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Die MusikforsdlUng ist bisher an der Kirchenmusik in Kurhessen vorubergegan
gen. Anders im darmstadtischen Hessen. Hier hat Pralat Diehl von seinen Studien 
liber die SdlUlgesmimte her die ersten Feststellungen uber die Kirmenmusik in den 
Stadten gemacht und RealIehrer Dotter eingehende Untersuc:hungen uber die colIegia 
musica in AIsfeld, Smotten uDd GieBen vorgelegt, hier hat aum die Gesmichte der 
Musik an den Smulen einen Bearbeiter gefunden 1. Smulmusik und Kirmenmusik 
aber gehen auf weite Strecken zusammen. 

Frankenberg ist also die erste Stadt in Kurhessen, deren Kirmenmusik eine ge
schimtliche Betradttung erfahrt. LaGt diese aum nicht gerade weitreidtende Erkennt
nisse fur die allgemeine Musikgesdtimte erwarten, so ist sie dom audt wieder liber 
das ortlime Interesse hinaus nicht ganz ohne Bedeutung, smon deshalb, weil sim ein 
guter Teil des Notenmateria!s erhalten hat, und zwar uber einen Bereich von etwa 
100 jahren, vom Anfang des 18. bis zum Beginn des 19. jahrhunderts. 

Es ist wohl anzunehmen, daB die Besucher der Liebfrauenkirche in Frankenberg 
sich auch in der Marienkapel1e aufgehalten und den Altar betrachtet haben. An dem 
Meisterwerk aus dem Ende des 14. Iahrhunderts fa lit sofort der Fries mit dem jetzt 
alIerdings verstummelten Engelkonzert auf 2. In dieser kunstlerischen Darstellung 
ist die Beziehung der Frankenberger Burger zur Kirchenmusik zuerst uberliefert. Es 
soil freilich nicht gesagt sein, daB solche Instrumente, wie sie in den Handen der 
Enge! zu sehen sind, etwa in der Kirmenmusik dieser Zeit Verwendung gefunden 
haben. Der Gedanke und die Gesinnung, die damals die Stifter des Altars veranlaSt 
haben, ihn mit dem Engelkonzert zu schmucken, sind das Wesentlidte. Sie wollten 
zum Ausdruck bringeD, wie sehr dodt die Musik ein Teil des Gotteslobes ist. Diese 
Gesinnung hat sich in Frankenberg die Jahrhunderte hindurm his heute erhalten. 
Nur die Formen und Ausdrucksmittel der Musik in der Kirme haben sim im Laufe 
der Zeit gewandeIt . 

• Nam dnrm Vnrtl1llg, gtbalten im Rabmen drr Kl rctu:nmulikwocne In Ftallkenbera: am 26. $rptember 1949. 
I Kt S t e i n h i u I r r : Die MU5ik an den Heurn-Darmltidthmrn LatrinsdJuirn Im 16. u. 17. Jabr

hundert und ihre Be:iehuna:en %urn klrmlimen und bilrgerllcben Leben. Din. GleSen 1933 (gedrudct 1936). In 
der umfanenden litr raturiiberlidu .ind die Arbelun vcn Diehl und DOfler verzelmnet. Neuerdings A. 
Fa i 1 i n g : Du kirmrnrnUlihli.me Lrhf,n in Biedenkopf nit drm 14 . Jabrbundert, in : Hlnterl!inder GbJl. 30 
(J950) Nr. 5" und 6. 

I Die In.mrHI unlr r dem Frln. bel H. v. 0 e h n - R 0 1f t I. r r u. W. L 0 I % : Die B.udenkm~le r im Reg. 
Bn . Cane! (1870) 4S unkorrekt wledergrgeben. bei SI. aufa:e101t und .lnngl:maS in ltrpunktlert : 

Pr., miseris pia rogita preee, virgo Maria. 
Hie Iaudor pl:r vnl; hnl, fill, protege servos. 
Het Inca serva, pater, ubi laudatur mu mater. 
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Im Mittelalter erklangen die einstimmigen gregorianismen Gesange zur Messe uod 
zu den ftmtern, besonders zur Vesper. Smon sei t 1381 verfUgte die Kirche uber eine 
Orgel. die in den Kirchengesang eingriff, einzeIne T eile des Gesangs iibemahm uDd 
selbstandig ausfiihrte. Aum den kunstvollen mebrstimmigen Chorgesang konnen 
wir im 15. lahrhundert erwarten. Wir haben ja hier eine Lateinschule, deren Sdtii
ler wie in anderen Stadten die Chore steIlten. Aus der Aufzeichnung des bertihmten 
Stadtsmreibers lohann Emmerich Gher die Remte uod Gewohnheiten cler Stadt Fran
kenberg von 1493:1 Hil3t sich ein Bild vom Anteil clef Smule am Kirdlengesang in 
erwUnsmter Deutlichkeit zeicbnen. Der Schulmeister verpflicl1tete sich in seinem Re
vers, den er den Baumeistern der Kirche auszustelIen hatte, im Gottesdienst die Ge
sange nach altem Herkommen auszuflihren 4. Er hatte an alien Festen und Marien
tagen, Aposteltagen und anderen gebotenen Feiertagen, an jedem Sonntag und a,l 
alien festis chori, d. h. Festen, an deren Feier nur die Geistlidlkeit beteiIigt war, 
Mette, Messe und Vesper, auch werktags Messe und Vesper zu singen, weiter an 
alien Vorfesten, Vigilien der gebotenen Feiertage und am Sonnabend Vesper uod 
Komplet, und schlieBlich an den Vorabenden der Marientage und sonnabends in der 
KapelIen unser lieben Frauwen lob zu syngen. Selbstverstiindlich mlissen wir in die 
Verpflichtung des SdlUlmeisters auch die Scbiiler mit einbeziehen; denn aIlein hat 
der ScbuImeister nimt gesungen. Die Scbliler sind aucb zur musikaIischen Ausgestal
tung der Leimenfeiern und Hocbzeiten herangezogen word en. 

Nach der EinfUhrung der Reformation Belen die eigentlicben MeB- und Offizium
gesiinge fort. Nur die Cantica der Matutin und der Vesper haben sicb gehalten. Man 
psaJmodierte nodl lange, sang die Antiphonen - 1575 wurde ein zum Gebrauch in 
der Scbule bestimmtes Antiphonal~ eingebunden - uod Hymnen. Getragen wurde 
die Kirchenmusik aum jetzt nom von der Schule G. DaB aber das Sdlulwesen jetzt 
einen sichtbaren Aufschwung genommen hat, davan sprechen die Ausgaben in den 
Kirchenkastenrechnungen eine deutliche Spracbe. Hier intcressiercn die Eintrage liber 
Ansd1affungen von "Sangblichern" oder "Cantica" fUr die Kirche und SchuJe 1544, 
1557, 1562 und 1570 und von Tafeln in die Smule darauf der GesaJ1g mit Noten 
gescltriebeu 1576 und 1578. Im iibrigen ist die Qberlieferung sehr smlecht. Kcin 
Verzeimnis hat sim erhalten, das liber den Notenbestand unterrichtet, auch lassen 
die Ausgabeposten fUr die Notenblicbcr nimts liber ibren Inhalt vcrIauten. So ist ein 
kleiner. auf beiden Seiten beschriebcner Papierfetzcn eines Notenblattes, der als 
Hdtstreifen beim Binden der Rechnung des Frankenberger Hospitals von 1574 ge
dient hat, in der Tat der einzige Rest des Notenbestandes aus dem 16. lahrhundert. 
der auf uns gekommen ist. Das BJattmen ist cin Teil einer Diskantstimme. die Bruch
stiicke eines Magnifikat und des deutsmen Weihnachtsliedes: Gelobet seist du, Jesu 
Christ. iibermittelt, von Gesangen also, die offenbar fur die Christvesper bestimmt 
waren. Die Fassung des Weihnachtsliedes konnte mit dem vierstimmigen Satz des 

J Gedruckt von Frledrich. Chrhtoph Se b m i n c le e in den Moniment. H.ni.ca :1 (1148) 669 fE . 
• Sdlmll'lckc ••.•. O. 614. 
I In Wlndecken vcr:eimncte dcr Pfnrer Corvinul HU die dort In der Kirme IIbHmen Antlphonen. Introitus 

und RelpOnloricn von neuem. E. J. Z i m m c r m • n n : Hanaucr Chronik. S. 110 und 600 . 
• Ordenuna: dn m rhtlimen Kirchen in Furstenthumb :tu Heuen (un). St. A. Marbura:. 22a. Klrmcnuchcn. 

I Generali •• Paku 3. Gedruckt bel At. L. Ri c h t er: Die cvana:elhmen Kirmcnordnuna:cn del 16. Jahr· 
hunderu 1 (1146) 16:1 H. - Stelnhll.uler ••.•. O. :17 f. 
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Torgauer Kantors und Freundes Luthers lohann Walther (1496-1570) identifiziert 
werden, in dem der cantus firmus im Tenor liegt 1. 

Die musikalische Ausbildung der Schuler wird in Frankenberg wie an den Latdn· 
schulen der andcren hessischen Stadte grundlich gewesen sein. Wie sich aus den 
Stundenplanen 8 fur die Schulen in Homberg/Efze, Schmalkalden und Eschwege er· 
sehen laBt und wie es in der Schulordnung vom 6. lanuar 1618 alIgemein festgelegt 
worden ist. wurden wochentlich 4 Stunden auf den Musikunterricht verwendet. Sie 
waren auf die T age Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag gelegt und zwar -
aus "dititetisruen Griindeu" - auf die erste Stunde nach dem Mittagessen, von 12-1 

Uhr '. 
In der Frankenberger Kirchenrechnung von 1568 findet sich zum ersten Mal eine 

Ausgabe - von 1 Gulden und 1 Albus - fur den Schulmeister und diejenigen, die zu 
Ostern in cler Kirche singen halfen. Im nachsten lahr wird beiden Schulmeistern und 
denen. die auch zu Weihnadlten und Pfingsten den Gesang unterstutzten. eine Ver
gutung bezahlt. Diese wird dann standig und meist wie foIgt gebumt: 3 Gulden den 
samtlichen Dienern und Astanten, daB sie die Musica desto fleiBiger exerzieren 
soil en. Es treten also zu den Schulmeistern und ihren Schulern auch Burger und Bur
gersohne hinzu. die wenigstens an den drei Hauptfesten des Kirchenjahres Hir eine 
wurdige kunstvolle Musik sorgten. Das sind die Anfange des dlorus musicus oder 
des collegium musicurn, wie er spater genannt wurde. Fur die Ausgestaltung der Fest
musiken wurde auGer dem Organisten auch gelegentlich der Turmrnann od er Stadt
musikus herangezogen. Die eben geschilderten Verhaltnisse reichten bis zum Amts
beginn des Diakonus Andreas Eberwein (1667). 

Ehe auf die weitere EntwickIung eingegangen wird, moge noch kurz uber die Orgel 
und den Turmmann berichtet werden. 

Die Marienkirche erhielt ihre erste Orgel im lahre 1381. Das lahr ist nur von 
Wiegand G e r s ten b erg uberliefert 10, doch ist an seiner Richtigkeit wohI nicht 
zu zweifeln. Frankenberg reiht sich damit in die Zahl der hessiscben Stadte. Stifter 
und Kloster ein. in denen Orgeln bereits im 14. lahrhundert nachzuweisen sind lt • 

Die Frankenberger Orgel lid Gefahr, durch den groBen Brand von 1476 vernichtet 
zu werden. Wiegand Gerstenberg und seine Freunde haben sie gerettet. Etwa 70 lahre 
spater aber muG sie so alterssmwam gewesen sein, daB sim ein Neubau als n6tig 
erwies. Meister P a u 1 in Gottingen wurde damit beauftragt. In den lahren 1546 bis 
1549 hat er ihn ausgefuhrt. Dieser Orgelbauer hatte einen guten Ruf. Seine Kunst 
haben auch andere hessische Stadte in Anspruch genom men 12. Die Frankenberger 
Orgel hat er in Gottingen fertiggestellt. Fur den Transport nach Frankenberg wurden 
101/2 Matt Hafer bezahlt. Leider erfahren wir nimts uber das Pfeifenwerk und die 

, So schon in Wa I the r _ .Geystliche gesangk Budtleyn~ in der 1. Au£lage (Wittenberg 1524) hug .... on 
O. K a d e In den Publikationen alterer prakt. u. theoret. Musikwerke 7, Nr. XXII, S. 48 f . 

• Staatsarmlv Marburg. S. Hen. Gehelmer Rat Nr. 16017. 
I Sammlung FUrst!. Hen. Landesordnungen I. S. S97. 

11 H. Die m a r : Die Chroniken des Wiegand Geutenberg von Frankenbtrg (1909) 438. 
11 Spinkappel, Marburg, Frlt:dar. 
11 Ahfeld lieS lHO von ihm und seinen Gehilfen Hl'inrim und Han. von Kauel eine Orgel in die Wal

purgiskirme bauen. Zur Orgclprobe wurde aum der Frankenberger Organist hinzugezogen. - Dot t e r in den 
Mitt. d. Guch. u. Altertumsvereinl det Stadt Ahfeld (1909) 208 ff. 
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Disposition. Die kiinstlerische Ausgestaltung hatte def groBe Frankenherger Meister 
Philipp Soldan iihernommen, der 35 T age lang an deT Orgel gemalt uod daHir 3 
Gulden 12 Alhus erhalten hat. Das Instrument war eine Fliigelorgel uod bot so dem 
Kiinstler reime Moglichkeiten zur Ausschmiickung 13. 

Aus der spateren Orgelgeschkilte verdienen zwei Oaten doe besondere Beach
tung. Nam der Kirmenremnung von 1699 sind Georg Bey e r 1 H. 15 Albus Boten
lohn fur seinen Gang zu dem Orgelmacher nam Stade gezahlt worden. Dieser war 
iiher die Zeit ausgehlieben uod mu6te also gemahnt werdeD. Wee war dieser Orgel
bauer? Es ist dam rnerkwlirdig, daB sich die Frankenherger eineo Meister auswahlen, 
def nur iiber eine so bedeutende Entfernung hinweg zu erreichen war. Man ist geneigt 
in ihm einen groBen Meister zu seben. und denkt unwillkurlich an Arp S c h nit g e r. 
den zu der Zeit bertihmtesten Orgelbauer ganz Norddeutschlands, der allerdings nicht 
weit von Stade. in Hamburg, seinen Wohnsitz hatte. Der Gedanke an Schnitger ist 
aber aum schon deshalb nicht von der Hand zu weisen. weil damals vielleicht schon 
ein Sohn des Hessen1andes. der 1678 in Wommen geborene lohann Adam Gun d e r
m ann, in seiner Werkstatt gearbeitet hat. Gundermann ist jedenfalls 1709 als 
Schnitgcrs Gehilfe bezeugt 14 und hat selbst 1710/11 in Sontra eine Orgel gebaut. 
die als ein .. wahrcs Meisterwerk u gertihmt worden ist Hi. Ober den Frankenbergcr 
Orgelbau (oder Orgelurnbau) urn 1699 erf.hren wir bei der Dtirftigkeit der Quellen 
leider nichts weiter. Vom lahre 1805 ab war die Orgel, weil keine Pfeife mehr etwas 
taugte. ganz auBer Gebraum. lahrelang ist der Gesang in der Kirche von Blasinstru
menten begleitet word en. Die OrgeI. deren Klang heute von allen Musikfreunden 
bewundert wird, hat ehedem in dem westfalischen Benediktinerkloster Grafschaft 
gestanden. Nach seiner Aufhebung 1803 ist sie 1811 von der Stadt Frankenberg fur 
1613 Reichstaler ersteigert. dann vom Orgelbaucr He ere n aus Gottsbtiren in 
Frankenberg aufgestellt worden. Am Sonntag, dem 18. Oktober 1812 wurde hier 
ibre Weihe festlich began gen. Baujahr und Erbauer sind bekannt. Das Kloster Graf
schaft hatte die Orgel am 10. September 1745 dem Hoforgelbauer und Hoforganisten 
lohann Philipp Se u f fer tin Wtirzburg in Auftrag gegeben, der sie vom April bis 
luli 1747 in die Klosterkirche eingebaut hat 18. Die Disposition ist unter den Orgel
bauakten des Klosters nicht zu find en 11. Wir kennen sie nur aus einer Aufzeichnung 
des Frankenberger Prazeptors 1. H. S c b mid t m ann vom 12. August 1810, dessen 
"Besdneibul1g des priichtigel1 Orgelwerks hI der Benedikril1er Kirdte zu Kloster 
Grafschaft" hier mitgeteilt sei: 
1. Der Bau oder die Biihne, auf weldtem die wurklime Orgel stehet, ist 36 FuS breit, 22 FuG 

rid und wird vOn 8 kegeifennig gearbeiteten pracntigen Saulen mit antiken FilSeD getra· 
gen, dieser Bau ist dem Orgelwerk angemessen gar smen. 

U Phllipp Soldans Iktiti2un2 all Maler IiBt sien in den Klrdienrl'ennun2en vom Ausrnalen der Kanzel bh 
:um Streidten und FlrnlncD der Wandtafeln in der Sdtulc vcrfolien. 

I< Paul Rub a r d t : Arp Smnh2er. in : Berldtt uber die dritte Ta2ung fur deutsdle Or2elkunn, Freibl'r2 
i. Sa. (1927) 173. Den Hlnweis auf dluen Aufut: vtrdanke Idt Henn eand. phi\. D. GroBmann. Marburll. 

U C. Leo II m an n : Gudlichte del alren Ber2litadt SODtra in NledcrheSleD (1163) 7S. 
U Fr. W i e t h 0 f f ; Klostcr Gnlfsdtaft und Wibenber2 (1915) 100. - Ober Seuffert v21. den Artikcl Im 

Neul'n hlst .• bio2r. Lulkon der Tonkiin,tler von E. L Gc r b er .. (1814) Sp. 189 ff. Die hier all erne dcr 
vier voniigliensten Werke aufgefiihrte Or2el .Im Bcnediktlntrklostu In Westpha!eD" 1st wohl mit der Graf· 
mafter Or2el nidtt idrntisdt. 

IT Auskunft des Stntsumivs In MiiD'fer i. W. 
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2. Die Orgel selbst ist vortrefflich. sie nimmt einen Raum vcn 32 FuB breit und 14 FuB tief 
ein. gewahrt mit ihren schonen vergoldeten Figuren und Verzierungen ein Ansehen zur 
Bewunderung. und ihe wahrer Wert muB billig Uber 2000 Reichsthaler angeschlagen werden. 
indem nur 311t Register von Holz. zwei von englischem Zinn. alle Ubrigen aber von gutern 
Metall. wie man aus def nadtstehenden Disposition ersehen wird. gearbeitet sind. Es wiirde 
also dieses Werk von solcher Glite uDd Materialien anjetzo kaum urn den doppelten Preis 
neu gemacht werden konnen. 

3.Sie bestebt ferner aus zwei Klavieren von 4 Oktaven von C bis c:' und einem Pedal. wel· 
mes aber nur etwas liber eine Oktave hat. Sie hat ferner 

4. Vier Blasbalge. wovon jeder 10 FuB lang. 5 FuB breit und nom in sehr gutem Stande ist. 
welme dem ganzen Werk gehorigen volligen Wind geben. 

5. Bestehet die Orgel aus 37 klingenden Stimmen und drei NebenzUgen. welche folgende 
Disposition haben 

A. Manual 
1. Principal 8 FuB von eng!. Zinn 9. Viol di Gamb BaB 8 FuB von Metall 
2. Oc:tav 4 FuB von Metall 10. Viol di Gamb Discant 
3. Octav 2 FuB von Metall 11. Piffaro 8 FuB von Metal1 
4. Bordun 16 FuB eine Oetav von Holz. 12. Quinta 3 FuB von Metall 

die Ubrigen von MetaIl 13. Violin zweichorig 
5. Floet d'amour 8 FuB von Holz 14. Mixtur 4 fach repetiert 
6. Spitz Floete 8 FuB von Metall 15. Sesquialter 3 fach 
7. T rompete BaB 8 FuB von Metall 16. Cimbal 3 fach 
8. Trompete Diseant 

B. Positiv 
1. Praestant 8 FuB von Metall 8. Lamento 8 FuB von Metall 
2. Oetav 4 FuB von Metall 9. Viol di Gamb 8 FuB von Metall 
3. Quintaton 8 FuB ton in Metall 10. Flauto traverso 4 FuB von Holz 
4. Sanft Gedact 8 FuB von Holz 11. Flageolet 2 FuB von Metall 
5. Klein Gedaet 4 FuB von Metall 12. Quinta 11/ '! FuB von Metall 
6. Vox humana 8 FuB von Metall 13. Mixtur 4 fach von Metall 
7. Salcional 8 FuB von Metall 

C. Pedal 
1. Principal·BaB 16 FuB von engl. Zinn. 5. Gedaet S FuB ton von Metall 

steht im Prospect 6. SubbaB 16 FuB von Metall 
2. Oetav 8 FuB von Metall 7. Ba Set 2 FuB von Metall 
3. Quinta 6 FuB von MetalI 8. Mixtur 6 fach 
4. Posaunen 16 FuB von Metall 

D. NebenzUge 
1. Manual Koppel, 2. Pedal KoppeL 3. Calcanten Schelle 

6. Hat die Orgel iiberhaupt eine vorteilhafte Einrichtung. die Kunstladen sind geteilt. die vom 
Manual in zwei Teile. ebenso aum die vom Positiv. welches hinten steht. in zwei Teile. 
und die vom Pedal. welmes zu beiden Seiten steht. in 4 Teile abgeteilt 
Da nun der imposanre Prospekt dieses sehr schonen Werkes in unserer Kirche nicht nur 

eine groBe Zierde fur dieselbe sein. sondern auch der prachtvolle majestatische Ton desselben 
;eden Zuhorer zur Andacht erwecken uod diesel be befordern helfen wUrde. so wird es gan: 
gewiB ebenso der Wunsdt eines jeden biedern Burgers sein. dieses Orge1werk bald in unseeer 
Kirche zu sehen und zu horen. wie es das sehnlichste Verlangen ist des Pri'izeptor J. H. 
Schrnidtmann. 
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Die Organisten def altereD Zeit sollen nicht unerwahnt bleiben. In vorreformato
rischer Zeit waren cs woh! Geistliche, die das Amt austibten. Nach der Reformation 
wird seit dem zweiten Drittel des 16. Iahrhunderts Meister Hans - er hieS Hans 
Wa e 5 - genannt. cin Frankenherger Burger. Fur seine Wertschatzung ist cs hezeich
nend, daB er rnit den Honoratioren am Os termon tag 1555 an dem Abschiedessen 
teilnahm, das die UniversiHit Marburg der Stadt Frankenberg gegeben hat. die sic 
wahrend der Pestzeit gastlich aufgenommen hatte. Hans Waes muG in seinem Farue 
etwas geleistet haben, sonst ware er nicht aJs Gutachter bei def Abnahme der neuen 
Orgel in Alsfeld mit herangezogen word en. Auch die H6he seiner Besoldung weist 
auf eine geachtete Stellung des Organisten. Von 1593 bis 1642 wird Balthasar 
G i e bel n h a use n als Organist genannt. Sein Bruder Konrad versah das Orga~ 
nistenamt in T reysa 18. Die musikaliscne Begabung hat sicn in dies er Farnilie aber 
nom weiter vererbt: 1697 beabsicntigte ein lohannes GiebeInhaus aus Frankcnberg, 
sim rnit einer Vokalmusik in Wetter horen zu lassen 19. 

Wie alle mittelalterlimen Stadte hatte auch die Stadt Frankenberg ihren Turm
mann. Wache zu halten, war urspriinglich seine Aufgabe. Da er mit einem Blasinstru~ 
ment Zeimen zu geben hatte, entwickelte sim daraus auch eine musikalische Funk
tion. Die Instruktion aus dem 16. lahrhundert bestimmt: (vom Turrnhiiter oder 
Hausrnann) Zum elf ten ist aucil VOI1 Noten eines froHmlen. sorgfaltigen, warnerel1 
und nucilternen ManHes, der da Tag und NadH warner, sorgfaltig und Itiiciltem sei, 
seine Stun de mit der Gloche und mit delfl Horn anzeige, auru des 11forgens UHi 

4 UltT und um 8 UltT, zu Mittag UUt 12 UhT und abends Utu 9 UhT seiu HofTecht 
tuacHe und peife (d. h. ein Musikstiick - gewohnlich einen Choral - zu blasen hat). 
auru Tag und Nadtt. wenn er Feuer i11 der Stadt und den DOTfern sehe lmd wahr
nehme, am rage mit Glochellschlag und naruts mit dem Horn al1zeige. In der Turm
ordnung vcn 1687 wurde er angewiesen, vom Turme zu verschiedenen Zeiten des 
T ages dreistimrnig mit Zinken und Posaunen einen Psalm oder sonst ein geistliches 
Lied zu blasen. 

Der Turmmann also wurde mit seinen Gesellen Vertreter der Instrumentalmusik. 
Sein Lohn von der Stadt war gering. Er war deshalb auf eine Nebenbescnaftigung 
angewiesen. die er im Aufspielen zum Tanze oder bei Festliffikeiten fand. Aber auffi 
zur Unterstiitzung der Kirchenmusik 109 man ihn heran. Diese Turmleute, Stadt
pfeifer oder Stadtmusici wareD im al1gemeinen tiichtige Musiker. die zudem ihren 
Dienst oft mehrere Generationen hindurrn versahen. Fur Frankenberg ist die Familie 
L u can zu nennen: 1684 war Barthel Lucan Stadtmusikus, 1694 lohann Hermann 
L., 1745 ist hier lohannes l. als Instrumentist tatig. Ende des lahrhunderts ist sie 
auch in Zierenberg mit dem Musikus Christoph Lucan und dem Stadtmusikus 10-
hannes lucan vertreten. 

Mit dem Diakonus uDd Magister Eberwein beginnt eine neue Epoche in der Ge~ 
schirnte der Kirchenmusik in Frankenberg. Andreas E b e r w e i n war ein Franken
berger Kind. Auch in seiner Familie war die Musikalitat erblich 19a. Er brachte im 

11 St. A. Marburg, 40. Kammer Nadltrige, Ziegenhain, Paker 197. 
It St. A. Marburg, HO. Dep. Wetter 31, Faket 3. 
Ita Sein Sohn lohann Christoph loll tin gtldlia.ter Musiktr gewesen Itin. S t r i e d er: Heuhme Ge

lehrtengudlidlte, 3 (1713) 210. 
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Jabre 1674 die Chorrnitgliedcr aus der Biirgerschaft in eine feste Organisation und 
smuf so das collegium music urn, wie es dann iiber hundert lahre lang bestanden hat. 
Die Leitung iibernahm er selbst. AuGer ihm gehorten dem Chor nom 5 Sanger an: 
Caspar Sch.mittmann und der Ratssmoff Arnold als Diskantisten, der Biirgermeister 
Rindelaub als Altist, Eberhard Baltz als Tenor uDd der Ratssmoff Heimbam als 
Bassist. Es ist ja merkwiirdig, sim einen Ratssmoffen als Sopransanger und den Biir
gerrneister als Altisten vorzusteIlen, und dom hat es seine Richtigkeit: die wiirdigen 
Herren baben eben falsettiert. 

Dieses zahlenmaBig nur kleine Collegium sang zunachst 10 Jahre lang a cappella, 
also ohne Instrumentalbegleitung, aber es sang an jedem Sonntag. Aufgefiihrt wUr
den Kompositionen, die Magister Eberwein selbst lieferte, von denen sim leider keine 
einzige erhalten hat. Die Mitwirkung von Instrumenten erwies sim aber als so wiin
smenswert, daB 1684 bei dem Konsistorium in Marburg beantragt wurde, die Mit
wirkung des Stadtmusikus und seiner lnstrumentisten bei den Auffiihrungen zu 
gestatten. Das Konsistorium erteilte auch die gn5dige Resolution dap der derozeitige 
Stadtmusikus Barthel LucaH mit seiHen GeselleH die KirchenUlusik gegen das ste
hende Salariu~u mit IHstruUleHten auffahren uHd benienen soli. Diese Beteiligung 
des Stadtmusikus ist spater auch als besondere Verpflichtung in seine Instruktion 
aufgenommen worden: er wurde angehalten, gerade auch in Hinsicht auf die Kir
menmusik tiichtige Leute in genii gender Zahl zu besroaftigen. 

Das Collegium entwickelte sich unter Eberwein mit seinem Vokal- und Instrumen
talkorper weiterhin gut. Es bestand, als der Rektor Andreas B i c h m ann es 1699 
ubernahm, auGer dem Leiter aus 10 Sangern und dem Stadtmusikus Hermann Lucan 
mit seinen Gesellen. Einem alteren Berimt zufolge hat es die Kirmenmusik ohHstrei
rig mit vielen VergHiigeH der GemeiHde bestiindig alle Sonntage wenigsteHs eimHal 
a"fge(uhrt. Das Notenverzeidmis umfaGte 1710 19 Nummern, hat sim aber nidtt 
erhalten. Von 1708 an Hihren die Kirdtenremnungen auch Ausgaben fUr Noten auf, 
ohne freiHdt den genauen Titel zu nennen. Mit den Angaben: 6 (1. fiir eiueH ueuen 
autoren, so bei der Musik gebraucht wird, oder: 24 albus Curt Sdtwan wegen der 
l11usikalisdren Bucher einzubinden, konnen wir nicn.t viel anfangen. Wir konnen uns 
nur freuen, daB zu der Zeit die Kirchenkasse immerhin betradttliche Sum men zur Be
schaffung des Notenmaterials ausgegeben hat. 

Unter dem Rektor Just David Do r n s e i f f (seit 1709) wums das Collegium auf 
16 Sanger an. Er fiihrte es bis 1745. Nach ihm kam der Rektor Andreas Se h mid
m ann, der die Leitung behielt, bis er 1749 als Pfarrer nach Bottendorf versetzt 
wurde. 

Die Stadt hatte ihre liebe Not, geeignete Personlichkeiten zu Hnden, urn den viel
seitigen Posten des Rcktors zu besetzen. War dom, urn das geringe Gehalt zu ver
bessern, die OrganistenstelIe mit der RcktorsteIle verbunden worden. Der Bewerber 
mu6te also imstande sein, Orgel zu spiel en, eine Kirmen- oder T rauermusik aufzu
fiihren, an den hohen Festtagen und aum sonst zu predigen, schlieBIich aber auch 
nom die Lateinsmule zu leiten. Zudem erforderte die Vorsch.rift, daB die Stadt bei 
jedem Stellenwechsel der Landesherrschaft zwei geeignete Kandidaten zur Auswahl 
vorzusmlagen hatte. Demgem5G berichteten Blirgermeister, Rat und die Viermanner 
am 30. September 1749 an den Landgrafen, daB sie siro d"rch Al1sschreibung an 
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"tssisdttn UuiversitiiteH und anderen Stiitteu tine" Nac1folger far den Rehtor 
SclmtidHllU-Hf zu fiHdel1, vie! Malte gegebelf htitren. 

Am 16. Dezember 1749 wurde def Kandidat def Theologie lohann BalthasaT 
G r 06 aus Niederstille bei Schmalkalden auf den Rektor- UDd Organistendienst 
bestellt. Bei dem Examen vcr dem Marburger Ministerium war er sowohl in funda
mentis Christianismi uDd den einem Schulrektor notigen Sprachen UDd Wissensmaf
ten, als auch narn dem Zeugnis des Kantors lusti uDd des Organisten Rasbach in arte 
musica ziemlidt gegriindet befunden worden. Mit dem Rektor GroB wird tine Ver
bindung def Frankenberger Kirmenmusik mit Thuringen eingeJeitet, die ihr fur 
mehrere lahrzehnte das Geprage gegeben hat. Als GroB in die Diakonatstelle auf
geruckt war, wurde 1763 der Kandidat Iohann Andreas C I e men, der aus Schmal
kalden kam, ,ein Nachfolger. 

Inzwischen war der Siebenjahrige Krieg nicht oh ne Wirkung auch auf das Colle
gium musicum geblieben. Die sadtsischen und franzosischen T ruppen hatten die 
Musikalien geplUndert und zerrissen, audt die Instrumente weggenommen. Das Col
legium hoffte, den Sdtaden vom Konig von England und dern Landgrafen wieder 
ersetzt zu bekommen. Urn den Notenvorrat wieder zu erganzen, lieS man sim einen 
lahrgang geistlicher Kompositionen von Konzertmeister Tisdter aus Schmal
kalden besorgen, von dem auch 12 sdtooe Trauerkonzerte uod 4 Kantaten geliefert 
wurden. Der Diakonus GroB selbst stiftete einige selbst komponierte Kantaten. 
Wahrend des Krieges waren nur selten Musiken aufgefiihrt word en, ja, es bestand 
die Gefahr. daB das ganze Collegium eingehen wurde. Deshalb rief der Metropolitan 
5 tau s e b a c h die nom vorhandenen Mitglieder zusammen, die iibereinkamen, 
besondere Satzungen aufzustellen uod sim zu ihrer Befolgung durm eigenhandige 
Untersmrift zu verpflichten. Diese 5 Artikel mogen hier im Wortlaut foIgen, weil 
wir durm sie den besten Einblick in die Einrichtung und Betatigung des Collcgiums 
gewinnen konnen, wie sie wenigstens erstrebt wurden: 

1. Wlrd eln zeltlger Rektor afs anietzo der Herr Rektor CleHfen vor deH Director Musices 
erkaHl1t, und werden von demselben jedesmalen die zu madteHde Music vorher vorgelegt 
uud vou deftl Colleglo musico probierr und nadt Befhtdel1 das Sddcklidtste jedesmalen 
zu, Ehre Gottes ulld aus Liebe des NiidtsteH aut alle Sonn- uHd Festtage IH der Kirdten, 
audt Kfrdtho/ au/ge/ahrer. 

2. Sollen uud wollell siillftlidte MusikanteH auI ledeslflalfges Erlordern, wddtes vom He"n 
Directo,e durdt eilten SdtulkHaben gesdtidlet. besonders aber ;edeu SOHn- und Pesttag vor 
der Ifeiligen Predlgt in der Sdtulen ZUIH Music probieren ersdtelllen und darnadt hd/en 
auffaJlreH. 

3. Den StadtmusiculH betreffend, so hat derselbe die in Copia anflegende InstrukrioH" 
elgeHhiiHdig ulftersdtrieben uud versprodten (ihr) nadlzukonmwl. 

4. Wird denen. so sldl zur Muslca widmeH, erlaubt setn. lals soldte aus der Sdtule SiHd. dap 
sie hf del1ell wodwftlidlell vier MusicstuHden hI die Sdtule geheH ulld gleich dellen 
SdtullwabeH oJmentgeftlidt Music singen ulld ferueH. 

5. WelHl eiller ZUHf Musicalisdtell Colleglo ats eilt ordelltlidtes me'HbrUIfI au/- ulld angeHom
'Hell werdel1. wlfl. soil er dlle Probe in der Ki,dte Solo siHgel1. IHld iibrlgeHs sidt der musi
callsdten Sdtufdigkeit uHterwerleH. 

Untersduieben sind die Satzungen vom Direktor lohann Andreas Clemen und den 
11 Mitgliedern Philipp Ludde, Daniel Himmclmann, lohannes Heydell, Ulrich Trost 
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Bassist. Johann Curth Beyer Diskantist. Andreas Adler Bassist. Caspar HimmeImann, 
Ruhl als Instrumentalist, Just Hartmann Crato, George Schwaner uDd JohaDn COD~ 
cad Born. Das Collegium ist, wie es besonders der vierte Artikel deutlich macht, also 
mit Ernst uDd Grundlichkeit an seine Aufgaben herangetreten. Von Interesse ist 
auch die Aufzeidmung liber die Aufnahme eines neuen Mitgliedes: 

Nadldem der zeitfge Sddossermeisrer Just Hartmauu C,aro, welcher VOII Jugeud aut mit 
bel der I1les/gen Ki,chen Vocal music gewesen, auno 1773 domilfica llfvocavir in der Haupt
klrche seine Probe dem Herhommen gema/1mlr eil1em Solo aus dem Tischer'scheH Jaflr
gaHg und zwar aus dem Stuck aul gemeldeten So,mtag 111ft Adprobarioll des zeitfgen Direc
torls ,nusiccs Herrn Jol1a'HI Balrl1asar Gro/1en ulld gaHzeH Collegii lIIusicl abgesulIgell, 
so wurde obengedachter Just Hart'Halm Crato domiHica Remi"lscere, adlt Tag Iternach, als 
eiu ordeHrliches Mirglied ill das l1iesige Kirchellcollegfum '1IIIs/cum aul- und angeHOllfJUel1 
und 111 Urhulld dessen 111ft eil1es jedeH Mirgliedes elgelll1ihldigel1 U'Hersdui/r danc besrii
tiget. Gott gebe l11Ht gute Gesundheit und lasse Hm aus redlfdfen Absichun I1fft seiner 
Srimme die Ehre Goaes 1I0d, viele Jallre in sehter KlrdleH verl1errlichen llelle". Bei diesem 
WUl1sch gab er auch seinel1 Access Schmau{1. Datum Fra,l1tellberg dell 7. Mdrz 1773. 

Die T racht der Chormitglieder wird in einem Berimt liber die Feier des Geburts
tages des Landesherrn am 1,. 8. 1772 beschrieben: Im Festzug ging das Kirchen
kollegium musicum in smwarzer Kleidung mit aufgerolltem Notenbogen unterm 
Arm einher. 

Inzwismen war, nachdem der Rektor Andreas Clernen 176, nach Hamburg iiber
siedelt war, der Kandidat Adam Heinrim U ten d (; r fer - auch er war wieder ein 
Schmalkaldener - als neuer Rektor und Leiter des Collegiums in Frankenberg ein
gezogen. Der Postverwalter Trost hatte ihn am 22. Juni 1766 zur Probe eingeIaden: 

... die Reisel~osten werden limen mit einelH Louis d'or bezahlt. und ich vers/mere, 
Sie werden n/cht vergebens reisen. Die hiesige Probe bestehet in Orgelspielen, eb-ten 
musikalischen Ba~, Tenor oder ander Solo zu shlgeH. Wollen Sie predigen oder 
solches bis aut weiteres aussetuH, stehet [h,-ten {rei. Haben Sie eill oder ,mdere be-

• 
kamde musikalische Stucke oder Solo. so bril1gelt Sit solche mit. 1st es aber l1idtt, 
konnen Sit hfer bekamtte van Tischer oder Telemann U.s.w. Stiicke antreffen. 

Utendorfer starb schon nach zwei lahren. Die Stelle blieb last 8 lahre unbesetzt 
und wurde von dem schon oft genannten Diakonus GroS vertretungsweise mit ver
sehen. 

Das Collegium musicum erlebte darauf unter der Leitung des Rektors Konrad 
Ludwig F r it z aus Kirchhain. der 177, bestellt wurde, dne letzte Bllitezeit. Fritz. 
der seine Probe gut bestanden und vor aIlem als GeneralbaBspieler Beifall gefunden 
hatte, brachte seine gediegene musikalisme Bildung aus dem Elternhaus mit!t. Von 

• Die Tnlllllktion In nlmt mehr vorhanden. 
n Sein Vater lohann Ca.par Frin. war 1718 in Oberohmen. Kr. Ahfeld. ,eboreD. In .einem Bewerbungs

sdlrelbeD um die Konrektor.telle In Klrmhain, pran . Marburjf den 10. Olctober 1748. Ichrelbt er, daB er ... bil 
in du .iebende hhr dem Col1ello mUlito. item dem Lateln. RedlDen und Smrelben an dcm hochgrlfllch Serlen
burgisdlen Hofe mit belgewohnet, auch bi. in die fOnf lahre lana: als Smulmeilter bel der Gemeinde Rupperten
rode fm hochfrtlherrl. Rledestlllmen wurklim Itehe. Am 12. 10. 17 .... erhitlt er lelne Butitiguna: ail Konrektol 
in Klrmhaln. Hler war er aum Or,anbt. Nam seinem Tode - er wurde am 30. n. 1772 begraben - wurde 
lelD iltnter Sohn Helnrh:h Konrad Fr. leiD Namfol,er ah Konrektor und Organist. - St. A. Marburg. 19. 
Rea:1erung Marburg, Schulrcpolltur, Klrchhain. Die Butel1ung dne. Conrectod. und Organillen 1714 H. -
Kirmenbuch der Pfarrei Klrmhain. 
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dort ist aber auch ansmeinend manches Notenstiick mit nach Frankenberg gewandert. 
Konrad Ludwig Fritz ist der letzte Rektor in Frankenberg gewesen, der zugleich das 
Organistenamt versehen uod das Collegium musicum gefiihrt hat. Die Organisten· 
stelle wurde seitdern dem Konrektor iibertragen, der ebenso auch die Leitung des 
Kirchengesangs iibernomrnen hat. Von dem Collegium musicum als solchern horen 
WiT nichts mehr, dom ist der Kirmengesang audt weiterhin gepfJegt worden. Gesang 
uod Orgelspiel Hnden in den nachsten Iahrzehnten riihmende Worte der Anerken· 
Dung in den Visitationsberimten der Superintendenten. 

Wenn wir fragen. weIche musikalischen Aufgaben sich das Frankenberger Col
legium musicum gestellt hat. so kann hierauf Anwort gegeben werden. Wir sind 
genau unterrichtet, wenigstens fur das 18. lahrhundert, was an Sonn- und Festtagen 
musiziert worden ist, da sich ein groBer T eH des NotenmateriaIs erhaIten hat. Ober
smauen wir nun die Namen der Kompooisten, deren Kaotateo und Motetten nom 
vor uos liegen, so findet sich unter ihnen mehr als einer, der einen remt guten Klang 
hat: lohann Friedrich Doles, lohann Gottlieb Graun, Christoph Kellner, lohann 
Andreas Kesselring, Christian Gotthilf Tag. Georg Philipp T demann, lohann Niko
laus rischer, lohann Gottfried Vierling und Christian Friedrich Witt. 

Weitaus an erster StelIe stehen der Zahl ihrer Werke nam Tismer und Vierling 22. 

r i s c her (1707-1773) gaIt lange als BachschUler. Das ist aber nicht ausreichend 
belegt. Wohl aber ist er, der nach einem bewegten Leben von 1731 ab als Organist 
in SdlmalkaIden Iebte, ein tuchtiger Musikant und vieIseitiger Komponist gewesen. 
Klaviersuiten, Orchestersuiten, Sonaten fur Strekn- und Blasinstrumente haben sich 
erhalten. Aum die Kin:nenmusik hat er reich bedacht. Ober sie sind wir freilich bisher 
nur smlemt unterrichtet. Der Frankenberger Bestand aber enthalt an die 50 Kanta
ten uod Motetten von ihm. Tisdlers Kantaten sind nach dem Schema: Eingangsmor, 
Rezitativ und Arie, Choral aufgebaut. Zu den Vokalstimmen kommen in der Regel 
4 Streimer. Der instrumentale Teil ist durch Vor- uDd Zwischenspiele reimer bedacht. 
Dazu verstand er es auch aIs ehemaliger Blaser - er war Hautboist in braunschwei
gischen Diensten gewesen - die Instrumentation farbiger zu gestalten. Es sei nur 
auf eine BaB-Solokantate aufmerksam gemamt, die mit 1 Violine, 2 Oboi d'amore, 
2 Hornern und begleitender Orgel besetzt ist. Auch liebte er eine gewisse Too
malerei 23, 

Vie r 1 i n g (1750-1813), ein Schuler Tismers, seit 1768 sein Substitut uDd dann 
sein NachfoIger als Organist in SchmalkaldeD, ist etwa dreiBig Mal vertreten. Die 
von K. Paulke24 veroffentlimte Liste der bisher von ihm bekannten Kantaten wird 

• 

durch die Frankenberger Kantaten um etwa ein Dutzend bereimert. Wenn PauIke 
die Kompositionen einfach, schlidtt, leicht sangbar ohne groBere Anforderungen an 
Dirigent und Sanger nennt, konnen wir ihm nur beistimmen. Fur das Orchester hat 

n Es in nimt beabsidltigt. hier ein vollstandiges fnventar des Franktnberger Noteobeltaodes :11 gebeo. Ein 
solches wird vorausslchtlich an anderer Slelle veroffenllicht werden. 

!I Ober Tischer s. M. 5 e i f fer t : Gesd!. d. Klaviermulik, 1 (1899) 368. - Er Iconnte in den letuen 
Lebensjahren weitn dner ~incurablen Krankhcit~ keinen Dienst tun. St. A. Marburg, 40. Kammer Rubr. 4 
Schmalkalden Nr. H. Der 20. Mil: 1773 al. Todeuai mitaeteilt von A. Pi, tor im Helmatkalender fur den 
Kreis Her15chaft Schmalkalden (193S) S7. 

U K. P a u 1 k e : lohann Gotdried Vierlini. Ard:liv f. Musikwiss. 4 (1922) 450. 
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er auGer den Streimern aber nom in vielen Billen aum 2 Flaten und 2 Oboen, oft 
wahlweise, auch nicht immer obligat, verwendet. Vertreter des Blems sind 2 Homer, 
in festlichen Kantaten 2 Trompeten. Die Kantaten sind wenig umfangreim. Eingangs~ 
chor, Arie oder Duett, aum mit Rezitativ, und SmluBdtoral. manchmal mit einem 
SchluBchor wechselnd. bilden die Ubliche Dreiteilung. 

Von Werken des Bamsmulers und spateren Thomaskantors Iohann Friedrich D 0 ~ 
le s (1715-1797) aus Steinbach-Hallenberg bei Schmalkalden hat sich leider nur 
eine SingbaBstimme erhalten. EbenfaIls nur als Fragment ist die Kantate von Iohann 
Gottlieb G r a u n (1703-1771) .GO!t. man lobet Dich" fUr 4 Singstimmen. 2 Hor
ner, 2 Oboen, 2 Violinen, Violetta. Fagott, BaB und Continuo uberliefert.24a. 

Iohann Andreas K e 5 s e I r i n g (1. Halfte des 18. Ihdts.) war ein thuringischer 
Musiker, Kantor in Ringleben bei Erfurt. Der Frankenberger Notenschatz hat Stim r 

men zu 9 Kantaten, die zum groGten T eH vollstandig erhaIten sind 25. Charakteristisdt 
fur sie ist der Aufbau: Eingangschor. Arie, Rezitativ, Choral. Die instrumentale Be
setzung ist schlidtt, sie besteht zumeist aus -1 Streichern. Nur in der Kantate .. Sehet 
darauf, daB nkilt jemand Gottes Gnade versaume" werden auch 2 Trompeten und 
Pauke verwendet. 

C. (Christoph) K e II n e r (1736-1803) ist nur mit 3 Kantaten vertre!en. die voll
standig, entweder in Partitur oder Stimmen erhaIten sind. Die Kantate zum T age 
Visitationis Mariae "Lobt ihn mit Herz und Mund" verwendet des freudigen Charak
ters wegen Trompeten und Pauken, ist aber audt deshalb von Interesse, weil die 
Orgel nicht als reines BegIeitinstrument, sondem obligat behandeIt ist. Kellner war 
Hoforganist in Kassel, geboren in Grafenroda in Thuringen als Sohn des Kantors 
lohann Peter KelIner. der sidt ruhmen durfte, Bach und Handel personlim gekannt 
zu haben. Unser KeIlner war ein fruchtbarer Komponist, der aum viel fur die Orgel 
geschrieben hat; von Kantaten war Dur seine Osterkantate "Er ist nicht mehr" 
bekannt, die aum nam Frankenberg gekommen ist 26. 

Die elf Kanta!en Georg Philipp T e I e m ann s (1681-1767) und einige Kanta
tenbruchstiicke desselben Meisters bilden eine besonders wertvol1e Gruppe. T ele
mann, ein Zeitgenosse Bams und Hande1s, zu Bams Zeiten wohl nodt hoher a1s die~ 
ser gesmatzt, geriet spater als Vielsdueiber fast in Verruf. Die Bewertung seiner 
Musik, die ihm allerdings sehr leirnt aus der Feder floB. hat sich aber mit Rernt ganz 

• 
wesentlich nach der positiven Seite hin geandert, so daB eine Gesamtausgabe seiner 
¥lerke geplant und auch in Angriff genommen worden ist. Als Vorarbeit zu diesem 
Unternehmen hat Werner Menke das Vokalwerk TeIemanns in einer umfanglidten 
Veroffentlichung behandelt27• Das Frankenberger Material wurde ihm hierftir zu~ 
ganglidt gemamt. Nach seinen Feststellungen sind die beiden Kantaten "Unsdtuld 
und ein gut Gewissen" zurn Sonntag Oculi und "Freuet eum, ihr HirnmeI" zu Micha-

"a R. E i t n er ! BiorTapbiJdl-Blbliorraphildlel Quellenluikon der MUliker und Musikrelehrten 4 
(1901) 3H . 

.. E i t n er. a. a. O . S. S. )SS veTzcidmet nur 1 Kantate. 
"Stine Selbnblorraphie biJ 17.7 In S t r i e d er. Hcuhefltr Gelehrtcnge.eflimte 7 (17'7) 41 H. 
U W. Men It I: : Du Vokalwl:rk G. Ph. Tdcmanlu. Uberlitfrrunr u. Zritfolre (Kancl 1942. Blrcnrdter

Verb,). 
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'!lis nur in den Frankenberger Abschriften vorhanden28. Wohl die Hii1fte der Kan· , 
tateD stammt aus dem Besitz des Konrektors lohann Kaspar Fritz in Kirchhain. 

Vcn dem tiichtigen Klavier- uDd Orgelspieler uDd fIeifHgen Komponisten Chri
stian Gotthilf Tag (1735-1811), def aIs Kantor in Hohenstein in Sachsen Iebte. 
besitzen wir eine Kantate zu Visitatio Mariae "Meine Seele erhebe den Herrn" 
rnit 2 Oboen, 2 H6rnern, Streicbern, 4 Singstimmen uod Orgcl besetzt, rcent pompas 
in der ganze" Anlage. Die vcn 2 Oboen uDd Streimern begleitete BaBarie klingt in 
cin HMagni6cat" des Chores aus. Kantaten vcn Tag ware" bisher in eiDem Gebiet 
westlich Thiiringens nimt nachzuweisen211• Es sei deshalb hier gleich angemerkr, daB 
auGer in Frankenberg auch in Tann in der Rhon der Chorus musicus sich einen 
" T agischen" Kirchenjahrgang angeschafft hat (1778)30. 

Von der Kantate des gothaischen Hofkapellmeisters Christian Friedrim W j t t 
(1660-1716) zum 20. Sanntag nam Trinitatis ,.Ich will mim mit Dir verlaben", 
einem Duett fur AIt und Tenor. begleitet von zweilnstrumenten undContinuo, haben 
sim nur die beiden Singstimmen erhalten. Diese beiden Blatter sind vielleimt uber
haupt das Einzige, was van Witts Kantatenschaffen vorhanden ist31 • 

Ungewil3 ist, wem die unter dem Namen Bee k gehende Kantate (Duett fur So
pran und BaG) zum 2. Weihnadltstag "Selig ist der Mann" zuzusmreiben ist. Nur 
ein Partiturblatt ist ubrig geblieben. Instrumental war die Kantate mit 2 Hornern, 
Violinen (unisono) und Continuo besetzt. 

Der Kornponist von 5 Kantaten, E b e rh a r d , ist dom wohl rnit Karl Otto Eber
hard (1711-1757) gleichzusetzen, dessen Kantaten auch vom Collegium musicum 
in Smotten gesungen worden sind32• 

2u den altesten erhaltenen Frankenberger Kompositionen gehoren Brumstiid<e 
von Teilen einer Markuspassion, die in Absmriften des Stadtmusikus Johann Her
mann Lucan von 1701 und 1704 vorliegen: Teil 5 mit Markus 14 Vers 43 "Und 
alsbald, da er noch redete. kam herzu Judas", Teil 7 mit Markus 14 Vers 66 "Und 
Petrus war danieden im Palast" beginnend. AIs Solisten treten auf Judas (Alt) , der 
Evangelist (Tenor), Christus (BaG). der Hohepriester (BaG); die Chore sind 5stimmig, 
die instrumentale Begleitung wird von 2 Violinen und Continuo bestritten. 

Bemerkenswert sind die Turmstfid<e. die zum Weihnamtsfeste vom Kirchturm au~ 
musiziert wurden und eine reichere Blaserbesetzung aufweisen. 

If Mittdlung aus sdner - unveriSffentlimeen - Teltmannbiblioinphle. - Leider habtn ierade die Tele~ 
mann-Kanlaten neuerding. Verluue erlitten. Von amerikaniJc:heD Kampftruppen wareD sle Im FruhJahr 19H 
mit anderen Armivalien des Marburger Staauarmivt IUt diesem eDlfemt und Im Walde bel Suufenberg wegge· 
worfen worden. Gedankt sel In dieser Stelle Herm Dr. Miltermeyer In Glekn. dcr hierauf aufmerJ,c~m gemadlt. 
und dem nel. hilfsbereiten amerikanhmen Armlvof6zler Captain Haneok. der Aktn und NOlen. soweit .it 
nodi vorhanden waren. wieder In da. Armiv zurudegebramt hat. Die Notiz MeDku In: Die MUllkfonmuDg 1 
(19 ... ) 194 : ~Frankenberg a. Eder meldet die Vernimtung seines Telemann·Bestandu~ triflt zum Glude in dieser 
AuucillleBlIdlkeit abo Dim! zu . 

.. H. J. v I ewe g : Chrbelan Gotthilf Tag (17H-Ull) alt MelSlet der nadtbamhmen Kantate. Dill. 
Leipzig (1913) 11 . 

• St. A. Marburg HO. v. d. Tlnn . Samtrenterelredmung 1118/19. 
11 M. Se I f fer t : Chri.tian Friedrim Witt. in: Allgemeine Deuume Biogrlphie U. S. 511: Die Muslk 

(d. h. zu den Kantatentuten) ist leider nodi nimt gefunden worden. 
U Karl Se h m I d t : Beitr. z. Kenotni. de. Klntatenkomponhten liebhold. im Archlv f . Musikwin. ) 

(1921) 256. - K. Dot t e r In den Mitt. d. Oberheu. Ge.chidmvereln. 21 (1926) 100. - Denlcm~ler deuucher 
Tonkunu I. Folge. Bd. 49. S. X. 

6 ZHGu 
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Dieser kurze Hinweis auf den Notenbestand zeigt ein Oberwiegen der thiirin· 
gisdlen Kantatenkomponisten. Das ist audl gar nicht verwundcrlidl, weil im 18. 

}ahrhundert in Frankcnberg hintereinander drei Rektoren als Lciter der Kirchen· 
musik wirkten. die aus Thiiringen, aus dem Schmalkaldischell, stammten und cs sich 
naturlich angclegen sein lieGen, die Werke ihrer Landsleute zur Auffuhrung zu 
bringen. Der Stadtmusikus, lohann August T aubert, der 1777 angenommen wurde, 
war ebenfalls ein Thiiringer Kind uod kam aus Walschleben hei Erfurt. lohann Bal
thasar GraB, der die Reihe der Thiiringer Rektoren eraffnet, muB wohI enge Be· 
ziehungen zu Tischer gehabt haben, vielleicht war er sein Schiiler. Vierlings Name 
aber war so beruhmt und seine Kantaten waren so beliebt, daB sie auch in Franken
berg leicht Eingang finden konnten. 

Mancher Name der Mitglieder des Collegiums, die aus den Noten gesungell oder 
gespielt haben, ist auf uns gekommen. Die Sanger und Instrumentisten haben sich 
ja auch aIs Kopisten von Stimmen aus den Partituren heraus oder von anderell 
Stimmen ab betatigt und haben ihren Namen, manchmal zusammen mit dem Datum 
der AufHihrung. auf den Notenblattern genannt33• Diese Vermerke haben ihre musik
geschichtliche Bedeutung. Sie kommen als termini ante quem der Entstehungszeit 
der Kompositionen in Frage. aus ihnen la.Bt sich ablesen, Uber welche Zcitraume 
hinweg sich einzelne Kompositionen im Repertoire gehalten haben34 , und schlieBlidt 
vermittelt die durch sie iiberlieferte Haufigkeit cler Auffiihrungen den Grad der Wert· 
schatzung, deren sich die Werke bei AusHihrenden und Harern erfreuten. 

Die Namen aber der Frankenberger BUrger. die sim vor anderthalbhundert und 
mchr Iahren urn ihrcn Director musices smarten, stcllen die lebendigste Verbindung 
her zu den Sangern und Sangerinnen cler Kaotorei, die heute mit ihrem Kantor die 
Tradition wieder aufgenommen haben uod wie ihre Vorfahren an gleicher Stelle 
musizieren "zur Ehre Gottes und aus liebe zum Nacnsten"u. 

11 Genannt weeden: 1701- 1715 Job. Hennann luc~n. 17SJ Joh. Sdlerer. 17B-17U Joh. Ludw. Smreibtr 
(Serlba). 1754 Joh. Reinhard Mathenlu.: Daniel Rindel~ub . 1754-17H Joh. Konrad Hlmmelmann; Joh. 
Chrlltlan Smenne. 1755-1759 Joh. Konrad Born. 17H Joh. Geiger. 1758 Heinrlch Daniel G~rthe: Joh. Cbr. 
ZlegnH. 1759 lust. H;rtm. Barbe: F. Geiger. 1766 J. Konr. Caulodoru5 Rcinius. 1769 Daniel Hlmmelmann; 
Chouian Tro.t. 1769- 1770 Stephan Cheistoph Slausebam. 1770 Joh. Henr. Wilh. Adler ; Henr. Andreu 
Finkeldcy; Joh. Henr. Print: Jacob Saenger. 1773 Henr. Andrea. Bichmann: Joh. Henr. NeulmUet; Joh. Rein~ 
hard Smmidmann. 1773-1717 Joh. Werner Schwaner. 177't George Wllhelm. 1779 (17701) J. H. Taut. 1713-1714 
Joh . Konrad Deimert. 1713- 1717 J. G. Sdlwantr. 1714 JUltu. Hartmann Crato. 1717- 1719 Joh . Kurt Beyer. 
1719 lost. Heinr. LodHho.e. 179~1I01 Philipp Beyer. ut) George Trait. Dazu ohne naherc Angaben: Job. 
Cramer, Hdler. J. H. Kummd. Davld Loderhote. Philipp Ludde. Rdm. A. Sdlmidmann, Wolf. 

,< Die Hlimmlge Lelmenarle .0 harter Sdllag. der treue HHzcn trifh" ilt HU. aber aum nodi un ge~ 
lungen warden. 

11 Nach dem Vortrag wurde von der Kantorei untH der Leltune: von Kantor Hermann BOttnet aufgefiihrt: 
Kantate ~um Sonntag Septuagellmu .Aul Gnaden .eid thr .ellg worden" fur Sopran.olo. Chor und Slreim~ 
oemester von Vierllng. Leimen.tUdc .Der Geremten Seelcn .Ind In Gones Hand" fur vierUimmlern a-cappclla~ 
Cbor vOn Tismcr. 
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96 E. Gurbier: Kirdw1HfUSik in FrankeHberg 

Quellen 
1. Staatsarcbiv Marburg. 

Bestand 315. landeskirmenamt. f. Spezialia Marburg. luther. Pfarrti Frankenberg I 1: 
Die BestelIung des Sdtulrektorats uDd def damit combinierten Organisten~ 
stelIe 1671-1775. - I 9: Die Wiederbesetzung der erledigten luther. 
Konrektors- bezw. Organistenstelle 1810-1841. - I 15: Die Bestellung 
des OrganisteD an der luther. Kirme 1812-1850, -1111: Die Reparation 
def luther. Kirme. auch Erbauung einer neueD Orgel. Vel. I. 1784-1823.
III 6: OeT Ankauf einer Orgel all5 dem Kloster Grafsmaft uDd die BesteI
lung eines OrganisteD 1810-181-4. - III 9: Die Reparation bezw. Er
bauung einer neueo Orgel fUr die luther. Kirme Vel. I 1780-1806. -
III 12: Die Kirchenorgel in der groSen Kirche Vol. 11. 1811 H. - IV 3: 
Die K.irchen~ und Schulvisitation 1784 H. 

Bestand 319. luther. Pfarrei Frankenberg. Gotteskastenrechnungen. - Notenbestand des 
collegium musicum. 

Bestand HO. Stadt Frankenberg. Nr. 30: Untere Stadt~ und Polizeibediente 1776-1843. 
- Nr. 47: Kirmen- und Schulsachen 1607-1842. - Nr. 63: Exerzitienbuch. 

2. Registratur der luther. Pfarrei in Frankenberg. Abt. Varia : Naduicht vor das Kirchen
Collegium Musicum 1765. 
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