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3.35 

besondere Vorliebe hegte) im Falsobordonestil. Gatto und Rovigo verdienen noch in weiterer Hinsicht 
Interesse. Der von 1585 bis 1590 am Grazer Hof nachgewiesene Hoftenorist Lodovico Zacconi zahlt in 
seiner Autobiographie beide Hofmusiker zu jenen Personlichkeiten, denen er eine wesentliche 
Vervollkommnung seiner musikalischen Kenntnisse verdankte. So wird man in Zacconis Prattica di 
musica, deren erster Teil (Venedig 1592) ursprunglich Erzherzog Karl zugedacht war, den Niederschlag 
der am Grazer Hof herrschenden Kunstauffassung suchen durfen. Zacconi gilt neben Michael Praetorius 
als der wichtigste theoretische Zeuge venezianischer Kunst und Auffuhrungspraxis.47 

3.38.1 
3.38.2 

3.45 

3.39.1 
3.39.2 

3.43 
3.44 

Unter den deutschen Mitgliedern der Hofkapelle verdienen der aus Judenburg geburtige Hofbassist 
und spatere Elemosinarius Andreas Zweiller sowie Georg Herner, der nicht nur als Musiker, sondern 
auch als Beamter am Hofe Verwendung fand, Erwahnung, weil ihre Parodie-Magnifica! zu den fruhesten 
Be

.
legen dieser offenbar von Orlando di Lasso geschaffenen Gattung zahlen•• 

Uber die Werke der zahlreichen als Komponisten nachgewiesenen Hofmusiker Erzherzog Ferdinands 
ist weniger bek�mnt als uber jene der Hofmusiker Erzherzog Karls Il. l h re Erforschung wird durch starke 
Ouellenverluste oder Unvollstandigkeit der Drucke erschwert, wovon in erster Linie die lnstrumentalmu
sik betroffen ist. Doch steht test, daB die Gabrieli-Schule ihren EinfluB weiterhin festigen konnte. Sieht 
man von Pietro Antonio Bianco ab, dessen Hauptverdienst hauptsachlich Organisation und Aufbau der 
neugegrundeten Hofmusik Ferdinands im venezianischen Geiste betraf, verdienen von den namentlich 
schon genannten Meistern vor allem vier hervorgehoben zu werden: Francesco Stivori, Georg PoB, 
Giovanni Priuli und Giovanni Valentini. Stivori kam nicht vor 1602 als bereits anerkannter Organist und 
Komponist an de n Grazer Hof, wo i hm offenbar e i ne ahnliche Rolle wie Annibale Padovano a m Hofe Karls 
zugedacht war. Das verhinderte sei n T od i m Jahre 1605. Sei ne leider nur unvollstandig uberlieferten acht
bis 16stimmigen, der Erzherzogin und verschiedenen Mitgliedern des erzherzoglichen Hauses gewidme
ten Prunkmadrigale der Musica Austriaca (Venedig 1605) stellen ihn an die Seite von Giovanni Gabrieli 
der ihn in einem Schreiben von 1604 an den Grazer Hofkammerrat Julius von Paar als ,mio cordialissim; 
amico" bezeichnet. Das herzliche Verhaltnis zwischen beiden Meistern bezeugt auch die Widmung von 
Stivoris leider nur in zwei Stimmheften erhaltenen Ricercari, Capricci et Canzoni a 4 voci, lib. 3 (Venedig 1599) an Gabrieli.'• Durch dessen Vermittlung gelangte er offenbar an den Grazer Hof. Georg PoB 
studierte in Venedig, kam aut Betreiben Biancos an den Grazer Hof, an dem er als oberster Musikus der 
lnstrumentalisten, als Komponist und Lehrer e i ne vielfaltige Tatigkeit ausubte. Di e d rei sechs- un d sechs 
achtstimmigen Messen und 32 acht- bis 16stimmigen Motetten seiner beiden umfangreichen Grazer 
Druckeso sowie der sonst nur sparlich uberlieferte Werkbestand weisen ihn eindeutig als Deutschvenezia
ner aus. Fur die ungunstige Quellenlage ist bezeichnend, daB von ihm nicht ein einziges lnstrumental
werk uberliefert ist, obwohl er als bedeutender Zinkenist seiner Zeit galt und von Giovanni Priuli als 
,virtuoso" geruhmt wird. 

Mit Priuli, der vor seiner Berufung als Hofkapellmeister nach Graz an der Seite Gabrielis zu San Marco 
in Venedig wirkte, un d Valentini_sind di e fUhrenden Kopfe i m letzten Jahrzehnt d es Bestehens der Grazer 

'' Gernot Gruber, Lodovico Zacconi als Musiktheoretiker. Mschr. Habii.-Schr. (Wien 1973). 
•• Gernot Gru ber, Beitrage zur Geschichte und Kompositionstechnik des Parodiemagnificat in der zweiten Halfte des 

16. Jahrhunderts. Phil. Diss. (Graz 1964). 
" Der volle Wortlaut der Widmung abgedruckt bei: Claudio Sartori, Bibliographia della Musica strumentale Italiana 

stampata in Italia fino al1700 (Firenze 1952) S. 102. 
50 Liber 1 missarum.6 et 8 vocum, Graz 1607; Orpheus mixtus, liber 1, Graz 1607. 
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Hofkapelle genannt. Gleich Annibale Padovano und Simone Gatto begannen sie ihre Laufbahn als 
lnstrumentalisten, was Giovanni Rovetta, e in Nachfolger Claudio Monteverdis als Maestro di capella von 
San Marco in Venedig, in seinem Salmi Concertati (Venedig 1626) besonders hervorhebt. Beide stehen 
mit ihren mehrchorigen Messen, Motetten, vielstimmigen Vokalkonzerten, Sonaten und Kanzonen in der 
Nachfolge Gabrielis. Sie vollziehen aber zugleich mit anderen Grazer Hofmusikern die Wendung zur 
Monodie, die sich ebenfalls in ltalien angebahnt hatte und fur deren Vermittlung nach dem Norden Graz 
ebenfalls eine besondere Bedeutung besitzt. Das beweist der von dem Grazer Hofmusiker Giovanni 
Battista Bonometti 1615 in Venedig herausgegebene und Erzherzog Ferdinand gewidmete Parnassus 

musicus Ferdinandaeus, eine Sammlung von ein- bis funfstimmigen Motetten, in denen der GeneralbaB 
bereits unentbehrlicher Bestandteil wird. Unter den 32 mit einem oder mehreren Werken in dieser 
Sammlung vertretenen Komponisten befinden sich nicht weniger als neun Mitglieder der Grazer 
Hofmusik. Die wesentlichen Neuerungen, namlich Geringstimmigkeit und obligater GeneralbaB, lassen 
als Vorbild die Cento concerti ecclesiastici von Lodovico Grossi da Viadana aus dem Jahre 1602 deutlich 
erkennen. So zeigen auch die Motetten des Parnassus vielfach traditionsbedingte Zuge, wenngleich 
andererseits die rhythmisch-konzise, gelegentlich schon affektbetonte Thematik im Gefolge Caccinis 
einen stark subjektiven Zug und damit de n neuen geistigen Standort der Komponisten dieser Zeit verrat. 
lnsbesondere die Beitrage Priulis zu dieser Sammlung stehen aut kunstlerisch hohem Niveau und gehen 
eine Verbindung mit Ausdruckselementen der weltlichen Monodie ein. DaB auch diese am Grazer Hof 
Eingang fand, beweist die nach dem Vorbild Giulio Caccinis und Jacopo Peris geschaffene weltliche 
Musiche a una, dai e tre voci (Venedig 1613) des Grazer Hoftenoristen und Hofkaplans Bartolomeo Mutis 
conte di Cesana. Als altester Monodist diesseits der Alpen machte er den Grazer Hof mit den 
Kunstanschauungen der Florentiner Camerata bekannt. Auch andere Zeugnisse, wie Vertrautheit mit 
Musica reservata und enharmonisch-chromatischen Bestrebungen, von denen sogar Michael Praetorius 
i m Zusammenhang mi t de m Grazer Hof berichtet, weisen aut e i ne exklusive hofische Musikpflege h in, die 
an neuesten Kunstformen nur die am Salzburger Hof schon 1614 eingefuhrte Oper51 vermissen laBt. 
Zwischen ,Musica communis" und ,Musica reservata", die jene voraussetzte, bestand eine fruchtbare 
Spannung. Die geistliche Musik wandte sich dank der engen Verbindung des Hofes mit den Jesuiten, 
de re n Kirche zugleich Hofkirche war, nach wie vor an einen breiten Kreis. Zwar sin d von Komponisten a m 
Hofe Ferdinands nur wenige Werke in innerosterreichischen Chorbuchern uberliefert, doch darf nicht 
ubersehen werden, daB die Chorbuchaufzeichnung der neuen Gattung der geistlichen Monodie nicht 
mehr entsprach. In der Steiermark fehlen bisher direkte Belege fur deren Pflege auBerhalb der hofischen 

Sphare in der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts, aber Analogien (wie Musikalieninventare aus 
Gurk/StraBburg 1622, Villach 1626, Hohenzell 1641 oder Handschriften aus Salzburg oder Kremsmun
ster)52 und indirekte Zeugnisse (wie der Grazer Druck von 1614 der zum Teil geringstimmigen 
GeneralbaBmotetten des Hoforganisten Heinrich Pfendner) lassen es erwarten. M an darf aut e i ne rasche 
Einburgerung der neuen stilistischen Errungenschaften aut breiter Basis schlieBen. lnsbesondere die 
geistliche Monodie, die den Worten Viadanas zufolge bewuBt aut einfache Chorverhaltnisse Rucksicht 
nimmt, wird uberall bereitwilligste Aufnahme gefunden haben. Wenn von den Klagenfurter Organisten 

51 Rudolf Flotzinger, Die ersten Salzburger Opern- von Domenico Belli? In: OMZ 32 (1977), S. 333-335. 
52 Hellmut Federhofer, ltalienische Musik am Hof des Furstbischofs von Gurk. In: Col/ectanea historiae musicae Il 

(Firenze 1956), S. 163-178.- Musikgeschichte Osterreichs l, S. 287.- Rudolf Flotzinger, E i ne Quelle ita/ienischer 
Fruhmonodie in Osterreich. Veriiffentlichungen der Kommission fur Musikforschung 6 (Wien 1966). 
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i. 

So g ... Theaterbrief" (3.48) 

4. Der steirische Adel 

Josef-Horst Lederer 

Der steirische Adel und die Musik 

Verfolgt man Adel und Musik i m Verlauf der europiiischen Musikgeschichte, so zeigt sich, daB beide 
stets aufs engste miteinander verbunden waren. Vom Mittelalter bis zum Ende d es Absolutismus hat der 
Adel jene Voraussetzungen geschaffen, die fur eine kontinuierliche Entwicklung der Musik als Kunst 
notwendig waren und die ihn zum eigentlichen Triiger eines weiten Bereichs der Musikkultur bzw. zu 
deren Sachverwalter werden lieBen. Zwar geschah dies keinesfalls immer in uneigennutziger Weise und 
nur um der Sache willen, sondern vielmehr zur Befriedigung eigener feudaler Bedurfnisse, doch verdankt 
ein groBer Teil der Musik diesem Umstand nicht zuletzt seine jahrhundertelange Existenz. Fragt man 
nach deren wichtigsten Grundlagen, so muB wohl an erster Stelle die (in fruheren Zeiten noch nicht 
selbstverstiindliche) soziale Sicherstellung des Musikers genannt werden, die damals nur durch die 

Anstellung in einem aristokratischen Hause, sei es an einem kleinen fUrstlichen Hofe oder an einer 
groBen kòniglichen bzw. kaiserlichen Residenz, mit ali ihren Vorzugen (wie regelmiiBige Besoldung, 
Verpflegung und Unterkunft) gewiihrleistet war. Eine Dienstnahme dieser Art, die (dem niederen 
Ansehen des Musikers entsprechend) meist mit der Funktion eines Lakaien verbunden war, umfaBte (je 
nach Fiihigkeit) alle Arten musikalischer Tiitigkeit, angefangen vom Spielen eines lnstrumentes uber das 
Unterrichten des adeligen Nachwuchses bis zum regelmiiBigen Liefern von Kompositionen gròBeren 
oder kleineren.Umfangs. Solche Werkè, handelte es sich n un um Kammermusik, um Opern oder Bai lette, 
wurden mit entsprechenden Widmungen versehen und nicht selten auch noch zusiitzlich durch 
Geschenke in Form von Geld und Naturalien honoriert. Selbstverstiindlich muBten aber Widmungskom
positionen nicht unbedingt ein Dienstverhiiltnis des Komponisten zum Dedikationstriiger zur Bedingung 
haben, es gereichte auch ,.fremden" Musikern zur Ehre, Mitgliedern des hohen und niederen Adels 
musikalisch zu huldigen und Reverenz zu erweisen. Der Adel hat aber nicht immer nur die Rolle des 
(passiven) ,.Musik-Empfiingers" gespielt, sondern war des òfteren auch selbst musikalisch aktiv, wobei 
diese Aktivitiit sowohl das Spielen von lnstrumenten, wie Laute, Flòte oder Cembalo, als auch das 
Komponieren betraf. Beides liiBt sich bis in hòchste aristokratische Kreise verfolgen, woflir die 
musizierenden und komponierenden Habsburgerkaiser Ferdinand 111., Leopold l. und Joseph l. sowie 
Friedrich Il. von PreuBen mit zahlreich erhaltenen Werken die beruhmtesten Beispiele darstellen. 

Mit dem Erwachen des Burgertums im 19. Jahrhundert iindern sich die Beziehungen zwischen Adel 
und Musik. Ersterer verliert zunehmend an Macht und Reichtum und buBt damit seine fruher so 
dominierende miizenatische Bedeutung e in, letztere hòrt auf, di e Schutzbefohlene der vornehmen Kreise 
zu sei n und in den Salons und Palais der Adelsgesellschaft ihre einzige Heimstiitte zu haben. Zwar war 
die musikalisch gebildete und interessierte Aristokratie nach wie vor im Brennpunkt òffentlichen und 
privaten Musiklebens (sei es als Priises eines Musikvereins, als Haupt eines intimen literarisch
musikalischen Kreises etc.) anzutreffen, doch geschah dies im Gegensatz zu fruher nicht mehr 
vorwiegend auf der Basis d es finanzkriiftigen Potentaten, sondern weit mehr unter ideellem Engagement 
und persònlichem aktivem Mitwirken. Diese Entwicklung ist letztlich auch aut di e Tatsache zuruckzuflih
ren, daB sich das soziale Gefiille zwischen Adel und Burgertum auch auf dem Gebiete der Kunst 
gleichermaBen stark verringert hatte und der Musikerstand seinem einstigen geringen Prestige schon 
weitgehend als enthoben galt. War noch am End e d es 18. Jahrhunderts das Komponieren und Musizieren 
fur den Ad el nicht mehr als e in (allerdings nicht fur jedermann bestimmter) Zeitvertreib un d, was darli ber 
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