine Aus1 
aus den neuen Hugo-Wolf-Lieder 
der meisterhaften Wiedergabe d 
Maria und Richard Trunk, E 
Conrad Haase und Ludwig Sch) 
meier. 1m Marz sprach Profl 
Franz Moim tiber Anton Bruck 
Lehrer Simon Sechter (1788-18 
Lichtbilder und musikalische Beisl 
(gegeben vom Mtinchner Streichq 
tett, von Agnes Forell, Elisa 
Spitzer und Rolf Agop) bildeten 
U mrahmung. V orgesehen ist noch 
Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Al 
Lorenz tiber die Instrumentation 
Originalpartituren Anton Bruckt 

Wurttembergischer Bruck 
bund. Er gab 1936/37 folgende 
anstaltungen: Einftihrung in 
Ftinfte Symphonie an der Hand 
zweiklavierigen Auszuges von r 
tor Karl Grunsky mit einem Vor 
von Dr. Erich Schwebsch. - Vo 
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r, Hugo Wolf, sang Arno Schellen
tg eine Reihe der neuen Wolf
der und spielten auf zwei Klavie-

Kathe Grlitzner und Erica 
~ultze Bruckners Dritte in Grun
rs Bearbeitung. Die Zweiggruppe 

auf 158 Mitglieder angestiegen 
d auf dem besten Wege, sich zur 
sachsischen Landesgruppe auszu
len. 

Leipziger Brucknergemeinschaft. 
e Regsamkeit unserer Zweiggruppe 
: 1. B. G. kommt im Tatigkeitsbe
ht des Jahres 1936 in besonderer 
~ise dadurch zum Ausdruck: am 
Marz fand im Gewandhaus unter 
[tung von Hans Weisbach die Ur
:fiihrung der Originalfassung der 
~rten statt. Ihr ging das unver
entlichte Scherzo als Erstfassung 
: Werkes von 1874 voran. Eine 
[flihrung in die Originalfassung 
. Symphonie gab Hans Weisbach 
)st mit erlauternden Beispielen, ge
elt vom Leipziger Symphonie
:hester. - Am 10. Juli sprach der 
!sikwissenschaftler Fritz Oeser 
!r das Thema: "Die Originalge
It der Brucknerschen Symphonie 
:l ihre Interpretationen". Anschlie
Id trug die Kantorei des Landes
lservatoriums unter Leitung von 
). Nep. David vier Motetten 
lckners vor. - Ueber das vom 
bis 11. Oktober zum Gedenken des 

Todestages des Meisters veran
Itete "Erste Leipziger Bruckner
" haben die Brucknerblatter in 
er letzten Folge eingehend berichtet. 
Am 20. April 1937 veranstaltete 

Ortsgruppe Leipzig der Deut
en Gesellschaft flir Musikwissen
aft gemeinsam mit der Bruckner
leinschaft einen mit musikalischen 
spielen und zahlreichen Lichtbil
n verbundenen V ortrag liber 
Ion Sechter, den Theorielehrer 

Bruckners. Dem Redner, Prof. Franz 
Moim aus Wien-Klosterneuburg, 
hatte der Direktor des Musikwissen
schaftlichen Instituts, Univ.-Professor 
Dr. H. Schultz, durch die Beistellung 
von Mitwirkenden aus dem Bereich 
des Instituts (Orgel, Klavier, Gesang) 
seine besondere Unterstlitzung gelie
hen. 

Ortsgruppe Miinchen. In stet em 
Anstieigen begriffen, halt sich ihr 
Stand auf der Hohe von weit liber 
300 Mitgliedern. Die Finanzgebarung 
wird so vorsichtig bemessen, daB es 
bei einem jahrlichen Mitgliedsbeitrag 
von nur RM 2.- moglich ist, die 
Reihe der alljahrlichen Veranstaltun
gen den Mitgliedern kostenlos zu bie
ten. Demzufolge ist auch der Besuch 
dieser Abende ein recht guter. Selbst
verstandlich werden die Themen flir 
diese Abende aus dem Schaffen und 
Leben Anton Bruckners und seiner 
Umwelt genommen. So brachten wir 
in diesem Jahre auch eine Auswahl 
aus den neuen Hugo-Wolf-Liedern in 
der meisterhaften Wiedergabe durch 
Maria und Richard Trunk, Ernst 
Conrad Haase und Ludwig Schmid
meier. 1m Marz sprach Professor 
Franz Moim liber Anton Bruckners 
Lehrer Simon Sechter (1788-1867); 
Lichtbilder und musikalische Beispiele 
(gegeben vom Mlinchner Streichquar
tett, von Agnes Forell, Elisabeth 
Spitzer und Rolf Agop) bildeten die 
Umrahmung. Vorgesehen ist noch ein 
Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Alfred 
Lorenz liber die Instrumentation der 
Originalpartituren Anton Bruckners. 

W iirttembergischer Bruckner
bund. Er gab 1936/37 folgende Ver
anstaltungen: Einflihrung in die 
Flinfte Symphonie an der Hand des 
zweiklavierigen Auszuges von Dok
tor Karl Grunsky mit einem Vortrag 
von Dr. Erich Schwebsch. - Vorbe

reitungsabend flir die Messe f-moll 
mit Vortrag von Studienrat Schlicht
harle. Einen Lisztabend mit selten 
oder nie gehorten Klavierwerken der 
Gesamtausgabe und mit Lisztliedern. 
Die sechs Abende der groBen Bruck
nerfeier umfaBten: Messe e-moll und 
Chore, ausgeflihrt vom Mlinchener 
Domchor unter Professor Berberich; 
Messe f-moll unter Martin Hahn; 
Messe d-moll und Chore unter Her
mann Ackermann; Kammermusik
abend mit Interemezzo und Quintett 
(Kleemann), Choren (Hahn) und 
Festvortrag (Schlichtharle); Orche
sterkonzert mit der Symphonie f-moll 
und der Dritten, geleitet von Martin 
Hahn; Vorbereitung darauf an zwei 
Klavieren nach Auszligen von Hahn 
(Manuskript) und Grunsky (Edition 
Peters). Ferner Neunte Symphonie an 
zwei Klavieren mit Einflihrung von 
Karl Grunsky und Achte Symphonie 
an zwei Klavieren, beide Male nach 
den Auszligen der Peters-Ausgabe; 
die Achte spielten Prof. Josef Pem
baur und Prof. Karl Leonhardt. 

Schweizerischer Brucknerbund. 
Der Vorstand des Bundes teilt der 
Leitung der 1. B. G. mit, daB er sich 
im abgelaufenen Jahre darauf be
schrankt hat, die Mitgliedsbeitrage 
v 0 11 der Kritischen Gesamtausgabe 
zuzuwelsen. 

Brucknerbund fiir Oberosterreich. 
Unsere Landesgruppe hat mit Rlick
sicht auf die regelmaBig wiederkeh
renden oberosterreichischen Bruckner
feste im Konzertwinter 1936/37 kein 
Konzert veranstaltet. Doch hat sie 
die Aufflihrung der Flinften in der 
Originalfassung durch den Musikver
ein Linz unter Prof. Robert Keldor
fer finanziell unterstlitzt. Die Haupt
sorge unserer Vereinigung bleibt die 
Tilgung der restlichen Schulden flir 
die Wiederherstellung der Bruckner
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orgel in St. Florian. Bis zur endgulti
gen Abtragung dieser Schuld kann 
eine geldliche Reserve fur eigene 
Konzertveranstaltungen nicht in Be
tracht kommen. 

Deutsche Brucknergemeinde Bo
denbach. Unter Mitwirkung des 
verstarkten Aussiger Theaterorche
sters, des Bodenbacher Mannergesang
vereines und des Damenchors lei tete 
Kapellmeister Franz Storch am 
26. Marz 1937 ein Brucknerkonzert, 
in welchem die Sechste Symphonie, 
der Germanenzug und der 150. Psalm 
zur Auffiihrung gelangten. Unsere 
musikfreudige Elbestadt, unweit der 
sachsischen Landesgrenze, hat mit 
dieser Veranstaltung einen besonders 
starken Beweis ihres begeisterten Ein
tretens fur die Kunst des deutsch
osterreichischen Meisters Anton 
Bruckner erbracht. - Ein Vortrag 
des Hofrates Millenkovich fand In
teresse und Verstandnis. 

Leitmeritz - Aussig. Ueber das 
sudetendeutsche Brucknerfest . der 
Stadte Leitmeritz und Aussig, veran
staltet von der "Leitmeritzer Bruck
nergemeinde", haben die Bruckner
blatter bereits friiher ausfiihrlich be
richtet. Es sei hiezu auch iiber die 
beim Feste herausgegebene Festschrift 
verwiesen. Eine erschopfende Darstel
lung der Beziehungen Bruckners zum 
Sudetendeutschtum gab Max Millen
kovich-Morold in einem in der Leit
meritzer Zeitung yom 20. November 
1936 erschienenen Aufsatz. 

Brucknergemeinde in Prag. Das 
Andenken an den 40. Todestag des 
Meisters wurde mit einer dreitei
ligen Feier am 11., 21. und 27. Ok
tober 1936 geehrt, iiber die eingehend 
in der letzten Folge der Bruckner
blatter berichtet wurde. Eine ein
drucksvolle Dichtung von Hans 
Watzlik, fiir die Prager Feier ge

20 

schrieben, verdient auch bei anderen 
ahnlichen Anlassen als tiefstempfun
dene Wiirdigung des Meisters Beach
tung. 1m Prager Konzertleben ist das 
Interesse fiir Bruckner aus verschie
denen Grunden noch immer gering. 
1m Kammermusikverein kam das 
Quintett zur Auffuhrung, im Deut
schen Theater fand unter dem Pro
tektorat des osterreichischen Ge
sandten Dr. Ferd. Marek eine Feier 
mit der Achten unter Bruno Walter 
statt und in der Urania wurde der 
Jugend ein Brucknerfilm gezeigt. 

Nederlandsche Bruckner-Vereeni
ging. Aktivitat und EinfluB haben 
sich im vergangenen Jahre weiter 
ausgedehnt. Es haben 25 symphoni
sche Auffiihrungen stattgefunden 
11 Konzerte brachten klein ere Chor
werke. Die Erste Symphonie in der 
Linzer Fassung, die Vierte, Fiinfte 
und Sechste in der Originalfassung 
wurden zum ersten Male aufgefiihrt. 
Sechs weitere Dirigenten haben 
Bruckner zum ersten Male dirigiert. 
1m niederlandischen Schrifttum ist 
Bruckner auch in diesem Jahre stark 
vertreten, und zwar durch 56 groBere 
Aufsatze in Tageszeitungen und 
F achzeitschriften. 

Das erste groBere hoWindische Buch 
uber Anton Bruckner Ton Wouter 
Paap ist sehr gut aufgenommen wor
den. AnlaBlich des 40. T odestages 
Anton Bruckners hat die Nederland
sche Bruckner-V ereeniging eine Ge
dachtnisnummer der "Mededeelingen" 
herausgegeben. 

Zum V orsitzenden wurde gewahlt 
Ihr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn, 
Haag. 

Internationales Brucknerfest in 
Utrecht. Unsere "Noderla,ndsche 
Bruckner-V ereeniging" ist derzeit 
mit den Vorbereitungen zu einem in
ternationalen Brucknerfest in Utrecht 

beschaftigt, welches in der Zeit 
15. bis 19. September stattfinden 
zwei Symphoniekonzerte, ein CI 
konzert und ein Kammermusikk 
zert umfassen wird. 

Bruckner Society of Amer 
Sekretar Grey meldet der 1. B 
eine Auffiihrung der Dritten 
B u f f a I 0 unter Lajos Shuk, dl 
auBerordentlicher Erfolg eine ball 
Wiederholung des Werkes bedin 
Shuk wird im nachsten Jahre in I 
falo die Fiinfte oder Siebente b 
gen. Auf Anregung von Dr. Ma 
Dumler wird im Mai in C inc 
nat i das Tedeum unter EUl 
Goossens durch den May Fest 
Chorus zur Auffiihrung gelan 
Auch mehren sich in Amerika 

V ~rmischt~ Nachric1t~t 

Wien. Professor Oswald K a 
s t a, Musikdirektor der Ravag, 
auch als Gastdirigent im Ausl 
eifrig tatig fiir die Verbreitung 
symphonischen Musik Bruckners. 
nem Londoner Erfolg reihte sid 
letzter Zeit ein ganz besonders 
husiastischer mit der Achten in 
chen an und auch auf der itali 
schen Tournee mit den Wiener S 
phonikern fand er als Brucknerc 
gent hohe Anerkennung. 

Paris. UnlanglSt kam hier Bn 
ners seit langem nicht mehr geh 
Siebente Symphonie durch Ch~ 
M ii n chan der Spitze des Pal 
Philharmonischen Orchesters zur 
fUhrung. 

Wiesbaden. Beim hiesigen Di 
schen Musikfest, wo die ,,' 
groBen deutschen B" (Bach, Bee 
yen, Brahms, Bruckner) zu EI 
kamen, war der Dirigent GMD. I 
S c h uri c h t anlaBlich seines 25 



ieben, verdient auch bei anderen 
ichen Anlassen als tiefstempfun
~ Wurdigung des Meisters Beach
I' 1m Prager Konzertleben ist das 
resse fur Bruckner aus verschie
:n Grunden noch immer gering. 

Kammermusikverein kam das 
Iltett zur Auffiihrung, im Deut
n Theater fand unter dem Pro
orat des osterreichischen Ge
Iten Dr. Ferd. Marek eine Feier 
der Achten unter Bruno Walter 
t und in der Urania wurde der 
!nd ein Brucknerfilm gezeigt. 
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;. Aktivitat und EinfluB haben 

im vergangenen Jahre weiter 
;edehnt. Es haben 25 symphoni-

Auffiihrungen stattgefunden 
(onzerte brachten kleinere Chor
ke. Die Erste Symphonie in der 
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nternationales Brucknerfest in 
'echt. Uns,ere "Noderlandsche 
.ckner-V ereeniging" ist derzeit 
den Vorbereitungen zu einem in

lationalen Brucknerfest in Utrecht 

beschaftigt, welches in der Zeit vom 
15. bis 19. September stattfinden und 
zwei Symphoniekonzerte, ein Chor
konzert und ein Kammermusikkon
zert umfassen wird. 

Bruckner Society of America. 
Sekretar Grey meldet der 1. B. G. 
eine Auffiihrung der Dritten in 
B u f f a I 0 unter Lajos Shuk, deren 
auBerordentlicher Erfolg eine baldige 
Wiederholung des Werkes bedingte. 
Shuk wird im nachsten Jahre in Buf
falo die Fiinfte oder Siebente brin
gen. Auf Anregung von Dr. Martin 
Dumler wird im Mai in C inc i n
nat i das Tedeum unter Eugene 
Goossens durch den May Festival 
Chorus zur Auffuhrung gelangen. 
Auch mehren sich in Amerika die 

Vermischte N achrichten 

Wien. Prof·essor Osw:a1d K a b a
s t a, Musikdirektor der Ravag, ist 
auch als Gastdirigent im Ausland 
eifrig tatig fiir die Verbreitung der 
symphonischen Musik Bruckners. Sei
nem Londoner Erfolg reihte sich in 
letzter Zeit ein ganz besonders ent
husiastischer mit der Achten in Miin
chen an und auch auf der italieni
schen T ournee mit den Wiener Sym
phonikern fand er als Brucknerdiri
gent hohe Anerkennung. 

Paris. Unlan~t kam ruer Bruck
ners seit langem nicht mehr gehorte 
Siebente Symphonie durch Charles 
M ii n chan der Spitze des Pariser 
Philharmonischen Orchesters zur Auf
fiihrung. 

Wiesbaden. Beim hiesig,en Deut
schen Musikfest, wo die "Vier 
groBen deutschen B" (Bach, Beetho
ven, Brahms, Bruckner) zu Ehren 
kamen, war der Dirigent GMD. Karl 
S c h uri c h t anlaBlich seines 25jah

Schallplattenvorfiihrungen Bruckner
scher Werke, zumal der Sieben ten 
und der Scherzi zur Ersten und 
Zweiten, sowie des Adagio aus dem 
Quintett. - 1m April d. J. diri
gierte K 0 u sse v i t z k y die Achte 
in Boston mit groBem Erfolg. 

Ortsgruppe Ankara, Turkei. In 
A n k a r a wurden in der abgelaufe
nen Spielzeit die Erste, Zweite, Drit 
te und Vierte Symphonie von Bruck
ner aufgefiihrt. Sie haben so tiefen 
Eindruck gemacht, daB mehrere von 
ihnen zur Wiederholung gelangten. 
Die Auffiihrung der Fiinften ist in 
V orbereitung. Diese Brucknerpflege 
ist vor allem dem Konzertleiter 
GMD. Dr. Ernst Praetorius zu dan
ken. 

ngen Jubilaums Gegenstand herz
licher Gliickwiinsche. 

London. Furtwangler dirigierte 
vor kurzem die Siebente von Bruck
ner. "Manchester Guardian" rechnet 
die Auffiihrungen Beethovens und 
Bruckners in diesen von den Berliner 
Philharmonikern ausgefiihrten Kon
zerten zu den anre~endsten musikali
schen Erlebnissen der letzten Jahre. 

Auszeichnung. Der Reichskanzler 
hat den Domkapellmeister Doktor 
Theob. S c h rem s in Reg e n s
bur g zum Pro f e s s 0 r ernannt. 

Neue Brucknergemeinschaften. I'll 
Bildung begriffen sind Bruckner
zweigstdlen der 1. B. G. in Bud a
pes t und in Nor w e g e n (Aus
gangspunkt Oslo). 

Jubilaen. Die riihmliohst tbekannte 
"D e u t s c heM u IS i k b ii c h e
rei" Gus t a v B 0 sse in Regens
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burg, der ,die Bruoknel"welt die 
Herausgabe eines Grolheiles der 
Brucknerliteratur, darunter das Stan
dardwerk von Gollerich-Auer ver
dankt, beging das Gedachtnis ihres 
25jahrigen Bestandes. 1hr und der 
Notenstecherei und Verlagsanstali: 
o s car Bra n d s t e t t e r' in 
Lei p zig, die im April d. J. die 
Feier ihres 75jahrigen Bestehens be
g.ing und siah in letzter Zeit durch 
die Herstel1ung der Kritischen Ge
samva'U5ga:be der Werke Bruckners 
riihmend hervortat, hat die 1nter
nationale Brucknergesellschaft <tuf 
dern Wege iherzlicher Beglikkwiin

schung fiir alles im Dienste unseres 
Meisters Geleistete den warmsten 
Dank .au~gespl1ochen. 

Bruckner-Symphonien auf Schall
platten. Vor kUl1Zem braahte die 
"Electrola" auf 8 Platten vereinigt 
die Vierte Symphonie (romantische) 
in der Originalfassung zur Ausgabe. 
Der Aufnahme liegt eine Auffiihrung 
der Sachsischen Staatskapelle unter 
Leitung von GMD. Prof. Dr. Karl 
Bohm, Dresden, zugrunde. Eine Plat
tenaufnahme der Originalfassung der 
Fiinften Symphonie ist in Vorberei
tung. 

Neues Sdltifttum urn Bruckner 

Die gro~e, grundlegende B r u c k
ner-Biographie von Au
gus t G 0 II e ric h - M a x A u e r, 
die aIs Band 36/39 der "D e u t
s c hen Mus i k b ii c her e i" des 
V erIages Gus t a v B 0 sse in Re
gensburg eingefiigt wurde, ist nun
mehr mit dem soeben erscheinenden 
9. TeiIband (dem 4. Textteilband 
zum 4. Band) zum AbschluB gekom
men. Das 1923 begonnene Werk 
umfaBt nunmehr 4700 Seiten, da
von 3791 Textseiten mit 936 Noten
beispiel en, 196 Bildbeigaben, 55 Brie
fen und Dokumenten in Faksimile
Wiedergaben, 70 bis dahin noch un
gedruckten vollstandigen Werkwie
dergaben auf 526 Notendruckseiten, 
davon 225 Seiten in der Wiedergabe ( 
der OriginaI-Handschriften. 1m so
eben erschienenen 9. Teilband wird 
die Lebens- und Schaffensgeschichte 
noch erganzt durch eine Geschichte 
der Bruckner-Bewegung und durch 
des Wiener MinisteriaIrates Ern s t 
S c h wan z a r a Forschungsergeb
nisse iiber Stamm und Urheimat des 
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Meisters (mit Stammtafel). Ausfiihr
liche Besprechung fo1gt. 

"Wege zu Anton Bruck
ner" betitelt Dr. Fritz Grii
n i n g e r seine in geschmackvoller 
Broschiirenform herausgegebenen Er
innerungsblatter zum 40. Todestage 
Bruckners und man Iiest aus dies em 
Titel mit aller Deutlichkeit das Be
streben des Verfassers heraus, die 
von ihm zum Meister hiniiber Iangst 
selbst gewonnene, in zwei friiher 
erschienenen eigenen Biichern und 
einer groBen ZahI von Festreden, 
einfiihrenden Vortragen und Auf
satzen iiberzeugend erwiesene Nah
distanz aIs Ausgang zu betrachten 
fiir mancherlei Erkenntnisse, die 
iiber das rein Subjektive des Einzel
betrachters hinaus einem allgemei
neren Erfassen des Wesens der 
Brucknerschen Kunst grundlegend 
dienen sollen. 1dealismus und Pio
nierdienst gehen in dieser neuesten 
Schrift Griiningers, deren religios
phiIosophischer EinschIag, ohne dem 
Realmusikalischen der Einfiihrungs

methode Abbruch zu tun, wic 
stark hervortritt, getreu1ich H1 
in Hand. Dern deutschelt Geiste 
gro~en Oesterreichers Ant~n BI'1l 
ner .ist em besonderes KapIteI g 
met. Dem Geleitwort des VerfaS! 
dem V orspruch von Herbert Hiet 
und einem "Aufta-kt" folgen 15 st 
lioh verschiedene, mit einem ,,1 
klan"" abschl.ie~eltde Aibsahno.tte. 

t> 
Sie geben ein lebenswarmes.. 

samtbild yom Deriken und Ful 
des Aesthetikers Griininger, 
sich aus der Brucknerbeweg 
zu~ wahren Apostel des Mei! 
von St. Florian heraufgewach 
auch auf organisatorischem Gc 
und da insbesondere als unern 
licher Mitarbeiter der 1nternatil 
len Brucknergesellschaft stets 
glanzendste bewahrt hat. -
Buch nennt keinen Erscheinungl 

Meyers BiIdbandchen 
in rascher FoIge im Bib 1 i 0 g 
phis chen 1nstitut Leip 
zu erscheinen begonnen haben, 
fuhren in der Sonderreihe berG 
ter Musiker nunmehr eine Erw 
rung durch ein von A I f red 0 
veroffentlichtes BiichIein 
Ant 0 n B rue k n e r, S e in 

ben in B i Ide r n". Auf 
38 Seiten eine wenn auch noc 
kurze Darstellung yom Leben 
Schaffen des Meisters geben zu 
len, war durchaus keine let 
Sache, doch hat es der Verf 
trefflich verstanden, das We 
lichste zusammenzutragen une 
Verbindung zu bringen mit 
kulturellen Eigenarten einer Zeit 
auf Bruckners inneres Wesen 
zweifelhaft nicht ohne bestim 
den EinfluB geblieben ist. Nicht 
niger als 47 Bildbeigaben begl 
den volkstiimlich gehaltenen 
und sind mit Anmerkungen v 



lung fiir alles im Dienste unseres 
eisters Geleistete den warms ten 

k .ausgespl1ochen. 

Bruckner-Symphonien auf Schall
hen. Vor kumem brachte die 
leetrola" auf 8 Platten vereinigt 

Vierte Symphonie (romantische) 
der Originalfassung zur Ausgabe. 
r Aufnahme liegt eine Auffiihrung 

Saehsischen Staatskapelle unter 
tung von GMD. Prof. Dr. Karl 
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aufnahme der Originalfassung der 
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isters (mit Stammtafel). Ausfuhr
le Besprechung folgt. 

IW e g e z u Ant 0 n B rue k
r" betitelt Dr. F r i t z G r u
n g e r seine in geschmackvoller 
Ischiirenform herausgegebenen Er
erungsblatter zum 40. Todestage 
lekners und man liest aus diesem 
el mit aller Deutlichkeit das Be
Iben des Verfassers heraus, die 
l ihm zum Meister hinuber langst 
1st gewonnene, in zwei fruher 
Ihienenen eigenen Biichern und 
'r groBen Zahl von Festreden, 
iihrenden V ortragen und Auf
en iiberzeugend erwiesene Nahlanz als Ausgang zu betrachten 
I mancherlei Erkenntnisse, die 
r das rein Subjektive des Einzel
raehters hinaus einem allgemei
en Erfassen des Wesens der 
leknerschen Kunst grundlegend 
len sollen. Idealismus und Pio
dienst gehen in dieser neuesten 
~ift Griiningers, deren religios
osophischer Einschlag, ohne dem 
Imusikalischen der Einfuhrungs

methode Abbruch zu tun, wieder 
stark hervortritt, getreulich Hand 
in Hand. Dem deurschen Geiste aes 
gl'oBen Oesterreichers Anton Bruck
ner ist ein besonderes Kapitel gewid
met. Dem Geleitwort des VerfasseI"S, 
dem Vor~p11Uch von Her-bert Hiebsch 
und einem "Auftakt" foigen 15 stoff
lich verschiedene, mit einem "Aus
klang" abschlieBende Aibschnitte. 

Sie geben ein lebenswarmes Ge
samtbild vom Denken und Fuhlen 
des Aesthetikers Gruninger, der 
sich, aus der Brucknerbewegung 
zum wahren Apostel des Meisters 
von St. Florian heraufgewachsen, 
auch auf organisatorischem Gebiet · 
und da insbesondere als unermud
licher Mitarbeiter der Internationa
len Brucknergesellschaft stets aufs 
glanzendste bewahrt hat. - Das 
Buch nennt keinen Erscheinungsort. 

M eye r s B i I d ban d c hen, die 
in rascher Folge im Bib I i 0 g r a
phis chen Institut Leipzig 
zu erscheinen begonnen haben, er
fuhren in der Sonderreihe beruhm
ter Musiker nunmehr eine Erweite
rung durch ein von A I f red 0 rei 
veroffentlichtes Buchlein uber 
"A n ton B rue k n e r, S e i n L e
ben in Bildern". Auf nur 
38 Seiten eine wenn auch noch so 
kurze Darstellung vom Leben und 
Schaffen des Meisters geben zu sol
len, war durchaus keine Ieichte 
Sache, doch hat es der Verfasser 
trefflich verstanden, das Wesent
lichste zusammenzutragen und in 
Verbindung zu bringen mit den 
kulturellen Eigenarten einer Zeit, die 
auf Bruckners inneres Wesen un
zweifelhaft nicht ohne bestimmen
den EinfluB geblieben ist. Nicht we
niger als 47 Bildbeigaben begleiten 
den volkstiimlich gehaltenen Text 
und sind mit Anmerkungen verse-

hen, die das vorhin Gesagte besta
tigen wollen. So heiBt es beispiels
weise bei den Portrats des Florianer 
Propstes Arneth und des Fursten 
Metternich in einer Anmerkung 
folgendermaBen: "Schon in seinen 
Jugendtagen gebunden in dem Ab
hangigkeitsgefiihl von den geist
lichen Grundherren und dem allen 
Freiheitswillen unterdriickenden Re
gime Metternichs, hat Bruckner nie 
das Gefuhl der Unterordnung ab
streifen konnen." Bei der Abbildung 
"Die Pferdeeisenbahn von Linz nach 
Budweis" liest man als Vermerk: 
"Sie wurde 1839 als technische 
GroBtat eroffnet und kennzeichnet 
das Tempo der Jugendzeit Bruck
ners". - Die handliche Ausgabe des 
Bandchens empfiehlt sich von selbst. 

Die vom Sangerbund "F r 0 h
sin n" in Lin z herausgegebenen, 
von W a I t e r K 0 n i g verfaB.ten 
Gedenkblatter in Broschiirenform: 
"A n ton B rue k n era I s C h 0 r
m e i s t e r" stellen eine wertvolle 
Erganzung der Brucknerliteratur 
gerade auf jenem Gebiete dar, wo 
Bruckner sich seine ersten Dirigen
tenerfolge holte. In erster Linie 
zwar der Linzer Lokalgeschichte urn 
Bruckner dienend, laBt es doch auch 
einen tiefen Blick tun in die durch 
Briefe und Widmungen des Meisters 
ans Licht geriickte tiefe Anhanglich
keit Bruckners an seine Sangesbrii
der und bildet so einen willkomme
nen Beitrag zur weiteren Feststel
lung der Tatsache, daB der innere 
Mensch Bruckner voll erfiillt war 
von herzlicher Freundschaft und 
Dankbarkeit gegeniiber allen, die 
ihn verstanden und ihm wohlwoll
ten. Nebst dem Geleitwort des Di
rektors des Brucknerkonservatoriums 
Robert K e I d 0 r fer interessiert 
auch ganz besonders die in chrono
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logischer Form gegebene genaue "N 0 nco n fun dar", ein Bruck ANTON]
Uebersicht tiber die von der Lieder neliZyklus des Li.nzer Dichtern 0 t t 0 

tafel "Frohsinn" und dem "Sanger
bund" im Laufe der Jahre bis 1935 
aufgeftihrten Chorwerke von Bruck
ner, sowie das handschriftliche Ver
zeichnis der Briefe und Komposi
tionen, soweit sie sich im Besitz des 
"Frohsinn" befinden. Eine Reihe 
von Bildern erh6ht den Wert der 
mit groger Warme geschriebenen 
Schrift. 

Der suderendeutsche Bruckner-Ro
man "D a s got t 1i c h e Fin ale" 
von Her b e r t Hie b s c h ist zum 
40. T odestage des Meisters in neuer 
Auflage erschienen und aus dem frti
heren Wiener Erscheinungsort tiber
geleitet worden in den Verlag A. O. 
Czemy, Prag-Leipzig. Das Buch hat 
bisher viele Freunde gefunden. 

J u n g m air, verlegt bei Hermann 
Meister in Heidelberg, umfagt fol
gende Dichtungen: Praludium 
Landschaft - Sankt Florian - In
troitus - Ansfelden - An der gro
gen Orgel - Berufung - Der reine 
Tor - Kampf urrd Erlosung (8. Sym
phonie) - Ausklang (9. Symphonie) 
- Requiem - Te Deum. - In der 
Geschlossenheit der Idee und des 
Aufbaues wirkt der Zyklus wie ein 
von tiefstem Empfinden erftilltes Le
bensbild Bruckners. Die Reinheit und 
Sch6nheit der dichterischen Sprache 
hebt diese poetische Gabe weit hinaus 
tiber eine groge Zahl von Gelegen
heitsdichtungen, die da und dort im
mer wieder auftauchen und zur Glo
rie des Meisters oft nur wenig oder 
nichts beitragen. Franz M 0 i g 1. 

Verleger: InternatioDale Bruckner-Gesellschaft. WleD. IV•• Karlsgasse 15/3. - Schriltlelter uDd fUr 
den Inhalt verantwortllch: Reg.-Rat Prol. Franz MoiOI. Klosterneuburll bel Wien. - GescMfts
stelle: WieD. IV.• Karisllasse 15/3. - Buchdruckerei Tyrolia A. G.• Wlen. VII.. Neubaulla,se' 12-14 
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ANTON BRUCKNER 
KRITISCHE GESAMTAUSGABE, HERAUSGEGEBEN 1M 
AUFTRAGE DER NATIONALBIBLIOTHEK WIEN UND 
DER INTERNATIONALEN BRUCKNER.GESELLSCHAFT 

I. SYMPHONIE C=MOLL 
(WIENER UND LINZER FASSUNG) 

VORGBLEGT VON ROBeRT HAAS 


A} Wissenschaftliche Ausgabe mit Bericht des Herausgebers RM 60.-, S 120.

fur Subskribenten der Gesamtausgabe . . . . . . . . . RM 50.-, S 100.

(LINZER FASSUNG) 

B} Ausgabe zu AuffUhrungszwed<:en: Partitur-Sonderausgabe . RM 30.-, S 60.

Studienpartitur . . . . . . . . . . . . . .. . RM 3.50, S 7. 


Orchesterstimmen auf Anfrage 


IV. SYMPHONIE ES=DUR 
VORGELEGT VON ROBERT HAAS 


A} Wissenschaftliche Ausgabe mit Bericht des Herausgebers, 

Finale von 1878 . . . . . . . ........ RM 60.-, S 120.

fUr Subskribenten . . . . . . . . . . . . • . . . RM 50.- , S 100.
B} Ausgabe zu Auffuhrungszwed<:en: Partitur- Sonderausgabe RM 40. -, S 80.
Finale von 1878 ("Volksfest") ............ RM 15.-, S 30.-


Orchesterstimmen auf Anfrage 

C} Studienpartitur . RM 4.-, S 8. 

V. SYMPHONIE B=DUR 
VORGELEGT VON ROBERT HAAS 


A} Wissensmaftliche Ausgabe mit Bericht des Herausgebers . RM 60. -, S 120.
fur Subskribenten der Gesamtausgabe . .. ... RM 50.-, S 100.
B} Ausgabe zu Auffuhrungszwed<:en : Partitur-Sonderausgabe . RM 50.-, S 100.-

Studienpartitur . . . . .. ... . . . .. RM 4.-, S 8.-


Orchesterstimmen auf Anfrage 


VI. SYMPHONIE A=DUR 
VORGELEGT VON ROBERT HAAS 


A ) Wissenschaftliche Ausgabe mit Berimt des Herausgebers . RM 60.-, S 120.

fur Subskribenten der Gesamtausgabe . . . .. ..... RM 50.-, S 100.
B} Ausgabe zu Auffuhrungszwed!:en : Partitur-Sonderausgabe . RM 40.-, S 80.

Studienpartitur ....... . ....... . ....• RM 3.50, S 7.-


Orchesterstimmen auf Anfrage 


IX. SYMPHONIE D=MOLL 
VORG E LEGT VON ALFR E D OREL 

A} Wis~enschaftliche Ausgabe mit Bericht des Herausgebers . RM 60. -, S 120.
fUr Subskribenten der Gesamtausgabe . . . . . . . . . . . RM 50. -, S 100. 
B} Ausgabe zu Auffiihrungszwed<:en: Partitur-Sonderausgabe . RM 50.-, S 100.-
Studienpartitur . . . . . . . .. . . .... . ... RM 4.- , S 8.-

Orchesterstimmen auf Anfrage I C} Entwurfe und Skizzen zur IX. Symphonie mit Erlauterung RM 20.-, S 40.

~nVorbereitung:VIII.SYMPHONIEC=MOLL 

http:Neubauga.se


MISSA SOLEMNIS IN B=MOLL 

FOR SOLI, CHOR, ORCHESTER UND ORGEL 


VORGELEGT VON ROBERT HAAS 

Partitur.Sonderausgabe (zu Auffiihrungszwecken) . . RM 20.-, S 40.

Klavierauszug (von Ferdinand Habel) . . . . . . RM 5.- , S 10. 
Chorstimmen . . . . . . . . . . . • . . je RM - .80, S 1.60 
Studienpartitur . . . . . . . . . . . . . . RM 3.-, S 6.-

Orchestermaterial auf Anfrage 

REQUIEM IN D=MOLL 

FOR SOLI, CHOR, ORCHESTER UND ORGEL 
VORGELEGT VON ROBER T HAAS 

Partitur-Sonderausgabe (zu Auffiihrungszwecken) . . RM 15. - , S 30.
Klavierauszug (von Ludwig Berberich) . . . . . . RM 5.-, S 10. 
Chorstimmen . . . . . . . . . . . . . je RM -.80, S 1.60 
Studienpartitur . . . . . . . . . . . . . . RM 3.- , S 6.-

Orchestermaterial auf Anfrage 

CHRISTUS FACTUS EST 

MoteUe fur gemiscfJten Chor a cappdfa 

Partitur RM 1.20, S 2.40 Chorstimmen je RM - .20, S - .40 

4 O RCHESTERSTOCKE 

VORGELEGT VON ALFRED OREL 


Marsch - Moderato - Allegro non troppo - Andante eon moto 


Partitur (27: 37 em) . . . . . .... . .. RM 7.50, S 15.-

Orchesterstimmen auf Anfrage 


Ausgabe far Blasmusik (Direktions- und BHiserstimmen) RM 4.80, S 9.60 


MARSCH IN ES=DUR 

Ausgabe far Blasmusik (Direktions- und Blaserstimmen) RM 3.-, S 6. 

MAX AUER 
SEIN LEBENANTON BRUCKNER UND WERK 

480 Seiten Text, 300 Notenbeispiele, 31 Abbildungen. Ganzleinen RM 8.-, S 16.

FRANZ SCHALK 

BRIEFE UND BETRACHTU N GEN 


Veroffentlicht von LlLI SCHALK. Preis : RM 2.-, S 4. 

MUSIKWISSENSCHAFTLICHER VERLAG, REG. GEN. M. B. H. 
DER INTERNATIONALEN BRUCKNER. GESELLSCHAFT 
WI E N , IV., K AR LSGAS SB 15/3 LEIP ZI G C 1 DR E SD N ER ST R. ll/13 



• Als Mitglied der INTERNATIONALEN BRUCKNER .. GESELLSCHAFT 

(Landes,," Ortsgruppe ...... _.................. ) 

bitte ich urn Einladungskarten fur mich - meine Frau - ~u den VeranstaI~ 

tungen des Regensburger Bruckner"Festes . 

Deutliche Unterschrift: 

Name: 

Genaue Adr.: 

................................................................,den ........... Mai 1937• 


• N chtg.wiinscht.s %u str. ch.nl 
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ORTSGRUPPE MONCHEN DER INT. 

BRUCKNER=GESELLSCHAFT 


2;. H. HlZrrn WOLFGANG von BARTELS 
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