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ernst schlader
Ein Rondo von Georg Druschetzky für die Harmoniemusik  
des grünen Bürgercorps in Linz auf einem Hinterglasgemälde  
von Ignaz Pfeilhauer aus dem Jahr 1796

musikikonographische zeugnisse sind in hinblick auf musikalische forschung 
und historische aufführungspraxis lohnende untersuchungsgegenstände. ent-
sprechende Gemälde, fresken, drucke und andere kunstdenkmäler geben oft, 
auch wenn es sich um keine fotorealistischen darstellungen handelt, auf schluss 
über Orchesteraufstellungen, besetzungen, instrumententypen oder instrumenten-
haltungen. vereinzelt finden sich auf musikikonographischen Objekten auch 
noten in form von incipits oder notenblättern. als berühmtes beispiel hierfür 
kann das portrait des stadtpfeifergesellen und trompetenvirtuosen Gottfried 
reiche (1667–1734) genannt werden, das um 1726 von elias Gottlob haußmann 
(1695–1774) geschaffen wurde.1 der mit Johann sebastian bach befreundete 
musiker wird auf dem ölgemälde mit einer eingerollten trompete in der einen 
hand und einem kleinen notenblatt, das gleichsam einer musikalischen visiten-
karte eine virtuose fanfare enthält, in der anderen dargestellt. sowohl das abgebil-
dete instrument als auch die musikalische komposition waren bereits häufig 
Gegenstände musikwissenschaftlicher und organologischer untersuchungen.2 

auch klassische harmoniemusikensembles wurden seit dem 18. Jahrhundert 
gelegentlich portraitiert. als harmoniemusik bezeichnete man bläsergruppen, die 
sich aus paaren von holzblasinstrumenten (meist Oboen und/oder klarinetten 
sowie fagotten) und einem hörnerpaar zusammensetzten. Oft verstärkte ein 
zusätzliches 16-fuß instrument (kontrafagott, kontrabass) die bass-stimme. 
neben Originalkompositionen in form von partiten, divertimenti, kirchenmusik 
und märschen entstanden im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert vor allem 
bearbeitungen von Opern und Oratorien. mehr als 12000 erhaltene und aufge-
fundene Werke zeugen von der hohen popularität dieses Genres.3 

im Gebiet des heutigen Oberösterreichs wurde vor allem im stift kremsmünster 
ab dem ende des 18. Jahrhunderts sowohl geistliche als auch weltliche harmo-
niemusik gepflegt. schüler und studenten der klösterlichen bildungs ein richtungen 

1 märker 2005, sp. 1489f.
2 heyde 1987, s. 32–34.
3 Gillaspie 1997, s. xviii.
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übten wöchentlich diese musikform.4 die noch bis in die 1980er Jahre bestehende 
studentenkapelle des stiftes5 ging aus der klösterlichen harmoniemusik, die auch 
als türkische musik bezeichnet wurde, hervor.

in der landeshauptstadt linz existierte ab dem ende des 18. Jahrhunderts mit 
der harmoniemusik des grünen bürgerkorps ein derartiges bläserensemble. das 
bürgerkorps war eine uniformierte miliz-truppe, die bei paraden und umzügen in 
erscheinung trat. bereits um 1700 soll es in linz zwei bürgerliche korps gegeben 
haben, die im Jahr 1790 zu einem bürgerkorps vereinigt wurden.6 ein teil dieses 
korps war eine harmoniemusik, die u. a. vom linzer stadtthurner franz Xaver 
Glöggl (1764–1839) organisiert wurde.7 einige wenige zeitungsartikel berichten 
über frühe öffentliche auftritte dieses bläserensembles.

bei der durchreise kaiser leopolds ii. zur krönung in frankfurt am main im 
Jahr 1790 trat das bürgerkorps in linz mit über dreyhundert Mann, in schönster 
Ordnung, und gut besetzter Feldmusik an.8 über das begräbnis des gebürtigen 
breslauers und späteren linzer bürgers bzw. Gürtler-meisters Wilhelm friedrich 
Walter berichtet ein zeitungsartikel vom 4. november 1802: 

Als ein braver, rechtschaffener Mann, [...] stand, was für ihn als Fremdling 
eine ausgezeichnete Ehre war, unter dem angesehen sogenanntem grünen 
Bürger: Korps. Dieses begleitete auch am 4ten Okt. seine Leiche feyerlichst 
zum Grabe. Es eröffnete den Zug, mit sanfter Trauer Musik;9

unter dem titel Festivitäten in Linz wird 1803 berichtet, dass die 
Zusammenkunft der beiden erhabenen Kaisertöchter, der Erzherzoginnen 
Elisabeth aus Insbruck [sic], und Amalie aus Prag, gefeiert wurde:

Die Kapelle des grünen Bürgerkorps machte daselbst abwechselnd im Freien, 
türkische Musik. Der Stadt- und Domkapellmeister Glöggl veranstaltete in 
seinem sehr hübsch beleuchteten Garten ein ungemein artiges Fest, das in 
Musik und einer Kinderkomödie bestand.“ 10 

4 schlader 2014, s. 65‒76.
5 söllner 2018, s. 81‒96.
6 mitter mayer 1985, s. 123.
7 brixel 1984, s. 24.
8 mitter mayer 1985, s. 126.
9 national=zeitung der teutschen, 45. stück, 4. november 1802, spalte 995.
10 zeitung für die elegante Welt, nr. 114, 22. september 1803, sp. 905.
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die auch als bürgergarde-banda bezeichnete harmoniemusik trat aber nicht 
nur zur musikalischen umrahmung von festlichkeiten auf, sondern soll ab 1790 
ebenso konzerte veranstaltet haben.11

über die genaue besetzung der oben erwähnten linzer feldmusik, banda, 
trauermusik oder türkischen musik, die als synonyme für harmoniemusik 
stehen, kann heute keine genaue auskunft gegeben werden. eine der häufigsten 
besetzungsformationen stellt das Oktett, bestehend aus zwei Oboen, zwei 
klarinetten, zwei hörnern und zwei fagotten, dar. 

ein im landesmuseum linz verwahrtes hinterglasgemälde (abb. 1) von ignaz 
pfeilhauer aus dem Jahr 1796 zeigt die musikkapelle des „grienen pirgerkorps“ in 
ebendieser besetzung.12 entgegen der späteren aufführungspraktischen tradition, 

11 Wessely 1951, s. 33.
12 inv. nr. f 2483. frau mag.a   dr.in thekla Weissengruber und herrn hr dr. lothar schultes vom 

landesmuseum linz sei an dieser stelle für die auskünfte und die fotografie des hinterglasgemäldes 
sehr herzlich gedankt.

Abb. 1: Ignaz Pfeilhauer, musikkapelle des „grienen Pirgerkorps“, 1796.  

Hinterglasmalerei, radiert und vergoldet, 38 x 51,5 cm (Inv. Nr. F 2483).
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das zweite fagott mit einem 16-fuß instrument (kontrafagott, kontrabass) zu 
verstärken, ist davon auf dem Gemälde nichts zu erkennen. die musiker stehen in 
einem bürgerlichen salon paarweise um einen tisch, auf dem sechs notenblätter 
liegen. Je ein klarinettist und ein fagottist halten, offensichtlich die musik stu-
dierend, ein notenblatt in den händen. die an der Wand hängende uhr enthält 
die inschrift Linz MDCCXCVI (1796). die abgebildeten instrumente sind pro-
portional sehr frei und keinesfalls maßstabsgetreu dargestellt, lassen aber dennoch 
einige organologische rückschlüsse zu.13 

vom betrachter aus links stehen die beiden Oboisten, auf deren instrumenten 
die Griffstücke keine zusatzklappen aufweisen und auf denen jeweils nur die 
schwalbenschwanzförmige klappe für den tiefsten ton c1 zu sehen ist. eine 
überblasklappe ist nicht zu erkennen. die schalltrichter wirken in relation zu 
den dünnen Griffstücken sehr groß. 

zur rechten seite der Oboisten befinden sich die fagottisten, deren instrumente 
für das Jahr 1796 sehr konservativ wirken. sowohl die an beiden stiefeln erkenn-
baren schwalbenschwanz-klappen als auch die holzwülste an den stürzen 
weisen auf instrumente hin, die nach heutiger diktion durchaus als „barock“ be-
zeichnet werden können. die ab dem frühen 19. Jahrhundert für österreichische 
instrumente typischen, weitausladenden metalltrichter fehlen. an der bassröhre 
des linken fagotts sind zwei klappen erkennbar. als vorlage für die künstlerische 
darstellung könnte ignaz pfeilhauer ein fagott mit vier klappen gedient haben.

neben den Oboisten stehen die beiden klarinettisten, die sich als einziges 
musiker-paar nicht gegenseitig ansehen. bei den dargestellten instrumenten han-
delt es sich um klarinetten mit fünf für die damalige zeit typischen klappen. 
die darstellung je eines zierringes an den oberen enden der schalltrichter lässt 
erkennen, dass diese bereits aus einem separaten stück holz gefertigt wurden und 
nicht, wie bei früheren modellen üblich, mit dem unteren teil der klarinette bau-
lich verbunden sind. auf beiden instrumenten ist jeweils eine langstiel-klappe 
deutlich zu erkennen, auf dem instrument des äußeren klarinettisten kann man 
auch die kopfton-klappe für den ton a1 erahnen. eine ausstattung mit fünf 
klappen wurde ab der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts üblich und hielt sich, 
trotz zahlreicher instrumentenbaulicher erneuerungen und impulse, mancherorts 
bis in das beginnende 20. Jahrhundert.14 auffällig ist die ausladende form der eher 
kurzen birnen zwischen mundstück und oberem Griffstück. diese erinnern an 
instrumente, wie sie zu jener zeit in dresden  u. a. von den instrumentenbauern 
august Grenser (1720‒1807) und seinem neffen heinrich Grenser (1764‒1813) 

13 für konstruktive diskussionen sei frau Xenia löffler (Oboistin, berlin), herrn dr. klaus hubmann 
(fagottist, Graz) und herrn michael söllner (hornist, kremsmünster) gedankt. 

14 heidegger 1911, s. 46.
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gebaut wurden.15 instrumente österreichischer bauart dieser zeit hatten typischer-
weise eine relativ lange birne. blasinstrumente aus dresden von august Grenser 
und Jakob friedrich Grundmann wurden gegen ende des 18. Jahrhunderts etwa 
im stift kremsmünster verwendet.16

rechts außen sind die beiden hornisten platziert, deren instrumente noch 
keine stimmzüge haben. die künstlerisch wiederum sehr freie darstellung lässt bei 
entsprechender vergrößerung den schluss zu, dass die gebogenen messingröhren 
der hörner mit einem anderen material (z. b. leder) umwickelt sind. auf keinem 
der beiden hörner ist ein zusatzbogen aufgesteckt. 

trotz aller unschärfe in bezug auf eine wirklichkeitsgetreue darstellung der 
instrumente kann man erkennen, dass das ensemble – bezogen auf das Jahr 1797 
– konservative Oboen und fagotte verwendet und dass es sich bei den hörnern 
aufgrund der fehlenden stimmzüge um keine instrumentenbaulich revolutionären 
instrumente handelt. die klarinetten entsprechen dem standard der damaligen 
zeit. inwieweit der instrumentenbau in linz gegen ende des 18. Jahrhunderts 
bereits etabliert war, ist noch größtenteils unbekannt. im bürgerbuch der stadt 
linz ist für das Jahr 1799 mit dem Waldhorn- und instrumentenmacher klement 
steyrer erstmals ein blasinstrumentenbauer belegt, von dem aktuell aber keine 
erhaltenen instrumente dokumentiert sind.17 

die am Gemälde gut sichtbaren notenblätter stellen die einzelnen stimmen 
eines auf den ersten blick nicht näher identifizierbaren, sechzehntaktigen stückes 
in b-dur für bläseroktett dar und weisen mit dynamischen (p, f ) und artikulato-
rischen (bindebögen, staccato-punkte) vortragsbezeichnungen eine erstaunliche 
detailtreue auf. die einzelnen stimmen sind am Gemälde von links nach rechts 
angeordnet und wie folgt überschrieben:

Partia Rondo Fagoto Imo N. 11
[P]artia Rondo Fagoto II[do] [N] 11
Partia Rondo Oboe IIdo N. 11
Partia Rondo Oboe Imo N 11
Partia Rondo Corno IIdo in f. N. 11
Partia Rondo Clarinetto I[mo] N 11
Partia Rondo Corno Imo in f. N. 11
Partia Rondo Clarinetto IIdo No 11

15 Waterhouse 1993, s. 145f.
16 schlader 2017, s. 109f.
17 freundliche mitteilung per email vom 20. nov. 2018 von herrn michael söllner, kremsmünster.
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Abb. 2: Georg druschetzky (1745–1819), Partia in B-dur, 1784.  

Transkription von ernst Schlader, 2019
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als partia (auch: parthia, partita) wurden um 1800 mehrsätzige musikstücke be-
zeichnet, die sich vom divertimento oder der serenade durch die instrumentierung 
ausschließlich für bläser unterscheiden. diese kompositionen dienten als unter-
haltungsmusik und wurden auch im freien aufgeführt. tatsächlich können die 
auf dem Gemälde dargestellten notenblätter eines rondos als schluss-satz einer 
Parthia in b-dur des komponisten Georg druschetzky (1745‒1819) identifi-
ziert werden (abb. 2).18 druschetzky war zwischen 1777 und 1783 als  bestallter 
Landschaftspauker in linz angestellt.19 er zählt heute zu den wichtigsten 
harmoniemusik-komponisten und arrangierte für diverse bläserbesetzungen 
zahlreiche Werke seiner komponierenden zeitgenossen. ein druck der viersät-
zigen Parthia in b-dur wurde am 7. Juli 1784 zum preis von 4 fl. vom Wiener 
musikverleger christoph torricella in der Wiener zeitung angekündigt.20 
ein exemplar dieses druckes (abb. 3) befindet sich heute im musikarchiv des 
benediktinerstiftes melk21 und diente auch als vorlage für den aktuell noch er-
hältlichen neudruck (stimmen und studienpartitur).22 zeitgenössische kopien 
können als handschriften in der bibliothek der universität der künste berlin23, 
in der musiksammlung des nationalmuseums prag24 und als teil einer sammlung 
von 14  Parthien, bestehend aus acht Parthien von franz anton hoffmeister 
(1754‒1812) und sechs Parthien von Georg druschetzky, in der fürstlich 
fürstenbergischen hofbibliothek donaueschingen25 lokalisiert werden. 

auf den am Gemälde abgebildeten stimmen befindet sich jeweils nur der 
sechzehntaktige rondo-abschnitt. der von druschetzky komponierte sechzehn-
taktige, kontrastierende abschnitt fehlt vermutlich aus platzgründen. die bereits 
erwähnte darstellung der notenblätter ist erstaunlich detailreich und sorgfältig ge-
lungen. sie weicht in einigen artikulatorischen einzelheiten jedoch vom erstdruck 
ab. so existieren die staccato-punkte in den stimmen der ersten Oboe und der 
beiden fagotte im erstdruck nicht. die begleitfigur der zweiten klarinette ist im 
erstdruck nicht taktweise gebunden, sondern pro takt zu je zwei dreier-Gruppen. 

18 herrn dr. peter heckl (Graz) sei für diese information sehr herzlich gedankt.
19 Wessely 1956, s. 30–31.
20 druschetzky 1969, vorwort.
21 a-m: v 1488. hier als partita i bezeichnet. herrn dr. Johannes prominczel sei für die bereitstellung 

von kopien der drucke herzlich gedankt.
22 druschetzky 1969; hier als Partita I bezeichnet.
23 d-bhm: rh 0366, rism-nr.: 1001055900, 8 stimmen; hier als Parthia in B No 3 bezeichnet.
24 cz-pnm: XXii.c.43; hier als Parthia No 4 bezeichnet und aus dem bestand des Grafen pachta 

stammend; vgl. Weinmann 1986, s. 34. 
25 d-dO: don mus.ms.2201, rism-nr.: 450014108, 8 stimmen; hier als N. 9 bezeichnet. 
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Abb. 3: Titelblatt des druckes der Partia in B-dur von Georg druschetzky, verlegt von christoph 

Torricella, 1784. melk, Benediktinerstift, musikarchiv.
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Abb. 4: Georg druschetzky (1745–1819), rondo in B-dur für cembalo.  

Transkription von ernst Schlader, 2019.
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mit hilfe der incipit-suche von rism26 konnte außerdem ein rondo für 
cembalo in der musiksammlung der british library lokalisiert werden, das 
 thematisch mit dem schluss-satz der Parthia in b-dur von druschetzky ident ist. 
dieses cembalo-stück ist als nr. 4 teil einer sammlung von 23 anonymen, numme-
rierten stücken für ein tasteninstrument erhalten.27 die handschriften stammen 
aus dem späten 18. Jahrhundert, über deren provenienz ist nichts bekannt.28 die 
melodiestimme des cembalo-rondos ist mit der entsprechenden Oboen-stimme 
der linzer harmonie-fassung bis auf einige vortragsbezeichnungen überein-
stimmend. dass es sich bei der cembalo-fassung um eine wenig professionelle 
bearbeitung handeln dürfte, unterstreicht ein auffallender satzfehler in Gestalt 
einer parallelen Quinte in den ersten beiden takten (b/f1 – f/c1), der in der 
harmonie-fassung vermieden wird. 

überhaupt behandelt druschetzky die blasinstrumente in diesem kurzen 
rondo sehr geschickt, wodurch die einfachen musikalischen themen geschmack-
voll instrumentiert werden. den Oboen sind die melodie-stimmen zugewiesen, 
wohingegen die zweite klarinette durch bewegte begleitfiguren in der prinzipal-
lage die funktion des agogischen motors übernimmt. die erste klarinette ver-
doppelt in den forte-passagen die hauptmelodie-stimme der ersten Oboe. die 
auffallend einfachen horn-stimmen, die lediglich aus den notierten tönen c2 bzw. 
c1 (klingend f ) bestehen, verstärken den orchestralen klang des bläseroktetts in 
den lauten passagen. das zweite fagott verdoppelt bis auf den beginn des zweiten 
teils, der in der stimme des zweiten fagotts auf dem Gemälde jedoch nicht ein-
deutig zu entziffern ist, das erste fagott.29

zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es sich bei dem hinter-
glasgemälde von ignaz pfeilhauer um eine bedeutende Quelle der ober-
österreichischen bläser-tradition handelt. heute sind nur wenige dokumente 
zur bläserischen musikpraxis in linz bekannt. der musikalische bestand der 
harmoniemusik des grienen Pirgerkorps ist bisher noch nicht aufgefunden 
worden oder überhaupt verschollen.30 die identifizierung des auf dem Gemälde 
in form von acht stimmen abgebildeten rondos für bläseroktett als komposition 
Georg druschetzkys  verdeutlicht, dass dieser komponist auch noch dreizehn Jahre 
nach seinem Weggang aus linz offenbar einen sehr hohen stellenwert im lokalen 
musikleben genoss.

26 https://opac.rism.info/
27 royal music collection, Gb-lbl: r.m.21.b.17, rism-nr.: 800247296. auch die ersten drei stücke 

dieser sammlung entsprechen thematisch den ersten drei sätzen der parthia in b-dur von Georg 
druschetzky. es handelt sich also um eine vollständige fassung für cembalo.

28 freundliche auskunft per email vom 19. nov. 2018 von frau fiona mchenry, rare books & music 
reference team, the british library. 

29 in der sparte sind einige weitere unklarheiten in den jeweiligen takten vermerkt.
30 freundliche mitteilung per email vom 19. nov. 2018 von frau mag. helene starzer, linz.



Ein Rondo von Georg Druschetzky für die Harmoniemusik  299

Literaturverzeichnis

brixel 1985
 e. brixel, das große Oberösterreichische blasmusikbuch. Wien und mün-

chen 1984.
druschetzky 1969
 G. druschetzky, partita i in b-dur für 2 Oboen, 2 klarinetten, 2 hörner 

und 2 fagotte. in: a. Weinmann (ed.), doblingers studienpartituren. 
diletto musicale nr. 264, Wien und münchen 1969.

heidegger 1911
 e. heidegger (ed.), musik-instrumenten- und saiten-fabrik eduard hei-

degger linz a. d. Oberösterreich. preis-verzeichnis. linz 1911.
Gillaspie 1997
 J. a. Gillaspie – m. stoneham – d. l. cark, Wind ensemble 

sourcebook and biographical Guide, (music reference collection 55), 
Westport (connecticut) und london 1997.

heyde 1987
 h. heyde, das instrument Gottfried reiches. in: das musikinstrument (36. 

Jg., heft 11), november 1987, s. 32–34.
märker 2005
 m. märker, reiche, Gottfried. in: die musik in Geschichte und Gegenwart2 

(personenteil bd. 13), kassel  u. a. 2005, sp. 1489f.
mittermayer 1985
 J. mittermayer, bausteine zur Geschichte der linzer bürgerverbände. 

schützengesellschaft, bürgerkorps, nationalgarde. in: historisches Jahrbuch 
der stadt linz 1983, linz 1985, s. 122‒136.

national=zeitung der teutschen (45. stück), 4. november 1802.
schlader 2014
 e. schlader, zur tradition der blasinstrumente im stift kremsmünster im 

19. Jahrhundert. in: k. petermayr – a. lindner (ed.), symposionsbericht 
bruckner-symposion linz 2012, linz 2014, s. 65‒76.

schlader 2017
 e. schlader, blasinstrumente im stift kremsmünster - ein katalog. in: k. 

petermayr – a. lindner – s. föger (ed.), musikinstrumente. hersteller, 
spieler und sammlungen in Oberösterreich, (Oberösterreichische schriften 
zur volksmusik band 18), linz 2017.

söllner 2018
 m. söllner, die studentenkapelle des stiftes kremsmünster. in: k. 

petermayr – a. lindner (ed.), bruckner tagung 2016 / bericht. musik 
im kremstal und anton bruckner. linz 2018, s. 81‒97.



300  Ernst Schlader 

Waterhouse 1993
 W. Waterhouse, the new langwill index. london 1993.
Weinmann 1986
 a. Weinmann, Georg druschetzky. ein vergessener musiker aus dem alten 

österreich, (Wiener archivstudien 9), Wien 1986.
Wessely 1951
 O. Wessely, musik in Oberösterreich, linz 1951.
Wessely 1956
 O. Wessely, Georg druschetzky, der letzte vertreter der heroischen 

paukerkunst in linz. in: heimatland. Wort und bild aus Oberösterreich 4, o. 
O. 1956, s. 30–31.

zeitung für die elegante Welt (nr. 114), 22. september 1803.
 



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines

Jahr/Year: 2019

Band/Volume: 164

Autor(en)/Author(s): Schlader Ernst

Artikel/Article: Ein Rondo von Georg Druschetzky für die Harmoniemusik des
grünen Bürgercorps in Linz auf einem Hinterglasgemälde von Ignaz Pfeilhauer aus
dem Jahr 1796 289-300

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7270
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=62037
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=441218

