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Das Lautenlied. 
Eine fritifb-äjtbetijhe Betrabtung. 

Erwin Shwarz-Reiflingen. 

(1. Fortſetzung.) 

Die gänzlich verſchiedene Griffweiſe der Akkorde bei den einzelnen 
Tonarten auf der Gitarre macht klanglich ihren größten Reiz aus. 
Techniſch bildet ſie ein nur ſ<wer überwindbares Hindernis, das manchen 
Komponiſten der Vor- und Jettzeit an der Kompoſition für unſer In-= 
ſtrument hinderte und der Gitarre als Kurioſum in der Inſtrumentation 
{man vergleiche die verſchiedenen Inſtrumentationslehrbücher) den Ruf 
der „techniihen Beſchränktheit“ eintrug. Die Tonarten ſind wie bei den 
meiſten. anderen. Inſtrumenten niht durc< ihre Tonhöhe, ſondern be- 
ſonders dur; ihren abweichenden Klang<harakter voneinander ver= 
ſchieden. Dem heroiſchen, glänzenden E-Dur mit ſeinen leeren Saiten 
ſtehen das zarte F=Dur, das allen Stimmungen dur< harmoniſche 
Beweglichkeit gerecht werdende C-Dur gegenüber. Wie gegenſätzlich im 
Klang find niht E- und D-Moll! Jede Tonart hat ihre beſonderen 
Bor- und Nachteile und durch die Technik begrenzte affordlihe Ein- 
ihränfungen. Beſondere klangliche Effekte, durc<hſtrichene Akkorde und 
Fortführungen laſſen ſich nicht ohne weiteres oder nur mit Hilfe einer 
bedeutenden Barreetehnik in andere Tonarten übertragen. 

Dieſe Vielfältigkeit wird dem Lautenkomponiſten oft zur Gefahr. 
Zumeiſt ohne gründliches eigenes Studium kennt er nur einige Akfkord= 
verbindungen, die ſelbſtverſtändlih nicht zur Geſtaltung der ihm vor- 
Ihwebenden Idee 'genügen. Daraus erklärt ſi< die oft erſtaunliche 
Infkfongruenz zwiſ<en Weiſe und Saß. Ein ſchön geſchwungener 
Melodiebogen, reih an Spannungen, erfährt da nur eine ärmliche 
harmoniſ<e Ausdeutung. Mit wenigen Korrekturen läßt jih das Bild 
oft überraſchend aufhellen. Die nicht genügende Beherrſchung des 
Inſtruments wird dem Tonſetzer auch dann zum Verhängnis, wenn er 
durch Zufall oder ſonſt gefundene Akkordfolgen in der Begleitung bringt, 
die an und für fih gutflingend, doch fehl am Ort ſind und die Stimmung
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durch ihre überflüfjigfeit geradezu zerjtören. Beiſpiele laſſen ſich zu 
Hunderten anführen: 

In den weitaus meiften Fällen wird der Tonjeßer jeine Melodie 
im Herzen tragen und den Lautenklang im Ohr, die nur akfordiſch 
ſtüßende oder aus= und durchführende Begleitung ſuchen. Bedenklich 
ſtimmt eine ja Gott ſei Dank in der Minderheit befindliche Literatur, die 
den Schwerpunkt auf eine nur gitarriſtiſch wirkende Begleitung verlegt, 
zu der die Melodie eine verlogene Oberſtimme bildet. 

Es iſt intereſſant, zu beobachten, wie unter kritiſ<hem Einfluß die 
ſpäteren Schöpfungen bekannter Komponiſten unſeres Inſtruments. ſich 
wandelten. Heinri< Alberts Lieder, die anfänglih eine Überfülle 
gitarriftiicher Begleitung zeigten, konzentrierten dieſe mehr und mehr auf 

- Mindeſtmaß von gefeilteſter, geſammelter Eindringlichkeit. Pfiſter ging 
den umgefehrten Weg. Der bei jeinen Lönsliedern nur affordierende 
Begleitjag entwidelte jih zur bödhjten Selbjtändigfeit. Steinwenders 
Muſe ſtand ſtets dem modernen Kunſtlied näher als dem Volkslied. Dem 
Inſtrument fällt hier eine geſteigerte Aufgabe zu. Es iſt bezeichnend, 
daß eine langjährige Beſchäftigung mit der Lautenkompoſition bei den 
genafinten Komponiſten eine Vertiefung und Aufwärtsentwidlung ihrer 
Lieder brachte, ein Beweis, daß nur eingehendes, liebevolles Studium 
die Schäße heben lehrt, die hier noh verborgen liegen. Die harmoniſch 
no< lange nicht ausgejchöpfte Runft des Begleitjages wird zweiſellos- 
in Zukunft no< manche Überraſchung bringen. 

Es iſt ein eigen Ding um die Lautenkompoſition. Geſh<ätzte Muſiker 
wie Johann Kaſpar Schmid, Armin Knab, Max Battke u. a., die dem 
Inſtrument bis vor kurzer Zeit fremd gegenüberſtanden, ſchufen in ihren 
Lautenliedern wohl Werke, die turmho< über den meiſten anderen Er= 
zeugniſſen ſtehen, denen aber do<M der Weg in eine weitere Öffentlich- 
keit verwehrt blieb. So bedauerlich dieſe von unſeren Lautenſängern 
und -ſängerinnen nicht unverſchuldete Tatſache iſt (ih kann mich nicht 
erinnern, auf einem der zahlloſen Lautenabende je einem Werk der ge= 
nannten Liedmeiſter begegnet zu ſein), ſo muß auf der anderen Seite 
allerdings auch zugegeben werden, daß der, Stil des Lautenliedes nicht 
immer glüdlih getroffen iſt. Die Hauptſchuld an dieſem Umſtand trägt 
auch bier eine noch nicht von dem robuften Klavierton. ſich freimachende 
mujifaliihe Denkweiſe und Umſtellung auf den intimen Klang der 
Gitarre oder Laute. Immerhin iſt die Aufmerkſamkeit bekannter Kompo= 
niſten auf unſer Inſtrument gelenkt, und werden dieſe Verſuche ſicher 
in den nächſten Jahren eine Aufwärtsentwidlung und Befruchtung der 
Lautenliedkompoſition veranlaſſen. Die Unmöglichkeit einer ſprung-= 
weilen Entwidlung beweijen die durchaus gleichen, no mehr im argen 
liegenden Verhältniſſe auf dem Gebiet der reinen Inftrumentalmufif für 
Gitarre und der Kammermuſik. So beſitzen wir bezeichnenderweiſe für 
die letzte Gattung nur einen einzigen kurzen Saß für Flöte, Violine und 
Gitarre von Heinrich Albert. (Fortſetzung folgt.) 

Die Einbeitsgitarre. 
Von Emil Engel, Hannover. 

Nun foll das Syſtem der Gleihmachung auch in die Werkſtatt des 
Gitarrebauers hineingetragen werden. Es wird die Anregung gegeben, 

 



zukünftig die ſpielte<hniſ<en Teile der Gitarre nach ein und demſelben 
Maßſtab anzufertigen, ſo daß jedwedes Inſtrument gleiche Menſur, 
Griffbreite, Saitenhöhe „und was ſonſt noF9 dazu gehört“, aufweiſt. 
Unter letzterem wäre zu verftehen: egale Halsdide, Halsform, Griff- 
brettausführung, Bundbreite, Bundhöhe, Saitenbreite am Gteg, über- 

‚einftimmender Spannungsgrad der Saiten und mehr vielleiht. Auf 
der Hand liegt, daß Gitarren in all dieſen Einzelheiten nicht überein 
ausfallen können. Maßzeinheit fordernd, hat man ſich auf den Stand- 
punkt des G eigen macders geſtellt, der, was Saitenlänge und Saiten= 
lage angeht, keine Variationen dur<läßt. In welchem Gegenſaß zu 
jenem der Gitarrenmacer ſteht, lehrt ein Griff ins Lager eines. 
Inſtrumentenhändlers. 

Eine Gitarre, vom Zentimetermaß unterſucht, ſtellt ſich als normaler 
62-Typus dar. Eine andere weicht um Millimeter nach unten, eine dritte 
nad oben hin ab. Wieder eine zeigt eine um Zentimeter längere Saite: 
64-Modell, Konzertinftrument. Ungefähr unter den Begriff „normal“ 
fallt noch eine Gitarre mit 60-Zentimeter-Menjur. Daneben lehnt eine 
‚Ipaniihe” von 65 Zentimeter Gaitenlänge. Wird jetzt Saitenbreite 
nachgemeſſen, differiert es von Inſtrument zu Inſtrument um etliche 
Millimeter, wodur< ſowohl die Haltung der linken als auch der rechten 
Hand ändernd beeinflußt wird. Die Frage, welche der probierten 
Inſtrumente als muſtergültig angeſpro<en werden dürften, müßte 
damit beantwortet werden, daß ſolher nur recht wenige darunter 
ſind. Somit wäre es Tatſa<e und Verſchulden unwiſſender Inſtru= 
mentenmacher, daß die meiſten Spieler faljhe Gitarren in Händen 
hätten. Erjt aber nach Jahrzehnten kann die Maſſe der Schlecht- 
beratenen in des „wahren“ Inſtruments Beſiß ſein, infolge heutiger 
Finanzlage. Do plötßliche Verbeſſerung derſelben angenommen: jeder- 
ma fönnte Käufer ſein, würde, müßte er wirklich zur Einheitsgitarre 
reifen? ; £ ; 

Welc<her Maßſtab denn ift es, na dem die Idealgitarre gebaut 
werden ſoll? Die Inſtrumente „der Virtuoſen“, antwortet man 
uns, die müſſen Muſter ſein. Und man denkt gewißlic< dabei an Llobet 
und Albert. Nur leßterer hat ſich ſchriftlich über Dimenſionen ſeiner 
Gitarre geäußert, und jo werde wiederholt, daß dieſe 64 Zentimeter 
Menſur und 45 Millimeter Griffbreite hat. Da Virtuoſe aber heißt, 
abſoluter Herr ſein über jede Technik, ſo darf angezweifelt werden, ob 
Durchſchnittsſpieler ſih mit der anſtrengenden Greifweiſe, die jene 
lange Menſur verurſacht, ſo widerſpruchslos abfinden, wie da gemeint 
worden iſt. Durchaus nicht finden ſie fih ab! Gefteht doch Albert 
ſelber, daß er „für kleine Hände und Damen“ eine Gitarre von 
„6 2 Zentimeter“ Saitenlänge anfertigen läßt. Und (beachtenswert) 
fügt hinzu die Worte „oder noch weniger“. In einer Wiſſenſchaft, die 
Chirometrie heißen: könnte, iſt keiner wie der Gitarrepädagoge ſo be- 
wandert. Zugeſtändniſſe obiger Art von ſeiner Seite beweiſen ihre 
unbedingte Notwendigkeit. Eine kurze Hand, die bei Sor 3. B. Griffe 
findet, wie: a - c - d (auf D-, G- und H-Gaite), wird feine Menjur 
brauchen oder kapitulieren. Ob um des Prinzips der 64-Zentimeter- 
Menſur willen vielen Spielern das Programm beſchnitten werden darf, 
jolhe Frage wird doch niemand erörtern wollen. ur  



  

Statt deſſen eine andere. Die wichtigſte der Angelegenheit. 
Welhe Vorteile bringt nun die Einheitsgitarre? (Das 
Kennwort übrigens ſtammt von mir.) Die Verfechter derſelben ant= 
worten ſelbſt, indem ſie ſagen, daß „die Hand nur auf dem Wege“ 
einer mit Virtuoſengriffbrett verſehenen Gitarre „urſicheren Technik 
gelangt“. Das iſt ein Behauptungsſaß. Und ein ſtarker. Beſonders 
da man duch fein Wort ihn beweiſen zu müſſen geglaubt hat. So weit 
das Auge reicht, findet es bei keinem Gitarrepädagogen eine parallele 
Äußerung. 

Die Virtuoſen ſind zeitlebens auf der Suc<he nac< möglichſt ſaal- 
füllenden Inſtrumenten. Da mit wachſender Saitenlänge die Fülle des 
Tons zunimmt, ſv geben ſie gewißlic< aus dieſem Grunde der lang= 
menſurierten Gitarre den Vorzug und finden ſich kraft ihrer Virtuoſität 
mit der Weitgriffigkeit ab. Die große Bundentfernung wird weniger 
eine Erfüllung te<hniſ<er Wünſc<e darſtellen. Alle Autoren ſetzen 
ſihere Spielweiſe in Abhängigkeitsverhältnis zu einem ſaub er 
gearbeiteten Griffbrett — keiner verſteiſt ficb dabei auf eine 
beſtimmte Menſur. 

Man hat angeführt, daß die Geiger an feſtſtehende Maße ihres , 
Griffbretts ſich anzupaſſen hätten, und entſprehende Rücſchlüſſe auf den 
Gitarreſpieler gemac<t. Ohne dabei zu berüdſichtigen, daß der Ver- 
gleich zwiſ<en Geigen= und Gitarretehnik doh ein wenig hinkt: inſofern 

- vom Gitarreſpieler, fortwährender Akkorde halber, ein Ausdehnen der 
Finger verlangt wird, das entſchieden ſtrapazidſer wirkt als das gelegent= 
liche Doppel= oder Akkordgreifen des Geigers. 

Verſäumt hat man auch, der nicht ganz nebenſächlihen Tatſache 
zu gedenken, daß zuweilen auch der Geigenbauer die Exiſtenz beſonders 
kurzer Finger berüdſichtigt, indem er --- ähnlich wie der Lautenmacher! 
— neben Normalgeigen Inſtrumente in "/,=Größe auſſeßt. Und auch 
noh tiefer herabſteigt zur „*/,-Geige“, ſo daß die drei en 
65, 62, 60 ein ungefähres Seitenſtü> finden in der „ganzen“, "/;= und 
3),-Geige. 

Einheits gitarren, wenn es nur gelingen würde, ſie zu bauen im 
Sinne klanggroßer, möglichſt reiner und leichtgriffiger 

* Inſtrumente, denen all die Maſſenware weichen müßte: das wäre ſchon 

  

Ziel genug! 

Das zweite Muſikfeſt. 
Beſprochen von 

AUEH SURE Laible, Erwin Schwarz- Reiflingen 

und Julius Siegler. 

(Schluß.) 
5. Konzert: Das Lautenlied. 

Einen uneingeichräntten Genuß ſeltener Art bot Elſa Gregory auf 
dieſem, dem Lautenlied gewidmeten Abend. Das Zuviel in den Bewegungen 
der Anſchlagshand überſieht man gern bei der geſanglich und lauteniſtiſch 
hervorragenden und kultivierten Sängerin, die uns leider nur ſelten auf 
dem Konzertpodium begegnet. Ihr Können iſt begrenzt, es reicht von den 
inniggeſungenen Marienliedern bis zu dem Volkslied „Ach hört ein Sichlein



rauſchen“. Der „Ungariſche Czardas“ liegt ſchon jenſeits dieſer Grenze, 
das „Steinalte Jüngferlein“, zur Kategorie der „Lautenlieder“ gehörend, 
wirkte recht unecht bei dieſer ausgeſprochenen Interpretin geiſtliher und 
lyriſcher Geſänge. Aus ganz anderem Holz geſchnißt iſt Rolf Rueff. 
Sein ureigenes Gebiet iſt das feinhumoxriſtiſche Lied, das erſt in den Zugaben 
und am vorangehenden Hauskonzert zu ſeinem vollen Recht kam. Rueff 
gibt hier den Maßſtab, bis zu welcher Grenze der Lautenſänger gehen darf, 
ohne die Dezenz des Ronzertiaales zu verlegen. Fn den vorangegangenen 
Liedern von Steinwender, Bulnams u. a. bewies Rolf Rueff künſtleriſchen 
Ernſt und eindringliche Geſtaltungskraft. Die vorgeſehenen Zwiegeſänge 
kamen aus Mangel an Proben bedauerlicherweiſe nicht zur eh 
i ERST 2.95 

6. Konzert: Baldomero Zapater. Aniela Szubert. Lautencor. 

In den überfüllten feſtlichen Saal der Geſellſchaft der Freunde rief 
das ſechſte Konzert die Bejucher des Muſikfeſtes. Baldomero Zapater, 
der erblindete ſpaniſche Gitarrenvirtuos, ſtand im Mittelpunkt des Intereſſes. 
Eine bedauerliche Zndispoſition hinderte ihn an der vollen Entfaltung ſeiner 
nicht alltäglichen muſikaliſchen und techniſchen Fähigkeiten. Der Ernſt, mit 
dem hier muſiziert wird, die Reinheit ſeines künſtleriſchen Wollens und nicht 
zuletzt der in dieſem Grade nie geahnte und vermutete beſeelte und gefühls- 
warme Gitarreton, der auch in der Größe des Tones von keinem anderen 
Soliſten erreicht wird, nehmen immer wieder gefangen. Der Vergleich 
mit feinem Landsmann Llobet drängt fih unwillkürlih auf. Dort der 
blendende, virtuofe Könner, der jede KRlaviertompofition auf das Gitarre- 
greiffbrett zwingt und ſtärkſten Jmpuls durch romaniſche Einflüſſe erhielt, 
bier der. echt deutſch fühlende und muſizierende Spanier Zapater, der nichts 
als Muſik geben will (und nur auf Drängen als Zugabe in einem Jota alle 
Regiſter bravouröſer Technik ſpielen läßt) und uns ein gut Teil jener viel zu 
wenig gewürdigten wahrhaft klaſſiſchen ſpaniſchen Gitarrenmuſik der Sor, 
Aguado, Broca, Binas u. a. vermittelt. -- Aniela Szubert brachte im 
erjten Teil Biedermeierlieder zur Gitarre aus der Feder von Carl Maria 
v. Weber, I. H. C. Bornhardt, C. Bensberg, im zweiten Teil Zeitgenöſſiſches 
von Otto Steinwender und Karl Pfiſter. Ihre allem Gefälligen und Tri- 
vialen aus dem Wege gehende Art zu ſingen und aus der Literatur zu wählen, 
macht ſie zur Borkämpferin für den Lautenſang der Zukunft. Sie brachte 
etwas von jener reinen kultivierten Luft des Konzertſaales, die man meiſt 
jo ihmerzlich auf Lautenabenden vermißt. Der Neue Berliner Lauten- 
&hor unter anfeuernder, temperamentvoller Leitung von Leo Gollanin 
hatte anfänglich jcehwer mit den Widerſtänden von 40 ſich ſchnell verſtimmenden 
Gitarren und Lauten zu kämpfen. So gab erſt der wirkungsvoll von 
F. Gollanin geſeßte „Berſpergeſang“ einen reineren Klang. Borangehendes 
Inſtrumentales, Menuett für 3 Gitarren von L. de Call erfuhr eine liebevolle | 
Ausdeutung. : SH—NR. 

7. Konzert: Sepp Summer. Alfred Dorpahl. Karl Hufe. 

Im Vordergrunde des Intereſſes des letzten Abends, der unter der 
Ungunſt des Saales im Deutſchen Opernhauſe und im Drange des Feſtes 
mangelhafter Borbereitung zu leiden hatte, ſtand Sepp Summer. Sicht- 
lich indisponiert mit einem Programm vorwiegend lyriſcher Geſänge konnte 
er nicht fein Beſtes geben und fo ſei hier der Eindru>eines ſpäteren Lieder- 
abends vom 5. Oktober mitgegeben. Summer in die Reihe der Lautenſänger 
einzuordnen, fällt fhwer. Seine Art zu ſingen, ſpielen und zu komponieren 
iſt ſo perſönlich, daß der Kritiker nur ſchwer ſeiner Aufgabe gerecht werden 
kann. Ex rollt ein Problem unſerer Bewegung auf und iſt ein Beweis dafür, 
daß unfere Bewegung, die am tiefſten von allen Künſten aus dem Mutter-  
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boden des Volkes ihre ſtärkſten Kräfte ſaugt, von jeher ſtarke Perſönlichkeiten 
anzog (ich nenne bier Albert, Blume, Llobet, Ortner, Kotbe, Scerrer, 
Scholander, Wolzogen u. a. m.), die frei von aller Tradition und Schablone 
hier Ausdru> ihres künſtleriſchen Wollens fanden. Dieſe vielen Kräfte, 
im Raum oft ſich ſtoßend und gegeneinander ungerecht, beſtimmen das Geficht 
der Bewegung. Die Anforderungen, die hier einer nicht be>meſſeriſch, nur 
auf Greif- und Anſchlagsfinger ſehenden Fachkritik geſtellt werden, ſind daher 
außerordentlich groß. Summer iſt ſicher einer der beſten Spieler, bei dem 
man zuweilen über ſein prächtiges, durc< Korrektur der Anſchlagshand ver- 

iger Spiel Gefang und. Vortrag vergißt. Anden Löns-Liedern 
„Schab ab“, die „Beerdigung“ u, a, wird manchmal die breitangelegte ducch- 
komponierte Form, die Freude an gitarriſtiſcher Tonmalerei und ebenſolcher 
Wandlung des Motives der Geſchloſſenheit des Ganzen gefährlih. Seine 
eigene Ballade vom „Kegler Simon. Grau“. iſt treffliher Gegenbeweis. 
Karl Huſchke und Alfred Borpahl beſtritten den inſtrumentalen Teil durch 
Duette für Violine und Gitarre von Paganini, Giuliani und Moliter. 
Der Geigenton von Karl Huſchke iſt ungewöhnlich groß, blühend und voll 
ſinnlicher Schönheit, entbehrt jedoch noch kammermutſikaliſhen Schliffs. 
So hatte Alfred Borpahl als Gitarreſpieler keinen leichten Stand. 
Er könnte einer unſerer beſten Spieler ſein, wenn Größe und Kultur des Tones 
mit ſeiner. Technik gleichen Schritt halten würden. Troßdem kann ein be- 
merkenswerter Fortſchritt des ſtrebſamen Soliſten vermerkt werden. 3 

Sh R. 

Bund Deutſcher Gitarren- ah Rautenfpieler. 
Bundesgejhäfts- und Musfunftsiftelle: 

Berlin- Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 12. 

Bundesabzeihen: Nachdem das Abzeihen einige Zeit 
vergriffen war, liegt es wieder vor, als Nadel oder 
Broihe 8,— M., als Anhänger in größer Ausführung 

den Verlag „Die Gitarre“. 

  

Uuszug aus dem Protokoll der Hauptverſammlung. (Schlußz.) 

Bekanntmachungen. 

ier 1. Alle den Bund betreffenden Anfragen find an den Schriftführer zu 
richten. 

2. Die Ausfkunftſtelle für Fragen muſikaliſcher Art erledigt naß wie vor 
die Bundesgejhäftsitelle. 

3. Das Poſtſ<e>konto des Bundes lautet: Felix. Buſſe, Berlin-Schöneberg, 
Poſtſc<e>=Konto-Nr.: Berlin 119 238. 

- 4. Allen Anfragen bitten wir Rüdporto beizulegen. 
5. Die Ortsgruppen wollen einen kurzen Ortsgruppenbericht mit Liſte der 

Mitglieder einſenden. (Vordrucke hierzu, Werbematerial, Satzungen, Bundes- - 
abzeihen fordere man vom Bund an. Hier auc< Auskunft über die Ver- 
günſtigungen.) 

Berlin. Am Donnerstag, den 12. Januar, 8% Uhr, findet in der Por- 
zellanmanufaktur, Wegelyſtraße (Bhſ. Tiergarten) eine Verſammlung der Mit= 
glieder der Ortsgruppe Berlin ſtatt. Tagesordnung: Vorftandswahl. — Der- 
ſchiedenes. 

Bochum. Unter Leitung des Gitarrenlehrers Robert Vieten iſt eine Oris 
gruppe im Entſtehen begriffen. Anmeldungen nimmt derſelbe, Roßſtr. 3, I], ent- 
gegen.. Bekanntgabe des Übungslokals uſw. erfolgt ſchnellſtens. 

12 M., zuzüglich 60 Pf. Porto. Aulieferung durch - 
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Allegro moderato 

aus 3 Sonaten für Gitarre mit Begleitung einer Violine ad lib. 

VII F Carulli Op. 47 
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Herrn Erwin Schwarz-Reiflingen in dankbarer Hochachtung. 

Walzerfantasie in G-Dur. 

Max Klinger. 
Langsam. 
  

  ir , 
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    D. C.al Fine. 
GZ 13 

Stich u. Druck Dr. Rokotnitz G.m.b-H. Berlin S-O.26.
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Bund deutſcher Gitarren= und Lautenſpieler in der Tſchechoſlowakei. 

Geſchäftsſtelle: Warnsdorf 1078. 

Neue DOrtsgruppen: Rloftergrab bei Tepliß. Leiter: F. H. Müller, 
Lehrer, Kloſtergrab. -- Bilin. Leiter: H. Keinpohr, Bilin. 

Genauere Berichte und Wahlergebniſſe folgen. Die Gruppen ſind behörd- 
lih gemeldet. 

DOrtsgruppen Prag und Reichenberg wurden amtlich genehmigt. 
Bundesmitteilungen ab 1. Januar. - 
Austrittserflärungen ſind nur bis 15. Dezember 1921 wirkſam. Siehe 

8 7 der Saßungen. 
; Die Bücherei weiſt einen neuen großen Zuwachs wertvoller alter 
Gitarrenliteratur auf und hat ſomit einen Beſtand von 1500 Werken erreicht. 
Das neue diesbezüglihe Verzeichnis erſcheint noM vor Weihnachten. 
Inſtrumentenbeſtellungen werden nicht mehr direkt erledigt, ſondern an ver- 
läßlihe Inſtrumentenbauer bzw. =händler a die den Mitgliedern 
bedeutende Ermäßigungen einräumen. 

Die Berichte an dieſer Stelle werden troß bis eigenen Mitteilungen 
in gekürzter Form weitergeführt. 

Beſprechungen. 

Aus dem Roſengarten. Lauten- 
lieder von Heinz Höhne. Verlag Birn- 
bach, Berlin. 

„Was alſo dazumal Heines Buch 
der Lieder, iſt uns der kleine Roſen= 
garten von Löns. --heißt das für die, 
deſſen Jugend Überzeugungsſache iſt. 
Faſt kein junger Lautenſänger vergißt, 
zum Zupfgeigenhansl den kleinen 
Roſengarten in den Rucdſa> zu ſtecken. 
Angeſichts des breiten Wettbewerbes,. 
Lönstexte ſingbar zu machen, wäre 
es gute Tat, die beiderſeits beſten 
Lönslieder zu einer Muſterſammlung 
zu verquiden. Verlagsſchwierigkeiten 
wären allerdings bierbei Geringites 
gegenüber zeitraubender vergleichender 
Anatomie des Melodiebaues aberfah 
fomponierter Einzelgedihte. Heinz 
Höhne hat ſich nicht mit anderen ent- 
ſchließen können, die ganze Fülle der 
Gedichte und Geſichte nachzutönen — 
ſein Arbeitstag war darum nict 
kürzer, da er in dem großen 
kleinen Roſengarten genauen Spazier- 
gang gemacht, an jeder Blume ge- 
rohen, die aromatiſchſten aber nur 
auf ſeinen Screibtiih zu ſtellen, 
mitgenommen hat. über Melodie und 
Inſtrument hat er viel nachgedacht, 
um den Methode gewordenen Lönston 
zu vermeiden. Und hat zu den Verſen 
melodiſ<e Parallelen gezogen, die 
ganz auf den Dichter zutreffen. Der 
bewegte Lautenſatz erlaubt ſich harmo- 

- Nſ<e Freiheiten ſelten ; dann aber 

mit Wirkung. Wer es für Zeit hält, 
. daß die Komponiſten ſi< des Plurals 
deutſ<er Reimer beſinnen und neuen 
Namen zu „Klang“ verhelfen, wird 
beſchriebenes Liederheft als ſoliden 
Abſchluß der Lönsvertonung an= 
erfennen. E. Engel, Hannover. 

t * 

Heinrich Albert, leichte Unter- 
baltungsmufit für Gitarre allein. 3. 9. 
Zimmermann, Leipzig. 

Die abfällige Kritik, die in dem 
- Titel des ſ<muden, handlichen Heft-= 
<hens enthalten iſt, trifft höchſtens die 
neueren Tänze des Anfangs: Wirklich 
Unterhaltungsmuſik und wirklich leicht. 
Wer aber für Unterhaltung in der 
Muſik keinen Sinn hat, dem raten wir, 
mit Seite 10 zu beginnen. Er findet 
hier Menuett, Gavotte, Sarabande 
und Präludium, die -- in umg?kehrter 
Reihenfolge — eine echt Albertſche 
und ebenſo echt Tautenmäßige kleine 
Suite bilden. Einzig das Trio des 
Menuetts will nicht re<ht zu dem 
Ganzen paſſen, im übrigen können 
wir unſere Freude über dieſe ent= 
züdende Mufit mit ihrer überaus 
grazidſen Thematik nicht verhehlen. 
Auch dieſe Tänze ſind leiht, nur das 
Präludium iſt ſHwerer, als es auf den 
erſten Bli erſheint. Das Thema 
am Ende des Heftes mit dem merf- 
würdigen Titel „Ballade“ dürfte ur- 
ſprünglich mehr Variationen beſißen, 
von denen uns leider nur zwei ge- 
boten werden. Fridericus.
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Bon der Schriftleitung. 

Einjendungsjhluß für Heft 4 zum 
5. Januar 1921. 

+ 

Zu den Noten. 

Das Allegro Moderato aus „Drei 
Sonaten für die Gitarre mit Be= 
gleitung einer Violine ad libitum“, 
Op. 47, von Ferdinand Carulli gehört 
zu den ſeltenſten und intereſſanteſten 
Werken der klaſſiſ<en Gitarrenlite- 
ratur. Die Gitarre iſt in dieſer an 
mufifaliihen Schönheiten reichen 
GSonatenfammlung durchaus ſelbſtändig 
und fonzertierend gehalten. Die be= 
gleitende Violinſtimme erſcheint in 
Heft 4. Zum Abſchluß eine Walzer= 
fantaſie von Max Klinger, fließend 
und dankbar für die Gitarre ge= . 
ſchrieben. 

- 

Die Vierteljahrsberichte neuer 
Gitarre= und Lautenmuſik erſcheinen 
nunmehr ih dem vorliegenden Heft. 
Bericht Nr. 2 und 3, Auguſt bis De= 
zember 1921, ſind zuſammengezogen. 
Einſendungen für Nr. 4 bis zum 
10. März erbeten. 

* 

Der Führer und Ratgeber beim 
Gitarren- und LZautenlauf liegt diejem 
Heft bei bzw. iſt er direkt geſandt. Wo 
dies nicht der Fall ift, wird gebeten, 
ihn durch den Verlag „Die Gitarre”, 
direft zu verlangen. Ein Preisver- 
zeichnis enthält jedes Heft. 

Als Beilage find in Heft 2 bzw. 4 
Berlagsverzeichniffe der Firma Schle- 
ſinger'ſ<e Bud- und WMufikalien- 
handlung, Berlin, und Verlag 
B. Scott's Söhne, Mainz, enthalten, 
auf die empfehlend hingewieſen wird. 

Adreſſen von Gitarre- und Lautenlehrern. 
Erna Redlinger, diplomierte Fachlehrerin, Berlin=Friedenau, Sponholzſtraße 27. 
Fred Werner, Berlin N. 43, Georgenkir<ſtraße 39. 
Frau J. Gollanin, Berlin-Charlottenburg, Kaiſer-Friedrich-Straße 71. 
Frau Dr. Hoffmann, Berlin-Treptow, Elſenſtraße 2; Moritßplatz 130 99. 
TJ. Kubat, Biel-Bienne, Neuengaſſe 31. 

Gitarre- und Lautenmacher. 
Arthur Voß, Berlin-Charlottenburg, Grolmanſtraße 15. 

Gebr. Boll, Berlin, Aderſtraße 69. 
"Kurt Fiſcher, Berlin W. 15, Uhlandſtraße 146. -- Fachm. Reparaturen. 

Adolf Paulus, Berlin-Friedenau, Handjeryſtraße 50 (ſiehe Inſerat). 
Wilh. Päſold, Berlin-Charlottenburg. Bismardſtr. 39. -- Fachm. Reparaturen.. 
Guſtav Wunderlich, Leipzig, Zeiger Straße 21. 
Philipp Wettengel, Marfneuficchen, Zauten- und Gitarrenbauer. 
Schuſter u. Co., Marfneufichen Nr. 83, KRronen-Inftrumente. 
Vinzenz Müller, Schönbach in Böhmen. 
W. Ritmüller u. Sohn, Göttingen, Caspari-Patent-Wirbel. 
I. E. Züſt, Zürich, Theaterſtraße 16. 

Bezugsquellen. 
Berlin, Aerſtraße 69, Gebr. Boll, Sherrer=-Lauten und -Gitarren. 
Berlin=Grunewald, Kunz-Buntſchuh-Str. 10, Johannes Hoeffs. 
Wien, IX, Währinger Straße 22, Schubertbaus, Muſikalien, Inſtrumente u. a.. 
Kaſſel, Friedrichsplaßz 12, Wenzl Riedl, Inſtſtrumente, Muſikalien u. a. 
Markneukirchen Nr. 83, Schuſter u. Co., Kronen=Inſtrumente. 
Martkneukirchen, Merzdorf u. Mönnig. 
Schönbach in Böhmen, Vinzenz Müller. 
Schönbach, Anton Mettal. 
Bremerhaven, Fährtſtr. 24, J. Junghanns Nachf. 
Hamburg=Altona, Reichenſtr. 1, O. Tittmann, Inſtrumente, Saiten. 
Zürich, Brauerftr. 9, I. Bian<i, Muſikalien, Inſtrumente.
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Bierteljahrsberichte neuer Gitarren- u. Zautenmufif. 
Nr:2/3. Juli bis Dezember 1921. 

Schulen und Studien. 

578-580. Carcaſſi, M Scule. Bearb. v. Ritter. Teil 1, u, IH: 
Jeder Teil 11 M., kompl. 22 M. 

Het. area, Ve sop! 60. 25 melodifhe und fortſchreitende Etüden. 
* Bearb. v. E. Schwarz=Reiſflingen. 11 M. Scott, Mainz. 

- 582. Carulli, 5. Schule. Bearb. von Joſ. Zuth. Heft I--11l, je 9,90 M. 
; Goll, Wien. 

583. Coſte, Nap., op. 38, 25 üben: 13 20 M. Gitarrefreund, München. 
584. Salzmann, Th. Aftordtafeln für das Lagenſpiel. Hofmeiſter, Leipzig. 
585. Shwarz- Reiflingen. Anſc<lagsübungen (Bellstusgebe Ne E); 

2 M. Zimmermann, Leipzig. 

Spielmuſik für Gitarre oder Laute allein. 

586. Albert, Heinrid. Zwei Sonaten. 8,80 M. - 
587. Albert, Heinrich. Suite für Laute in C-Dur. 6,60 M. 
588. Albert, Heinrich. Leichte Unterhaltungsmuſik. Heft 1. 5,50 M. 
589-591. Albert, Heinri<. Muſik für konzertierende Gitarre. 

Heft I, II, II. Jedes Heft 6,660 M. Zimmermann, Leipzig. 
592 —594. Carcal Ti, M. Carcaſſi- Brevier. Herausgegeben v. €. Schwarz- 

Reiflingen. "Ausgewählte Werke. Heft I leiht, 11 mittelſc<wer, 
I ſchwer. Jedes Heft 11 M. 

595. Carcaſſi,M. 20 ausgewählte Walzer. Herausgegeben v. €. Schwarz- 
Reiflingen. 11 M. Scott, Mainz. 

596-598. Carcaſſi, M. Kompoſitionen. Herausgegeben v. H. Schmid- 
Kayſer, op. 1: 3 Sonatinen; op. 17: Variationen über „Le Songe 
de Rousseau“; op. 18: 6 leichte Variationen. Je 9,90 M. Vieweg, 
Lichterfelde. 

599-600. Henze, B. Zwei Sonaten, op. 26 und 27 (Frühlingsſonate, 
Walpurgisſonate). Je 6,60 M. Köſter, Berlin. 

601. Klinger, Max. Walzer (Volksausgabe Nr. 6/7). 4 M. Zimmer- 
mann, Leipzig. 

602. Sor, F., op. 15: Sonate (Volksausgabe Nr. 13). 2 M. Zimmer- 
mann, Leipzig. 

603. S<hneider, Simon. 30 Volkslieder. Chr. Bachmann, Hannover. 
604. Shwarz-Reiflingen. Altmeiſter der Gitarre. Band Antonio 

Diabelli. Heinrichshoſen, Magdeburg. 
605-606. Shwarz=R eiflingen. Volksausgabe für Gitarre und 

Laute (ſiehe auß Nr. 585 u. 602), Märſche (Nr. 8), Tänze (Nr. 9). 
Je 2 M. Zimmermann, Leipzig. 

2, 3, 4 Gitarren, Gitarre und Violine u. a. 

607. Albert, HSeinrid. Quartett Nr. 1 in 4 Säßen für 2 Terz- und 
2 Primgitarren. 13,20 M. 

608. Albert, Heinrich Quartett Nr. 2, C-Moll, für 2 Terz- und 
2 Primgitarren. 13,20 M. 

609. Carulli, F. Spielmuſik für Lauten<höre für 4 Gitarren. Heft 1. 
7,20 M. Einzelſtimme je 1,65 M. 

610. Carvlli,F., op. 21. Bearb. v. H. Albert. Quartett für 2 Terz= und 
2 Primgitarren. 15,40 M. 

611. Dotzauer, op. 21. Duo für Cello u. Gitarre. Bearb. v. E. Shwarz- 
Reiflingen (Volksausgabe Nr. 29). 2: M. 

612. Diabelli. Duo für Terz= und Primgitarre für 2 Gitarren. Bearbeitet 
von E. Schwarz-Reiflingen (Volksausgabe Nr. 21).
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613. Heb b el. 10 Stüde für Violine und Gitarre. 7,70 M. Zimmermann- 
eipzig. 

614. Hoenes. 7 leichte Vortragsſtüde für 2 Gitarren. 5,30 M. 
615. Hoenes. Ein Traum im Walde. Potpourri- Santa für 2 Gitarren. 

4,40 M. Hoenes, Paſing. 
616-621. © brider. Im Dachſtübchen. Terzette |f. 3 Gitarren. Heft I-VI. 

ä 6,60 M. Honnes, Paſing. 
622-624. S 6 warz-Neiflingen f. Bolfsausgabe (ſiehe auch Nr. 654). 

; Duette f. 2 Gitarren a) leiht (Nr. 19), ce) Ihwer (Nr. 20). Duette 
für Flöte u. Gitarre (Nr. 29). Je 2 M. Zimmermann, Leipzig. 

625. Sor, S., op. 15. Bearb. von H. Albert. Quartett f. 2 Terz- und 
2 Primgitarren. 11 M Zimmermann, Leipzig. 

Lieder für eine Singſtimme mik Gitarre= und Laukenbegleitung. 
626. Blume, Karl. Mit meiner Laute am Rhein. 26 Rheinlieder. 

8,50 M. Tonger, Köln. 
627. Eulenburg. Bearb. v. H. Schmid = Kayſer. Roſenlieder. 11 M. 
628—629. 5 ir enburg. Sfaldengejänge. Heft LH. de 11 M. Bote u. Bod, 

erlin. 
630. ea Rich. Es war im Roſengarien. 5,50 M. Selbſtverlag, 

eipzig. - 
631. Glaßzl, Walter. Meine Lautenlieder. Selbſtverlag, Innsbrud. 
632. Kothe, Robert. Die 18. Folge. 9,40 M. 
632. Kothe, Lili. Lautenlieder. Heft II. 7,95 M. Heinrichshofen, 

Magdeburg. 
634-636. Nef, Vorpabhl, Urſula. Meine Lautenlieder. Heft 1--I111. 

Bratfiſc<, Frankfurt a. O. 
637. Opladen, A., op. 18. Mutterſegen. 0,90 M. Mierzen, Münſter. 
638. Pfiſter, Karl. Geſänge zur Gitarre. 6,60 M. 
639. Pfiſter, Karl. 14 Lieder zur Gitarre. 6,60 M. Hofmeiſter, Leipzig. 
640. Raſt, D. 'zupſte Liedle. Heft 11. 4,95 M. Braun u. Schneider, München. 
641. R eh v. Schmid- Kayſer. Schlichte Weiſen. Bote u. Bod, 

erlin ' 
642. Ruth-Sommer,H. Wenn Gott ich wär’. 3,30 M. Pandöohl, Kiel. 
643. Schneider, Simon. 12 Weihnachtslieder, zum Teil für Gitarre 

allein. 8,80 M... 
644. Shneider,&imon. Ginguf. Nattenfängerlieder. 8,80 M. Bach- 

mann, Hannover. 
645. S<hmidt, Guſtav, op. 19. Bunte Bänder. Neun innige Lauten= 

- lieder. 2,75 M. F. W. Haake, Bremen. 
646. Shubert=- Lieder (R. Schmid), 11. Folge. Zehn Lieder. 7,20 M. 

Hofmeiſter, Leipzig. 
647. Summer, Sepp. Aus meinem Liederfrühling. 7,20 M. Hof- 

meiſter, Leipzig. : 
648. Sinczynski, Dr. Rudolf. Alt-Wien im Liede. 15 Lieder aus der 

Biedermeierzeit. 8,25 M. Krämer, Wien. 
649. Steinwender, Otto. Gitarre Sang und Klang. 7,95 M. Hof- 

meiſter, Leipzig. | ; 
650-653. Süß, Rudolf. Lieder zur Laute. Heft 1: Wenn die Roſen 

‚blühen. Heft II: /Auf ſtaubigen Straßen. Heft IM: Fallende 
Blätter. Heft IV: Scheue Liebeslieder. Je 6,60 M. Benjamin, 

\ Hamburg. 
Schluß des Berichts 2/3 in Nr. 4 der „Gitarre“. 

Die Bierteljahrsberichte neuer Gitarre- und Lautenmuſik erſcheinen im 
Anjhluß an den „Führer dureh die Gejamtliteratur” der Gitarren- und Zauten- 
muſik. Bei Beſtellungen genügt Angabe der Nummer.
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Sanaz Mettal 
Schönbad) / Stadt Böhmen 

  

erzeugt und Liefert 

Gitarren / Lauten 
Mandolinen 

von unübertroffener Arbeit und 
- Güte. Jeder Intereſſierende wolle 
ſich davon überzeugen. Da mein 
Sohn ſelbſt Gita.re-Soliſt und 
Fachmann iſt u. jedes Inſtrüment 
vor dem Verſande gründlich 
geprüft wird, fann ih Den 

“höchſten Anforderungen volls 
kommen Genüge leiſten. 

Preiſe von Inſtrumenten und 
Saiten ſtehen auf Wun;<h zur 

Verfügung.. 
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; Bochum, Brückstr 61. 

Otto Ludwig Nachf. (Marks) 
Telephon 3066 

  

Werkstatt für besseren Instrumenten- 
bau Spez. handgearbeitete Lauten, 
Gitarren, Viola da braccio u. Gamba. 
Sämtliche Instrumente werden vor 
Ablieferung von dem hiesigen Spezial- 
— lehrer R. Vieten geprüft. — 

  

  

  
Alle Musikalien 

Gitarre u. Laute 
Schulen, Studien, Liederhefte, gitarristische 

und pädagog. Fachliteratur erhält man durch 
den Verlag: Die Gitarre, Becrlin- 

Charlottenburg, Danckelmannstraße 34. 

  

      

  

spinnerei.   

Saiten, Gitarren, Lauten, Mandolinen 

O.Tittmann, Hamburg-Altona, 
Reichenstraße 1. . 

Werkstatt für Lautenbau und Saiten- 
Beste Bezugsquelle 4 

9 
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Nolensfich — Nofendruck 
Dr. Rokofniß G.m.b.M. 
Berlin SO. 26, Elisabeidufer 28/29 

. Fernsprecher. Morißplaß 9140— 41 
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Chr. Friedrich Vieweg Berlin - Simhterfelde 
6. m. b. 6. 

    

  

Die beite 

Schule des Lautenipiels 
iſt die von Hans Schmid - Kayſer. 

1. Teil: Die Laute als Begleitung zum Geſang. 11. bis 15, Tauſend. 
M. , gebunden M. 25.30. 

2. Teil: Die Laute ie "Sole: Inftrument. M. 18.—, gebd. M. 25,—. 

    

H. S<hmid=Kayſer, Sinfonietta für viert: Lauten<hor 
Partitur M. 15.—, jede St. M. 3.7 

9. Schmid- Kayſer, Zwiegeſänge I zwei „Lauten 
3 Hefte, Preis je M. 10.50. 

H. Schmid = Kayſer, Dreißig Weihnachtslieder 
f. eine u. zwei Geſangſtimmen mit Lautenbegleitung. M. 10.--, 

Battke = Löns, Zehn Volf3lieder zur Laute 
Dichtungen aus dem „Kleinen Roiengarten“ Mark 10.—. 

5. €. Bremer, Abt Schelmenlieder zur Laute 
nad) Pichtungen v. Löns, Falke, Kürfen u. Bresber. M.10.—.   
     
  >> 

Ri t ep üll Meiiter-Öitarren |} 
l mu er und Künſtler-Lauten 

ausgorüſtet mit den "glänzend bewährten Caspari-Patent-Wirbeln, 
zeichnen ji durch Ton und Qualität aus. 

Spezialität: AUSH e doppelchörige Lauten und Theorben, ſowie 
Gitarren nach alten Vieiſtern.-- Proſpekte u. Preisliſten auf Wunſch. 

W. Ritmüller & Sohn, Aktiengeſellſchaft, GÄltingen. 
Gegründet 1795. zZ ; 

  

1
)
 

        

  

  

CASPARIS-PATENT-WIRBEL 
D.R.P. 278337 - 8 Auslandspafente. 

Der besfe für sämil Sfreich- und Zupfnstrumenfe. 

  

ALLEINIGE FABRIKATION UND BEZUGSQUELLE. 
  

ID. Ritmüller& Soßn, Aktiengesellschaft, Göttingen 1, Hannover. 

  N


