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Die neun Gesänge der Deutschen Messe D 872 können als
Franz Schuberts heute wohl bekanntestes kirchenmusi-
kalisches Werk angesehen werden. Sowohl in ihrer originalen
mehrstimmigen Version als auch in einer einstimmigen, ledig-
lich auf die Melodiestimme des Soprans reduzierten Form
avancierten sie zu einer der gebräuchlichsten Meßliturgien
der katholischen Gottesdienstgemeinden und wurden bei-
spielsweise in den Österreich-Teil des Gotteslob1 übernom-
men.

Die ungewöhnlich große Popularität, mit der es keine der
übrigen Messen Schuberts aufnehmen konnte, verdankt das
Werk zu einem Großteil der Tatsache, daß es einen deutsch-
sprachigen Text anstelle des im katholischen Ritus traditionell
lateinischen verwendet. Diese Besonderheit spiegelt sich noch
im dezidierten, weder vom Textautor noch vom Komponisten
autorisierten Titel „Deutsche Messe“ im Erstdruck von 1870
wider.

Zwar hatte Schubert bei der Hinwendung zu deutschen Text-
fassungen einen bedeutenden Vorläufer, denn schon Michael
Haydn komponierte im Jahr 1782 für den Erzbischof Hierony-
mus von Salzburg mit einigem Erfolg ein „Deutsches Hoch-
amt“. Bei Schubert jedoch begegnen Vertonungen deutscher
Nachdichtungen von ursprünglich lateinischsprachigen Litur-
gieformen ungewöhnlich häufig. Im Jahr 1816 etwa entstand
ein Deutsches Salve Regina („Sei, Mutter der Barmherzig-
keit“) D 379, nur eine Woche später ein Stabat Mater („Jesus
Christus schwebt am Kreuze“) D 383 – letzteres auf einen Text
von Friedrich Gottlieb Klopstock – und zwei Jahre darauf ein
Deutsches Requiem („Bei des Entschlafnen Trauerbahre“) 
D 621 nach Worten von Franz Seraphicus Schmid.

Läßt sich der Großteil dieser Werke als Musik mit „offenba-
rem Bekenntnischarakter“2 interpretieren, so handelte es sich
bei der Deutschen Messe D 872 um eine Komposition, die der
Verfasser des Textes, Johann Philipp Neumann (1774–1849),
bei Schubert bestellt und mit 100 Gulden Wiener Währung
honoriert hatte; das Werk zählt demnach zu den mehr als 30
geistlichen Auftragswerken, deren Komposition Schubert im
Laufe seines Lebens nachgekommen ist. Den Erhalt des Gel-
des bestätigte er mit einem Dankschreiben:

Wien den 16. Okt. 1827 / Geehrtester Herr Professor! / Ich
habe die 100 fl. W. W., welche Sie mir für die Composition der
Meßgesänge schickten, richtig empfangen, und wünsche nur,
daß selbe Comp.[osition] den gemachten Erwartungen ent-
sprechen möge. / Mit aller Hochachtung / Ihr / Ergebenster
Frz. Schubert.3

Aus diesem Schreiben läßt sich auch das ungefähre Ent-
stehungsdatum der im Autograph undatierten Messverto-
nung ableiten, das wohl kurze Zeit vor Abfassung des Briefes
anzusetzen ist. Otto Erich Deutsch nennt folgerichtig den
„Sommer oder Frühherbst 1827“4 als Zeitpunkt der Nieder-
schrift, das Verzeichnis der Sammlung Witteczek-Spaun gibt
dagegen nur ganz allgemein das Jahr 1827 an.5

Johann Philipp Neumann, der Herausgeber des „Neuen Wie-
ner Musenalmanachs“, der im Hauptberuf als Professor für
Physik sowie als Bibliothekar am Wiener Polytechnischen In-
stitut tätig war, hatte im Oktober 1820 bereits das Libretto 
zu Schuberts Fragment gebliebener Indien-Oper Sakuntala
D 701 verfaßt. Daß gerade er nun die Idee eines deutschen
Meßtextes aufgriff, rückt Schuberts Vertonung in einen be-
sonderen religionspolitischen Zusammenhang.

Neumann nämlich stammte aus dem böhmischen Ort Tré̀bíć̀
und damit aus einer Gegend, deren liberale Glaubensausrich-
tung man nicht als „römisch-katholisch“, sondern scherzhaft
als „böhmisch-katholisch“ bezeichnete. Er galt als ein äußerst
aktiver Anhänger des antikurialen Josephinismus, als Vertreter
eines von allen Äußerlichkeiten befreiten absolutistischen
Staatskirchentums, für den das Meßopfer im Vordergrund des
religiösen Interesses stand. Ebenso wie Kaiser Joseph II. seine
entschiedene Abneigung gegen starre Strukturen nicht zu-
letzt darin bekundet hatte, daß er die in Ungarn herrschende
lateinische Amtssprache durch das Deutsche ersetzte, zielten
Neumanns deutschsprachige Dichtungen auf eine allgemein-
verständliche, jedermann direkt zugängliche Liturgie. Obwohl
sich sechs seiner Nummern an Ordinariumssätze und zwei an
Propriumssätze anlehnen und damit unauflöslich mit den li-
turgischen Vorgaben verwurzelt sind, zeichnen sie anderer-
seits ein väterlich-zärtliches und dabei sehr privates Gottes-
bild, das der autoritären lateinischen Liturgieform deutlich zu-
widerlief. Stellvertretend für den Charakter des gesamten
Textes sei hier nur auf den Beginn der Nr. 1 verwiesen, in wel-
cher Neumann der bangen Frage „Wohin soll ich mich wen-
den, wenn Gram und Schmerz mich drücken?“ die tröstliche
Antwort gegenüberstellt: „Zu Dir, o Vater, komm ich in Freud
und Leid“.

Schubert bediente sich bei der Vertonung von Neumanns
Dichtung ebenfalls einer einfachen, schnörkellosen und inni-
gen musikalischen Sprache, die neben dem deutschen Text
sicherlich entscheidend zur heutigen Beliebtheit des Werkes
beitrug. Ob er dabei lediglich die Struktur der Dichtung
reflektierte oder Neumanns religiösen Ansichten gezielt folg-
te – um auf diese Weise etwa die in seinem Dankesbrief
angesprochenen „Erwartungen“ zu erfüllen –, läßt sich aus
heutiger Sicht nur mehr schwerlich entscheiden.6 Immerhin
stehen die kurzen liedhaften, vorwiegend homophon-syllabi-
schen Sätze auch jenen Werken nahe, die größtenteils für
Schuberts älteren Bruder Ferdinand und dessen Tätigkeit am
Wiener Waisenhaus bzw. der Lerchenfelder Kirche gedacht
waren, beispielsweise den Sechs Antiphonen zum Palmsonn-
tag D 696 aus dem Jahr 1820.

Der österreichische Aufklärungskatholizismus begründete eine
Tradition, deren Ideen über mehrere Jahrzehnte hinweg in
nicht wenigen Teilen des Volkes lebendig blieben, obwohl ihr
offizieller kirchenpolitischer Niedergang bereits mit dem Ende
der Regierungszeit Josephs II. gekommen war; die Josephini-
schen Reformen fielen im Jahre 1819 der Zensur der Karls-
bader Beschlüsse zum Opfer. So wurden auch Neumanns
Dichtungen zunächst nicht für den öffentlichen Kirchen-
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Vorwort

1 Gotteslob, Katholisches Gebet- und Gesangbuch, hg. von den Bischö-
fen Deutschlands und der Bistümer Bozen, Brixen und Lüttich, Stutt-
gart 1975, Österreich-Teil Nr. 802; enthält die Nummern 1–8.

2 Walther Dürr, „Die späten Messen. Kirchenmusik als Bekenntnis-
Musik“, in : Reclams Musikführer Franz Schubert, herausgegeben von
Walther Dürr und Arnold Feil, unter Mitarbeit von Walburga Litschau-
er, Stuttgart 1991, S. 201.

3 Schubert. Die Dokumente seines Lebens gesammelt und erläutert von
Otto Erich Deutsch, Kassel etc. 1964 (= Neue Schubert-Ausgabe, 
Serie VIII, Bd. 5), S. 459.

4 Otto Erich Deutsch, Franz Schubert. Thematisches Verzeichnis seiner
Werke in chronologischer Folge, Kassel etc. 1978 (= Neue Schubert-
Ausgabe, Serie VIII, Bd. 4), S. 547.

5 Ebenda, S. 549.
6 Mögliche persönliche Berührungspunkte mit Anhängern des öster-

reichischen Reformkatholizismus ergaben sich für Schubert darüber-
hinaus auch noch auf gleich mehreren Ebenen. Vgl.: Adam Wandrus-
ka, „Wohin soll ich mich wenden ...“: Der „romantische Klassiker“
Franz Schubert und der Reformkatholizismus, in: De editione musices:
Festschrift Gerhard Croll zum 65. Geburtstag, Laaber 1992, S. 426f.
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gebrauch zugelassen, ihre liturgische Freigabe erfolgte erst im
Jahr 1846. Die Genehmigung zur Drucklegung erteilte das Erz-
bischöfliche Konsistorium dagegen schon am 24. Oktober
1827: „admittuntur jedoch nicht zum öffentlichen Kirchenge-
brauche“.7 Noch im selben Jahr erschien daraufhin die ver-
mutlich erste Ausgabe des Textes bei Anton von Haykul in
Wien, als „Gesänge zur Feyer des Heiligen Opfers der Messe.
Nebst einem Anhang enthaltend: das Gebet des Herrn“. Da
Schubert selbst seine Komposition nicht näher überschrieben
hatte, findet sich dieser Titel auch in einer heute in der Gesell-
schaft der Musikfreunde in Wien aufbewahrten Abschrift der
Vertonung.

Überliefert ist Schuberts Deutsche Messe in zwei Fassungen:
Zunächst entstand eine im Autograph unvollständig erhaltene
erste Version für Chor und Orgelbegleitung, die eine Art Roh-
fassung des späteren Werkes darstellt. Aus ihr ging durch Hin-
zufügung von Bläsern und Pauken eine zweite Version hervor,
die gegenüber der ersten Niederschrift nicht einfach nur eine
erweiterte Besetzung aufweist, sondern zugleich auch die
dynamischen Angaben stärker differenziert. Zum Druck ge-
langte die Deutsche Messe in dieser Zweitfassung erstmals im
Jahr 1870 beim Verlag J. P. Gotthard in Wien, der das Auto-
graph des Werkes von Neumanns Sohn erworben hatte.

In diesem Autograph finden sich über jedem der Gesänge
genaue Metronomangaben. Bei genauerer Prüfung zeigt sich
– ebenso wie im Falle der Metronomzahlen in der Oper
Alfonso und Estrella D 732 oder auch in einigen Liedern –,
daß diese Eintragungen nicht von Schubert selbst stammen.
Im Falle der „Deutschen Messe“ sind sie der Autorschaft
Neumanns zuzuweisen,8 doch sollen sie, laut Vorwort des
Erstdrucks, direkt auf Schubert zurückgehen. Neumanns Sohn
schildert in einer Tagebuchnotiz, auf welche Weise diese
Tempoangaben zustande kamen: Sein Vater habe „die Tempi
nach einem Maelzelschen Metronom aufgenommen und so
in die Partitur eingetragen [...], wie sie ihm vom Komponisten
angegeben wurden, als dieser bei ihm einmal zu Besuch war
und die Sätze der Messe der Reihe nach vorspielte“.9

Dem vorliegenden Auszug für Orgel und gemischten Chor
liegt das Autograph der Zweitfassung zugrunde. Für das be-
sondere Entgegenkommen bei der Bereitstellung des Quellen-
materials sei an dieser Stelle der Musiksammlung der Wiener
Stadt- und Landesbibliothek und ihrem Leiter, Herrn Dr. Otto
Brusatti, sehr herzlich gedankt.

Kiel, im März 1997 Salome Reiser

CV 70.060/034

7 Schubert. Die Dokumente seines Lebens, S. 460.
8 Vgl. Ernst Hilmar, „Können die Metronomisierungen in Schuberts

Werken als authentisch gelten?“, in: Mitteilungen des Internationalen
Franz Schubert Instituts Wien 8, 1992, S. 27.

9 Zitiert nach: Peter Stadlen, „Können die Metronomisierungen in Schu-
berts Werken als authentisch gelten? Weitere Bemerkungen“, in: Mit-
teilungen des Internationalen Franz Schubert Instituts Wien 10, 1993,
S. 93.
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The nine sacred songs which make up the Deutsche Messe,
D 872, have become what is probably the best known of all of
Schubert’s church music works. Both in its original choral ver-
sion and also in the version for unison voices, which is simply
the soprano melody and which is included, for example, in the
Austrian section of the Gotteslob,1 this has a place as one of
the most widely used Mass liturgies sung by German-speak-
ing Catholic congregations.

The uncommonly great popularity of this work, exceeding
that of any of Schubert’s other masses, is due largely to the
use of German words instead of the Latin text of the tradi-
tional Catholic rite, as is emphasized by the title “Deutsche
Messe,” (although this was authorized neither by the author
of the words nor by the composer), under which the work
was first published in 1870.

Schubert’s setting of a version of the Mass text in the
vernacular had a notable precedent: in 1782 Michael Haydn
had composed a “Deutsches Hochamt” (German High Mass)
for Archbishop Hieronymus of Salzburg. Schubert set Latin
sacred texts in German translations or paraphrases on a num-
ber of occasions. Thus in 1816 he composed a Deutsches
Salve Regina (“Sei, Mutter der Barmherzigkeit”), D 379, only
a week later a Stabat mater (“Jesus Christus schwebt am
Kreuze”), D 383 – the latter to a text by Friedrich Gottlieb
Klopstock – and two years later a Deutsches Requiem (“Bei
des Entschlafnen Trauerbahre”), D 621, to words by Franz
Seraphicus Schmid.

While most of these works were of a “personal devotional
character,”2 the Deutsche Messe, D 872, was commissioned
from Schubert by the author of the words, Johann Philipp
Neumann (1774–1849), and he duly paid Schubert 100 Vien-
nese florins for it. This is therefore one of more than 30 sacred
works which Schubert was commissioned to write at various
times in his career. He confirmed receipt of the payment in a
letter of thanks to Neumann:

Vienna, 16th October 1827 / Most honoured Herr Profes-
sor! / I have received safely the 100 Viennese florins which
you sent me for the composition of the Mass songs, and I
hope that the same comp.[osition] will fulfil your expecta-
tions. / With the greatest respect / Yours / most sincerely
Frz. Schubert.3

This gives us an approximate date of composition of the
Mass, whose autograph score is undated, as it was probably
shortly before the letter was written. Otto Erich Deutsch men-
tions the “summer or early autumn of 18274 for the compo-
sition; the index to the Witteczek-Spaun Collection gives only
the year 1827.5

Johann Philipp Neumann, whose principal position was as
Professor of Physics at the Polytechnic Institute in Vienna but
who was also the editor of the “Neuer Wiener Musen-
almanach,” had written in October 1820 the libretto of Schu-
bert’s Indian opera Sakuntala, D 701, which remained incom-
plete. The fact that it was Neumann who conceived the idea
of writing a German text for the Mass gives Schubert’s setting
a religious-political significance.

Neuman came from Tré̀bíć̀ in Bohemia, thus from an area
whose liberal attitude to matters of faith was referred to
jokingly as “Bohemian Catholic” rather than “Roman Catho-
lic.” He was an extremely active supporter of the anti-

hierarchal Josephan reforms and a believer in the concept of a
national Church free from everything superficial, with the
Sacrifice of the Mass set in the foreground of religious obser-
vance. The Emperor Joseph II, with his pronounced dislike of
sterile formal structures, had decreed (among other things)
that Latin, used liturgically in Hungary, should be replaced by
German, and similarly Neumann’s texts, in the language of
the people, were intended to promote universal understand-
ing of the liturgy, in order to give it a profoundly personal
meaning. Six of his sacred songs are versions of texts in the
Ordinarium of the Mass, while two of the others are based on
Proprium texts, and all are strongly liturgical in concept. At the
same time there is created an extremely personal image of
God as our tenderly loving Father, producing an overall effect
clearly different from that of the Latin liturgy. Typical of the
character of the entire work is the opening of No. 1, where
Neumann poses the despairing question “Where shall I turn
when grief and pain oppress me?”, and provides the consol-
ing reply: “To thee, O Father, I come in joy and sorrow.”

For his settings of Neumann’s poems Schubert employed a
simple, unadorned and profoundly sincere musical language,
which in conjunction with the use of German words has
undoubtedly contributed greatly to the present popularity of
this work.

Whether he merely accomodated his music to the characteris-
tics of the poetry or whether he consciously complied with
Neumann’s religious views – perhaps in order to fulfil the
“expectations” referred to in his letter of thanks for payment
received – is a question on which it is difficult for us to decide.6
In any event the brief, songlike and mainly homophonic,
syllabic pieces are similar in style to the works which Schubert
wrote for his elder brother Ferdinand to use both at the
Vienna orphanage where he worked and at the Lerchenfeld
church, for example the Sechs Antiphonen zum Palmsonntag
D 696 of 1820.

Enlightenment Catholicism in Austria had founded a tradition
whose ideas had remained alive in many places for several
decades, although it no longer represented official Church
policy following the death of Joseph II. His reforms had been
abolished by the Karlsbad Decree of 1819. Thus Neumann’s
sacred poems were not initially permitted to be used at public
church services; they were eventually authorized for liturgical
use in 1846. Before that, however, the Archbishop’s Consis-
tory had given permission for them to be printed on the 
24th October 1827, with the proviso: “admittuntur but not
for public church use.”7 Soon after this, in 1827, what was
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1 Gotteslob, Catholic Prayer and Hymn Book, ed. by the Bishops of
Germany and by the dioceses of Bozen, Brixen and Liège, Stuttgart,
1975, Austrian section, No. 802; it contains Nos. 1–8.

2 Walther Dürr, „Die späten Messen. Kirchenmusik als Bekenntnis-Mu-
sik“, in : Reclams Musikführer Franz Schubert, edited by Walther Dürr
and Arnold Feil, in collaboration with Walburga Litschauer, Stuttgart,
1991, S. 201.

3 Schubert. Die Dokumente seines Lebens gesammelt und erläutert von
Otto Erich Deutsch, Kassel, etc., 1964 (= Neue Schubert-Ausgabe,
Series VIII, vol. 5), p. 459.

4 Otto Erich Deutsch, Franz Schubert. Thematisches Verzeichnis seiner
Werke in chronologischer Folge, Kassel, etc. 1978 (= Neue Schubert-
Ausgabe, Series VIII, vol. 4), p. 547.

5 Ibid., p. 549.
6 Schubert may have had personal contacts on several levels with sup-

porters of Catholic reform in Austria. See: Adam Wandruska, “Wohin
soll ich mich wenden ...”: Der “romantische Klassiker” Franz Schubert
und der Reformkatholizismus, in: De editione musices: Festschrift
Gerhard Croll zum 65. Geburtstag, Laaber, 1992, p. 426f.

7 Schubert. Die Dokumente seines Lebens, S. 460.

Foreword
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probably the first edition of the words was published by
Anton von Haykul in Vienna as “Songs at the celebration of
the Holy Sacrifice of the Mass. Together with an appendix
containing the Lord’s Prayer.” As Schubert himself did not
give his composition a specific name, that description was
used as the title on a copy of the music now in the possession
of the Gesellschaft der Musikfreunde in Vienna.

The Deutsche Messe has come down to us in two forms: first
a version for choir with organ accompaniment of which the
manuscript is now incomplete, and which presents a rough
approximation of the finished work. The addition of wind in-
struments and timpani produced a second version. This differs
from the first version not only because it includes the accom-
panying instruments, but also as there are greater contrasts of
dynamic markings. The Deutsche Messe was originally pub-
lished in this second version, in 1870, by J. P. Gotthard in
Vienna, who had acquired the autograph score from Neu-
mann’s son.

A notable feature in this score is the precise metronome mark-
ing given for each song. As in the case of other metronome
markings – for instance in the opera Alfonso und Estrella,
D 732 and in some Lieder – these markings were not added by
Schubert himself. In this instance the metronome markings
are in Neumann’s handwriting;8 however, according to the
foreword to the first publication they derive from Schubert.
Neumann’s son wrote in a diary that his father had “estab-
lished the tempi with the aid of a Maelzel metronome, and
had entered them into the score [...], they had been demon-
strated to him by the composer when he came on a visit, and
he had played the movements of the Mass in order.9

The present vocal score for organ and mixed-voice choir is
based on the autograph score of the second version. Grateful
thanks are due to the Musiksammlung of the Wiener Stadt-
und Landesbibliothek and to its director Dr. Otto Brusatti for
rendering valuable assistance by making the source material
available.

Kiel, March 1997 Salome Reiser
Translation: John Coombs

Les neuf chants de la Deutsche Messe D 872 sont sans doute
les pages les plus célèbres de la musique religieuse de Schu-
bert. Ils connurent une large diffusion, non seulement dans
leur version polyphonique originale, mais également dans une
version pour soprano qui ne retient que leur mélodie. Aussi
comptent-elle parmi les liturgies usuelles les plus répandues
dans les paroisses catholiques ; elle figure, par exemple, dans
la partie Autriche du Gotteslob.1

L’immense popularité de ces chants – que ne connut aucune
autre messe de Schubert – tient pour une bonne part à la
substitution de la langue allemande à la langue latine tradi-
tionnellement associée au rite catholique. Cette singularité est
affichée d’emblée dans le titre – Deutsche Messe – imposé par
la première édition (1870). Ce titre toutefois n’a été autorisé
ni par l’auteur du texte, ni par le compositeur.

Schubert n’est cependant pas le premier musicien à s’intéres-
ser à des textes en langue allemande. Parmi ses illustres pré-
décesseurs, citons Michael Haydn qui avait composé en 1782,
pour l’archevêque Hieronymus de Salzbourg, un « Deutsches
Hochamt » qui connut un large succès. Schubert, toutefois,
avait une certaine prédilection pour les versifications alleman-
des de textes liturgiques latins. En 1816, il composa un
Deutsches Salve Regina (« Sei, Mutter der Barmherzigkeit »)
D 379, une semaine plus tard un Stabat mater (« Jesus Chris-
tus schwebt am Kreuze  ») D 383 – sur un texte de Friedrich
Gottlieb Klopstock – et deux ans plus tard un Deutsches
Requiem (« Bei des Entschlafnen Trauerbahre ») D 621
d’après un texte de Franz Seraphicus Schmid.

Si la plupart de ces œuvres présentent « un caractère mani-
feste de profession de foi »,2 dans le cas de la Deutsche Messe
D 872, il s’agit d’une composition que Johann Philipp Neu-
mann (1774–1849), l’auteur du texte, avait commandée à
Schubert et pour laquelle il avait versé au compositeur des
honoraires de 100 florins viennois. L’œuvre compte à ce titre
parmi les quelques trente œuvres de musique religieuse qui
furent commandées à Schubert. Accusant réception de sa
rémunération, Schubert remercia le commanditaire en ces
termes :

Vienne, le 16 octobre 1827/ Monsieur le Professeur !/ J’ai bien
reçu les 100 florins que vous m’avez remis pour la composition
des chants de messe, et ne puis que souhaiter que cette com-
position réponde à vos attentes./ Avec ma haute considéra-
tion/votre serviteur Frz. Schubert. »3

La partition autographe n’étant pas datée, ce billet apporte
quelques précisions sur ce point. De toute évidence, l’œuvre
fut composée peu de temps avant l’envoi de ce billet. Selon
Otto Erich Deutsch, la messe aurait pu être composée « au
cours de l’été ou du début de l’automne 1827 ».4 Selon le

CV 70.060/036

8 See Ernst Hilmar, “Können die Metronomisierungen in Schuberts Wer-
ken als authentisch gelten?,” in: Mitteilungen des Internationalen
Franz Schubert Instituts Wien 8, 1992, p. 27.

9 Quoted from: Peter Stadlen, “Können die Metronomisierungen in Schu-
berts Werken als authentisch gelten? Weitere Bemerkungen,” in: Mit-
teilungen des Internationalen Franz Schubert Instituts Wien 10, 1993,
p. 93.

Avant-propos

1 Gotteslob, livre de prières et de cantiques de l’église catholique, éd. par
les évêques de l’Allemagne et les diocèses de Bolzano, Bressanone et
Liège, Stuttgart, 1975, no 802 dans la partie Autriche ; contient les
numéros 1–8.

2 Walther Dürr, « Die späten Messen. Kirchenmusik als Bekenntnis-
Musik », dans : Reclams Musikführer Franz Schubert, éd. par Walther
Dürr et Arnold Feil, avec la collaboration de Walburga Litschauer, Stutt-
gart, 1991, p. 201.

3 Schubert. Die Dokumente seines Lebens gesammelt und erläutert von
Otto Erich Deutsch, Kassel etc., 1964 (= Neue Schubert-Ausgabe, série
VIII, vol. 5), p. 459.

4 Otto Erich Deutsch, Franz Schubert. Thematisches Verzeichnis seiner
Werke in chronologischer Folge, Kassel etc., 1978 (= Neue Schubert-
Ausgabe, série VIII, vol. 4), p. 547.
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catalogue de la collection Witteczek-Spaun elle fut composée
au cours de l’année 18275 – sans autre précision.

Johann Philipp Neumann, l’éditeur du Neue Wiener Musen-
almanach, professeur de physique et bibliothécaire à l’Institut
polytechnique de Vienne, avait rédigé en octobre 1820 le
livret de l’opéra Sakuntala développant un sujet indien, que
Schubert avait entrepris de mettre en musique mais qui devait
demeurer à l’état de fragment (D 701). Le fait que J. Ph. Neu-
mann se soit emparé de l’idée d’un texte de messe allemand,
inscrit la composition de Schubert dans un contexte politico-
religieux particulier.

Neumann était en effet originaire de la localité de Tré̀bíć̀ en
Bohème, région dont les pratiques religieuses libérales étaient
ironiquement qualifiées non point de « catholiques-romaines »
mais de « catholiques-bohèmes ». Neumann avait aussi la ré-
putation d’être un partisan déclaré du joséphinisme hostile à
la Curie et militait en faveur d’une église d’État absolutiste
libérée de toutes les contraintes de l’apparat rituel ; la célébra-
tion eucharistique et l’exigence de l’amour du prochain cons-
tituait, à son idée, la dimension fondamentale du sentiment
religieux. L’empereur Joseph II avait déclaré son opposition à
la rigidité des structures établies en substituant, en Hongrie, la
langue allemande au latin qui était encore, à cette époque, la
langue officielle. De même, les poèmes en langue vernaculai-
re de Neumann entendaient promouvoir une liturgie directe-
ment accessible au fidèle. Six numéros de la Messe allemande
correspondent à des pièces de l’ordinaire, deux autres à des
pièces du propre. Bien que ces pièces demeurent de ce fait
indissolublement liées à la liturgie, elles véhiculent toutefois
une image de Dieu imprégnée à la fois d’un paternalisme naïf
et d’une certaine douceur qui s’oppose résolument au carac-
tère rigide et conventionnel de la liturgie latine. Le début du
premier numéro illustre bien le caractère général de l’œuvre :
à la question angoissée « Où dois-je me diriger lorsque le sou-
ci et la douleur me tourmentent? » répond un message de con-
solation : « Vers toi, ô Père, je vais avec joie et souffrance ».

Schubert a mis au service du poème de Neumann un langage
musical d’une profonde simplicité et dépourvu de toute fiori-
ture qui a sans doute contribué, tout autant que le texte lui-
même, à la popularité dont jouit encore aujourd’hui cette œu-
vre. Schubert a-t-il reproduit servilement la structure du texte
ou a-t-il délibérément épousé les idées religieuses de Neu-
mann – pour satisfaire ainsi aux « attentes » évoquées dans le
billet de remerciement? Il est difficile de répondre aujourd’hui
à cette question.6 Toujours est-il que, par leur concision et leur
caractère essentiellement homophonique et syllabique, ces
pièces s’apparentent d’une certaine manière à la plupart des
œuvres que Schubert avait composées pour être exécutées
par son frère aîné Ferdinand à l’Orphelinat de Vienne ou bien
à l’église paroissiale de Lerchenfeld, comme par exemple les
Six antiennes du Dimanche des Rameaux D 696 de 1820.

Le catholicisme éclairé autrichien est à l’origine d’une tradition
dont les idées survécurent durant plusieurs décennies dans
bien des couches de la population, bien que la fin du règne de
Joseph dût marquer leur déclin officiel. Les réformes josé-
phiniennes étaient tombées, dès l’année 1819, sous les coups
de la censure des résolutions de Karlsbad. Dans un premier
temps, il fut interdit de faire un usage public des poèmes 
de Neumann. Leur usage liturgique ne fut autorisé qu’en
1846. En revanche, dès le 24 octobre 1827, le consistoire de
l’archevêché autorisa la publication de l’œuvre, les « accep-
tant, à l’exclusion cependant d’un usage public dans le cadre
de l’église. »7 Le texte fut édité la même année chez Anton

von Haykul à Vienne (ce fut d’ailleurs probablement la pre-
mière édition) en tant que « Chants pour la célébration du
Saint Sacrifice de la messe. Avec, en supplément, la prière du
Seigneur ». Schubert n’ayant pas donné d’intitulé précis à sa
composition, ce titre fut également adopté dans une copie
actuellement conservée à la bibliothèque de la Gesellschaft
der Musikfreunde à Vienne.

On possède deux versions de la Deutsche Messe. Schubert
composa tout d’abord une version pour chœur et accom-
pagnement d’orgue dont la copie autographe est incomplète.
Il s’agit d’une sorte d’ébauche à laquelle Schubert ajouta
ultérieurement des parties de vents et de timbales. Cette se-
conde version présente non seulement des effectifs plus
importants, mais aussi des indications dynamiques plus con-
trastées. La première édition de la Deutsche Messe vit le jour
à Vienne en 1870, chez J. P. Gotthard qui publia cette secon-
de version dont il avait acquis l’autographe auprès du fils de
Neumann.

Dans cette partition autographe, chaque pièce est assortie
d’indications métronomiques précises. Il apparaît toutefois
que ces indications, à l’instar de celles que l’on trouve par
exemple dans l’opéra Alfonso und Estrella D 732 ou dans cer-
tains lieder, ne sont pas de la main du compositeur. Dans le
cas de la « Deutsche Messe » elles peuvent être attribuées à
Neumann.8 Mais si l’on en croit la préface de l’édition prin-
ceps, elles auraient été dictées par Schubert. Le fils de Neu-
mann observe à ce sujet dans son journal que son père aurait
« enregistré les tempi à l’aide d’un métronome Maelzel et les
a reportés sur la partition [...], tels qu’ils lui furent dictés par le
compositeur lors d’une visite que ce dernier lui rendit et au
cours de laquelle il lui avait joué les pièces de la messe, l’une
après l’autre ».9

La présente réduction pour orgue et chœur mixte a été réali-
sée à partir de l’autographe de la seconde version. Nous te-
nons ici à exprimer toute notre gratitude au Département de
la musique de Bibliothèque municipale de Vienne et à son
directeur M. le Dr. Otto Brusatti, d’avoir mis ces sources à 
notre disposition et de nous en avoir facilité l’accès.

Kiel, mars 1997 Salome Reiser
Traduction : Christian Meyer

CV 70.060/03 7

5 Ibid., p. 459.
6 Schubert pourrait avoir eu, par ailleurs et à divers niveaux, des contacts

avec des partisans de la réforme autrichienne du catholicisme. Voir :
Adam Wandruska, « Wohin soll ich mich wenden... » : Der « romanti-
sche Klassiker » Franz Schubert und der Reformkatholizismus », dans :
De editione musices : Festschrift Gerhard Croll zum 65. Geburtstag,
Laaber, 1992, p. 426s.

7 Schubert. Die Dokumente seines Lebens, p. 460.
8 Voir Ernst Hilmar, « Können die Metronomisierungen in Schuberts

Werken als authentisch gelten? », dans : Mitteilungen des Internatio-
nalen Franz Schubert Instituts Wien, 8, 1992, p. 27.

9 Cité d’après : Peter Stadlen, « Können die Metronomisierungen in
Schuberts Werken als authentisch gelten? Weitere Bemerkungen »,
dans : Mitteilungen des Internationalen Franz Schubert Instituts Wien,
10, 1993, p. 93.
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I. Die Quellen

Die Deutsche Messe ist in zwei Fassungen überliefert: In einer
1. Fassung erscheint der vierstimmige Chorsatz lediglich von
der Orgel begleitet (Quelle B). Schubert selbst fügte dieser
Rohfassung in einem zweiten Schritt noch weitere Instru-
mente hinzu (Quelle A): Der originale Vorsatz des Eingangs-
satzes in der Partituranordnung (von oben nach unten) lautet
wie folgt: Oboe [recte: Oboi] / Clarinetti [darüber: in B] /
Fagotti / Corni [darüber: in F] / 3 Tromboni / Sopr. / Alto /
Tenore / Basso / Organo mit obligatem Contrabass. Tympani
in B u. F sowie Clarini in B sind darüberhinaus im zweiten
Gesang und Tymp. in Es und B im fünften Gesang vor-
geschrieben. Diese 2. Fassung diente als Grundlage für die
vorliegende Edition, ihr sind die Chorstimmen sowie der aus-
geschriebene, also nicht in Generalbaßbezifferung gekürzte
Orgelpart („Organo mit beliebigem Contrabass“), entnom-
men. Weitere Quellen stellen die beiden Abschriften der 
2. Fassung dar (Quellen D, E) sowie die 1870 gedruckte Erst-
ausgabe der 2. Fassung (Quelle C).

A: Autographe Partitur der 2. Fassung, ohne Umschlag, ohne
Gesamttitel, nicht datiert, saubere Niederschrift ohne Korrek-
turen und Durchstreichungen. Die einzelnen Teile des Werkes
tragen die in die Edition übernommenen Überschriften und
sind mit den Ziffern 1 bis 8 durchnumeriert. Am Ende der 
Nr. 8 notierte Schubert Ende der Messe., daran schließt sich
das Gebeth des Herrn an. Die erste Seite ist rechts oben groß
überschrieben mit Partitur, die Rastrierung der Blätter erfolgt
durchgehend in 16 Notensystemen, von denen in Nr. 1, 3, 4,
6, 7, 8 und dem „Gebeth“ alle bis auf das oberste und die bei-
den untersten beschrieben sind. In Nr. 5 bleiben oberstes und
unterstes, in Nr. 2 nur das unterste System frei. Die Vokalstim-
men sind in ihren jeweiligen C-Schlüsseln notiert, die Text-
worte sowie Angaben zur Dynamik erscheinen nur im Sopran,
doch auch hier ist lediglich jeweils eine einzige Textstrophe
unterlegt. Am Ende der einzelnen Nummern erfolgt dazu der
Hinweis: – Wird 1mahl wiederholt. – (Nr. 2, 5, 6), Wird 2mahl
wiederholt. (Nr. 4), Wird 3mahl wiederholt. (Nr. 1, 3, 7). In
Nr. 2 sind die Takte 15–20 mit Wiederholungszeichen :|| als
Entsprechung der Takte 9–14 gestaltet und mit zweierlei Text
unterlegt, ebenso im „Gebeth des Herrn“ die Takte 4–8, die
als Wiederholung von Takt 1–4 gekennzeichnet sind. Die
Partitur diente als Stichvorlage für die Erstausgabe. Auf der
ersten Seite unten, vorletztes System Mitte, erscheint der
handschriftliche Besitzvermerk: „Eigenthum des Verlegers“,
auf dem System darunter (ebenfalls mittig): „Wien 1870 bei 
J. P. Gotthard“. Über jede der Nummern ist nachträglich eine
Metronom-Angabe gesetzt (abgekürzt mit „Maelze’s Metr.“
wie in Nr. 1 oder „Maelz. Met.“ in Nr. 2 bzw. „Maelzel. [auch
ohne Kürzungspunkt] Met.“ in den übrigen Nummern. Auf
der letzten Seite des Autographs quer am Rand notiert ver-
merkte Ferdinand Schubert, „daß diese religiösen Lieder
Komposition aus eigener Hand meines Bruders / Franz Schu-
bert und auf Aufforderung des weil. Hrn. Prof. Neumann für
ihn ge/schrieben worden sind, bestätige ich mit meiner eigen-
händigen Unterschrift. / Wien, am 29. März 1853 Ferd. Schu-
bert mpia / Direktor der k.k. Normalhaupt- u. / Unterreal-
schule“. Die Partitur befindet sich heute im Besitz der Musik-
sammlung der Wiener Stadt- und Landesbibliothek (A-Wst),
Signatur: MH 14.

B: Autographe erste Niederschrift der 1. Fassung in Partitur,
ohne Umschlag, ohne Titel und Datum. Das Autograph ist nur
unvollständig erhalten, es bricht in Nr. 8 nach T. 18 am Ende

der Seite ab. Die fehlenden Teile erscheinen auf zwei geson-
derten Blättern von fremder Hand ergänzt. Rastriert ist die
Partitur insgesamt mit 16 Systemen, auch hier sind die ein-
zelnen Teile mit Überschriften versehen und durchnumeriert.
Die Unterlegung des Textes ist wie in Quelle A gehandhabt.
Im Gegensatz zu A allerdings finden sich in dieser ersten Nie-
derschrift in Textunterlegung und Komposition einige Korrek-
turen (insbesondere in Nr. 1 und 3). Quellennachweis: J. A.
Stargardt, Marburg, Auktionskatalog 554, 16. November
1961, Nr. 184 (mit Faksimile der ersten Seite).

C: Erstausgabe der 2. Fassung: Deutsche Messe nebst einem
Anhang „Das Gebet des Herrn“ für 4 Singstimmen mit
Begleitung von Blasinstrumenten (2 Oboen, 2 Clarinetten, 2
Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompetten [sic], 3 Trombonen und Pau-
ken oder [recte: und] der Orgel (mit Contrabass ad. lib.) com-
ponirt von Franz Schubert. Im Verlag J. P. Gotthard, Verlags-
nummer 117–119, Wien 1870. Partitur (mit einem ausführ-
lichen Vorwort des Verlegers) und Stimmen.

D: Partiturabschrift der 2. Fassung: Messe von Franz Schubert
im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde Wien (A-Wgm),
Sammlung Witteczek-Spaun, Bd. 37, S. 79–119.

E: Partiturabschrift der 2. Fassung: Gesänge zur Feyer des
heiligen Opfers der Messe. Nebst einem Anhang enthaltend:
Das Gebet des Herrn. Archiv der Gesellschaft der Musikfreun-
de Wien (A-WgM), Sammlung Witteczek-Spaun, Bd. 83.

F: Autograph des Textdichters Johann Philipp Neumann:
Gesänge / zur Feÿer / des heiligen Opfers / der Messe. /
Nebst einem Anhange, / enthaltend: / Das Gebeth des Herrn.
Wiener Stadt- und Landesbibliothek (A-Wst), Handschriften-
sammlung, Signatur: IN 9097.

II. Zur Edition

Die Einrichtung der Partitur folgt der heute üblichen Nota-
tionspraxis, weicht damit jedoch nur geringfügig vom
Partiturautograph ab. So wurden die Gesangsstimmen, die
Schubert in beiden autographen Partituren in jeweils eigenen
Systemen notierte, für den vorliegenden Orgelauszug auf
zwei Systeme (Sopran/Alt, Tenor/Baß) zusammengezogen
und in die heute übliche Schlüsselung übertragen. Text und
dynamische Anweisungen erscheinen darüberhinaus allen
Stimmen durchgängig unterlegt. Die mittels Wiederholungs-
zeichen angezeigten Kürzungen innerhalb der Nummer 2 und
im „Anhang“ wurden in der Edition ausgeschrieben. Der
Gesangstext folgt in Wortlaut und Interpunktion dem Auto-
graph des Textdichters Johann Philipp Neumann (Quelle F),
die Orthographie wurde ohne Nachweis in den Einzelanmer-
kungen modernisiert. Lediglich im 6. Gesang Nach der Wand-
lung, Strophe 1, T. 8, wurde der Lesart der autographen
Partitur der 2. Fassung Schuberts „Dies [ist mein Leib und
Blut]“ gegenüber der Lesart des Neumann-Autographs „Es
[ist mein Leib und Blut]“ der Vorzug gegeben.

Zusätze und Eingriffe der Herausgeber sind wie folgt gekenn-
zeichnet: Ergänzte Bögen erscheinen gestrichelt, ergänzte
Akzidenzien und Dynamik in kleinerem Schriftgrad. Weitere
Eingriffe, die nicht aus dem Druckbild hervorgehen, sowie die
von Schubert selbst im Autograph vorgenommenen Korrek-
turen finden sich unter den Einzelanmerkungen aufgeführt.
Alle Akzidenzien, die gemäß der heutigen Notationspraxis
überzählig bzw. nicht erforderlich sind, wurden ohne beson-
deren Vermerk getilgt.
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III. Einzelanmerkungen

Abkürzungen: A = Alto, B = Basso, S = Soprano, T = Tenore, Org = Orgel.
Zitierweise: Im Anschluß an die Taktzahl ist das Kürzel derjenigen Stimme
angegeben, auf die sich die Einzelanmerkung bezieht. In den Fällen, in
denen die genaue Position einer Einzelanmerkung innerhalb eines Taktes
näher bezeichnet werden soll, erscheint nach dem Stimmenkürzel eine
weitere Ziffer. Numerisch durchgezählt wurden hierfür nicht die rhythmi-
schen Einheiten des betreffenden Taktes, sondern dessen graphische
Zeichen (sowohl Noten als auch Pausen).

Nr. 1

12 Org 1, 2 als punktierte Halbe notiert

Nr. 3

11 Org decresc. endet im Autograph schon nach 2, p
erscheint bereits auf 5 anstatt erst in Takt 12

12 Org p im Autograph schon in Takt 11, zwischen 4
und 5

15 B 4 Der Auftakt erscheint bei Schubert eine Oktave
höher notiert als in der vorliegenden Edition. Die
anschließende Phrase jedoch verläuft im Auto-
graph wie auch in der Edition in tiefer Lage
unisono mit dem Instrumentalbaß weiter. Aus-
löser für diese Diskrepanz ist wohl der Seiten-
wechsel, der sich im Autograph an den Auftakt
anschließt. In der autographen Niederschrift der
1. Fassung allerdings bleibt der B eigenständig
in der höheren Oktave geführt.

Nr. 4

1, 2 Org cresc., erst auf 5, decresc. Takt 2/1
3 Org decresc. nur bis 2
9 Org, oberes System andere Verteilung der Töne auf die beiden

Systeme

Nr. 5

9 S cresc. beginnt schon nach 1
13 B Schubert notierte im Autograph wohl versehent-

lich As wie in der Parallelstelle zuvor (Takt 5).
Durch die Änderung der Stimmführung erklingt
auch im T as, wodurch sich in den Männerstim-
men Oktavparallelen ergeben. Die vorliegende
Edition führt den B mit der Org und folgt damit
an dieser Stelle dem Autograph der 1. Fassung.

Nr. 6

7 S 4 Schubert notierte auf 4 zusätzlich zu der auf 5
gesetzten Gabel cresc. In der Org dagegen fin-
det sich an dieser Stelle ausschließlich cresc.
(ohne Gabel) auf 2.

10 Org decresc. endet bereits vor 9

Nr. 7

8 Org im Autograph pp statt p

Nr. 8

23 Org decresc. wohl aus Platzgründen nur bis 1 geführt
25 Org decresc. nur bis 2 geführt

Anhang

17 Org decresc. möglicherweise aus Platzgründen schon
auf 3 notiert
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Die sechs lateinischen Messen
Messe in F  D 105. Soli SSATTB, Coro SATB, 2 Ob, 2 Clt,

2 Fg, 2 Cor, 2 Tr, 3 Trb, Timp, 4 Str, Org (mit Aufführungs-
material zur 2. Fassung des „Dona nobis pacem“) 40.656

Messe in G  D 167 (2 Ausgaben)
– Erstausgabe nach den Klosterneuburger Stimmen:

Soli STB, Coro SATB, [2 Tr, Timp], 4 Str, Org � � 40.675
– mit der Bläserergänzung durch Ferdinand Schubert:

Soli STB, Coro SATB + 2 Ob (2 Clt), 2 Fg [2 Tr, Timp]
4 Str, Org 40.643

Messe in B  D 324. Soli SATB, Coro SATB, 2 Ob, 2 Fg,
[2 Cor], 2 Tr, [3 Trb], Timp, 4 Str, Org 40.657

Messe in C  D 452. Soli SATB, Coro SATB, Orch
Version 1: 3 Str, Org
Version 2: 2 Ob (Clt), 2 Tr, Timp, 3 Str, Org 40.658

Messe in As  D 678, 2. Fassung
mit der Fuge „Cum Sancto Spiritu“ der 1. Fassung 
und einer Variante des „Osanna“
Soli SATB, Coro SATB, Fl, 2 Ob, 2 Clt, 2 Fg,
2 Cor, 2 Tr, 3 Trb, Timp, 5 Str, Org � 40.659

Messe in Es  D 950 / Soli SATB, Coro SATB,
2 Ob, 2 Clt, 2 Fg, 2 Cor, 2 Tr, 3 Trb, Timp, 4 Str � 40.660

Liturgische Gesänge
Auguste jam coelestium (Duett)  D 488

Soli ST, 2 Ob, 2 Fg, 4 Str 70.058
Der 23. Psalm  D 706 / SSAA, Pfte � 40.149

arr.: Coro SATB, Org 40.149/10
Deutsche Messe D 872 (2 Versionen)

Coro SATB, Org � 70.060/03 
Coro SATB + 13 Bläser, Timp, [Cb] 70.060 

Deutsches Salve Regina in F  D 379
Coro SATB, Org � 40.149/30

Fünf kleinere Kirchenwerke a cappella
D 45, D 379, D 386, D 696, D 811
Coro SATB (bzw. TTBB) 40.149/40

Graduale in C „Benedictus es, Domine“ D 184
Coro SATB, 2 Ob, 2 Clt, 2 Tr, 3 Trb, Timp, 4 Str, Org 70.042

Kyrie für eine Messe in d  D 31
Soli ST, Coro SATB, Fl, 2 Ob, 2 Fg, 2 Tr,
Timp, 4 Str, Org 70.040

Kyrie in B  D 45. Coro SATB 40.149/50
Kyrie für eine Messe in d  D 49. Soli SATB,

Coro SATB, 2 Ob, 2 Fg, 2 Tr, Timp, 4 Str [3 Trb, Org] 23.009
Kyrie in F  D 66

Coro SATB, 2 Ob, 2 Fg, 2 Tr, Timp, 4 Str, Org 70.041
Magnificat in C  D 486

Soli SATB, Coro SATB, 2 Ob, 2 Fg, 2 Tr, Timp, 4 Str, Org � 70.053
Offertorium in C „Totus in corde langueo“  D 136

S (T), Clt (Vl) conc., 2 Fl, 2 Cor, 3 Str, Org 70.045
Offertorium in a „Tres sunt“  D 181

Coro SATB, 2 Ob, 2 Clt, 2 Fg, 3 Trb, Str, Org 70.044
Offertorium „Intende voci“ Tenor-Arie mit Chor

D 963. Solo T, Coro SATB, Ob, 2 Clt,
2 Fg, 2 Cor, 3 Trb, 5 Str 70.046

Salve Regina in F  D 27
Solo S, 2 Clt (2 Ob), 2 Cor, 4 Str, Org 70.054

Salve Regina in B  D 106
Solo T, 2 Ob, 2 Fg, 2 Cor, 4 Str, [Org] 70.055

Salve Regina in F  D 223
Solo S, 2 Clt, 2 Fg, 2 Cor, 3 Str, Org 70.056

Salve Regina in B  D 386. Coro SATB � 40.149/20
Salve Regina in A  D 676. Solo S, 4 Str 70.057
Salve Regina in C  D 811. Coro TTBB 40.801/20
Sechs Antiphonen zum Palmsonntag  D 696

Coro SATB 40.149/60

Stabat Mater in g  D 175
Coro SATB, 2 Ob, 2 Clt, 2 Fg, 3 Trb, 4 Str, Org 70.043

Tantum ergo in C  D 460. Solo S, Coro SATB,
2 Ob, 2 Tr, Timp, 3 Str, Org 70.047

Tantum ergo in C  D 461. Soli SATB, Coro SATB,
2 Ob, 2 Tr, Timp, 3 Str, Org 70.048

Tantum ergo in B  D 730 / Soli SATB, Coro SATB,
2 Ob, 2 Clt, Fg, 2 Cor, 2 Tr, Timp, 5 Str, Org 70.049

Tantum ergo in C  D 739
Coro SATB + 2 Ob, 2 Tr, Timp, 3 Str, Org 70.050

Tantum ergo in D  D 750 / Coro SATB,
2 Fl, 2 Ob, 2 Fg, 2 Tr, 2 Trb, Timp, 4 Str, Org 70.051

Tantum ergo in Es  D 962 / Soli SATB, Coro SATB
2 Ob, 2 Clt, 2 Fg, 2 Cor, 2 Tr, 3 Trb, Timp, 4 Str 70.052

Geistliche und weltliche Gesänge
An die Sonne  D 439. Solo (Coro) SATB, Pfte � 40.286
Chor der Engel „Christ ist erstanden“ D 440. SATB 40.294
Coronach  D 836 (G). Coro SSA, Pfte � 40.297

Fassung in englischer Sprache 40.297/10
Gebet „Du Urquell aller Güte“  D 815. SATB, Pfte � 40.293
Gondelfahrer  D 809. TTBB, Pfte 40.290
Gott, der Weltschöpfer  D 986. SATB, Pfte � in 40.292
Gott im Ungewitter  D 985. SATB, Pfte � 40.291
Gott in der Natur  D 757. SSAA, Pfte 40.295
Hymne an den Unendlichen  D 232. SATB, Pfte � in 40.292
Hymnus an den Heiligen Geist  D 948 / Soli TTBB,

Coro TTBB, 2 Ob, 2 Clt, 2 Fg, 2 Cor, 2 Tr, 3 Trb 70.059
Im Abendrot (arr.)  D 799. Coro SATB 6.903
Lied im Freien „Wie schön ist’s im Freien“  D 572

Coro TTBB 9.602
Mirjams Siegesgesang  D 942

Solo S, Coro SATB, Pfte � 40.287
Nachthelle  D 892. Solo T, Coro TTBB, Pfte 40.289
Ständchen  D 920 (2 Versionen)

1. Version: Solo A (Bar), Coro TTBB, Pfte 40.288
2. Version: Solo A (Bar), Coro SSAA, Pfte � 40.296

Brahms, Mendelssohn, Schubert
Eine sehr beliebte Sammlung kürzerer Chorwerke
aus Oratorien und Messen für gemischten Chor
a cappella oder mit Orgel (96 Seiten) 2.081

Musikwissenschaft
Eckle, Bertram: Studien zu Franz Schuberts Orchestersatz.

Das obligate Accompagnement in den Sinfonien 24.113

Compact Discs
Messe in G  D 167 · Magnificat  D 486 u.a. / J. Prinz 83.139
An die Sonne  D 439 u.a. / P. Neumann 83.138
Messe in As  D 678 / K. Johannsen 83.436
Ständchen  D 920 u. a. / T. Seyboldt 83.189
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