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Die vorliegende Auswahl von Ordrester-Ouvertiiren Telemanns ist dem reidren Bestand der Landes- und Hodrsdrul'
bibliothek in Darmstadt entnommen, weldie weitaus die Mehrzahl der erhaltenen Werke dieser Art enthelt. Der Plan,

den genauen thematischen Katalog von Ordresterwerken der genannten Bibliothek durdr Vergleidr mit den erhaltenen

Werken anderer Bibliotheken zu erganzen und zu einem Gesamtkatalog aller Ordresterwerke Telemanns zu erweitern,
konnte nodr nidrt durdrgefiihrt werden, weil es nidrt miiglidr war, von den ostdeutsdren Bibliotheken thematisdre Ver-
zeidrnisse des Erhaltenen zu besdraffen. Immerhin hat der Vergleidr mit den in Dresden vorhandenen Ouverttiren, deren

thematisdres Verzeidrnis idr Dr. Gtinter HauBwald-Dresden verdanke, ergeben, daB unter 24 Ouvertiiren, die groBenteils

durdr Wassersdraden gelitten haben und sehr verklebt sind, g ebenfalls in Darmstadt vorhanden sind, und nur 15 dem

Verzeichnis neu hinzugeftigt werden konnten. Es ist zu hoffen, daB bei Erleidrterung des Bibliotheksverkehrs in einigen

Iahren der Darmstldter Katalog mriglidrste Yollstiindigkeit erlangt.
Wesentlidr sdrwieriger ist es, eine chronologisdre und stilistische Sidrtung des vorhandenen Materials durdrzuftihren,

weil Datierungen zu den grti8ten Seltenheiten gehdren. Wenn die in Sdrwerin vorhandene Ouvertiire ,,Hamburger Ebb und
Fluht" die Iahreszahl t'lzs tragt, und die Werke, die der s6jiihrige Telemann fiir den Landgrafen Ludwig VIII' von Darm-
stadt, deren Autograph dieBerliner Bibliothek besitzt, auf das Todesjahr des Meisters 1767 datiert werden kcinnen, so

sind das seltene Gliidcsfiille. Eine andere Miiglidrkeit bieten die zahlreidren in Absdrrift Christoph Granpners erhaltenen
Darmstadter Ouverttiren. Des letzteren Handsdrrift ist an der Hand der von 1709-1 754 stets datierten Kirdrenmusiken in
ihren Wandlungen derart genau festzustellen, daB diese Darmstidter Handsdrriften alle auf einen Entstehungsraum von

etwa 5 Iahren fesdzulegen sind, so da8 fiir sie stets eine spiteste Entstehungszeit festgestellt werden kann.
Was Telemanns Kornpositionsstill betrifft, so steht fest, daB er in den Jahren seines Hildesheimer Aufenthalts tsgS

bis tzot stark durch die franzcisisdre Sdrreibart beeindrudct wurde, die si& damals jedodr wohl mehr auf das Bekannt-
werden mit dem Opernstil in Hannover und Braunsdrweig-Wolfenbiittel bezog. Dagegen wird er in Leipzig durdr die

Griindung des Collegium musicum bereits mehr Gelegenheit gehabt haben, Ordresterwerke zu sdrreiben. Entsdreidend iur
ihn war jedodr die Tiitigkeit am Hofe des Grafen Erdmann in Sorau, wo nadr der Riidckehr des Grafen aus Paris das l\{usik-
leben ganz auf die franzrisische Musik eingestellt wurde. Es ist bezeugt, daB in den lahren vonlTO4 bis 17O8 erwa zwei-
hundert Ouvertiiren von seiner Hand entstanden, und manche'der erhaltenen Ouverttiren mit franzcisisdren Satriiber-
schriften werden sidrerlich aus dieser Zeit stammen. Audr in Eisenadr 1708_1712 bot sidl fiir ihn Gelegenheit, Werke
soldrer Art zu Geh6r zu bringen, mehr aber nodr in Frankfurt l7l2-172l. Aus dieser Zeit stammt seine Freundsdraft mit
dem Patrizier Iohann Friedridr von Uffenbach, der in seinen Reiseberidrten2 ausfiihrlidr dariiber beridrtet daB er oft mit
Telemann Gast des Erbadrer Grafen Friedridr Karl war, an dessen Hofe viel musiziert wurde, und der nodr seine rwei
Dutzend Trios an Telemann nadr Hamburg sandte, um sie korrigieren zu lassen. In enge Verbindung trat Telemann da-

mals audr mit den Darmstddter Komponisten Graupner und Grtinewald, und der reidre Besitz von Telemannsdren Werken
in Darmstadt, deren Handsdrriften ausnahmslos aus det Zeit des Wirkens von beiden sowie dem spdter in Darmstadt
tetigen Iohann Samuel Endler, einem eifrigen Kopisten Telemannsdrer Werke, stammen, beweist diese Freundsdraft' Audr
eine Bemerkung im Hodrftirstl. Hessen-Darmstedtisdren Staats- und Adresskalender von 1871 betont nodr diese Bezie-

hungen: ,,Selbst der beriihmte Telemann fiihrt zur Empfehlung einer seiner Serenaden an, daB sie vor ihrer Bekanntmadrung
der unvergleidrlidren Exekution des Darmstldtisdren Ordresters gewiirdigt worden." Audr in Hamburg griindete Telemann
bald nadr seiner Ankunft tzzt ein Collegium musicum, dessen Proben in seinem Hause gehalten wurden, und mit dem er
regelmd8ig konzertierte. In diesen Konzerten, die meist im Drillhaus stattfanden, wurden au0er Vokalwerken Kapitins-
musiken und charakteristisdte Ouverttiren aufgefiihrt. Eine Reise nadr Paris 7737 beweist seine unver6nderte Yorliebe
f tir f ranzcisisdre Musik.

DievorliegendeAuswahlzeigtTelemannalsProgramm-Musiker. Von den bisher 111 thematisdr aufgenommenen
Ouvertiiren sind t+ fast durdrweg Programmusik, wlhrend in 2o weiteren eine'grci0ere Anzahl von programmatisdren
Ubersdrriften die Sdtze drarakterisieren. Selbstverstindlidr ist hier der franzdsisdre Gesdrmad< in erster Linie maBgebend,
dann aber audr sicherlidr Einfliisse von Iohann Kuhnaus ,,Biblisdlen Historien" und Georg Muffats Programmsuiten.
Charakterisierungskunst und Humor halten sidr die Waage, und man kann annehmen, daB diese Ouvertiiren bei ihrer
verhiltnismd8ig leidrten Ausfiihrbarkeit nidrt nur bei den Berufsordrestern, sondern vor allem bei Iugend- und Sdrul-
ordlestern begrii0t werden.
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Zt den Einzelausgaben der Ouverti.iren
OUVERTURE C-DUR

Die sorgfiiltige, fast fehlerfreie Niederschrift der Stimmen von der Hand Christoph Graupners legt es nahe, daB diese

Ouverttire fiir 4ie <iffentlidren Konzerte geschrieben wurde, die Telemann in Frankfurt a./M. mit dem Collegium musicurn

regelmiigig im Frauensteinschen Palais am Romerberg zwisdren Midraelis und Ostern leitete. Audr der ausgesprodrene

Humor einiger Sitze sdreint auf diesen Kreis, den Eridr Valentin in seiner Telemann-Biographie besdrrieben hat, hinzu-

weisen. Das reprdsentative Pathos der Einleitung und das ganz auf das Motorisdre eingestellte fugierte Allegro der Ouver-

tiire mit dem Luflysdren konzertierenden Trio iler beiden Oboen und Fagott tragen neutralen, gewisserma0en offiziellen

Charakter. (Es ist kein VerstoB in Hinsicht auf die Besetzungsfreiheit, die in der damaligen Zeit noch allgemein herrsdrt'

bei einem leistungsfihigen lugend- oder Schulordrester die Oboen durdrBlodcfloten, dasFagottdurclsolocellozubesetzen'
und man erhcjht ilie konzertierende Wirkung, wenn man dies Trio sichtlich getrennt vom Ordrester anordnet. Die einzige

Minderung der Wirkung besteht darin, daB dann der Gegensatz der Oboen zu den Blo&fl<iten der Sarabende sdrwindet.)

Die Sarabande, weldre itie sdrlafenile Thetis, die Lieblingstodrter des Nereus darstellt,muB zart und trdumerisdr in ihren

Triolen gespielt werden, ilas Erwadren der Thetis, die Bourr6e fr6hlidr, aber ohne allzugro0e Tonstiirke. Der verliebte

Neptun irt .in edrter Barodcgott, seine Wiirile als Bruder des Zeus kommt nur in dem verhiiltnismii0ig langsamen Tempo

aler Loor" zur Geltung. Die htibsdre Gavotte fiihrt die galante Stimmung weiter, die ihren grotesken Gegensatz in der flotten

Harlequinad" uo* ,dr.rrenden, auf seiner Muschel blasendendenTriton findet. Einen sich erhebenden Sturm stellt in seinen

beiden Steigerungen der Aeolus-S atz dar,und man geht nicht fehl, wenn man beide Teile trotz des Fehlens dynamisdrer

Bezeidrnung in ausgesprodrenem crescendo wieilergibt. Um so milder muB dann das Menuet des angenehmen Zephir

erklingen, dessen Trio sanftes Siiuseln wiedergibt. Ausgesprodren auf dynamischen Effekt ist der Satz Ebbe und Flut, die

Gigueleingestellt, nur da0 hier der zweite Absdrnitt ein ausgesprodrenes diminuendo verlangt. Ausgelassene Lustigkeit

erfiillt ilie absdrliegende Canarie, die lustigen Botsleute. Gerade die Jugend wird viel Freude an dieser draraktervollen

humorgewiirzten Ouverttire haben.

OUVERTURE G-MOLL

Diese Ouverttre gehiirt zu den am sorgfiiltigsten ausgearbeiteten des Meisters. Schon im einleitenden Grave, nodr

mehr in dem in iler VerJendung des Themas im freien Allegro moderato spielt das konzertierende Element ein€ gro8e Rolle'

Bei dem frrihlidren Rondo ist besonderer Wert auf sinnvolle Phrasierung zu legen, so im Anfan g +* z* + Takte, weldre

die scheinbare rhythmisdre Gleidrfdrmigkeit versdrwinden laBt. ,,Les Irresoluts" miissen wohl zurii&haltend im Tempo

und in der Dynamik dargestellt werden, damit die Gavotte der ,,Capricieuses" um so frtihlidrer wirkt. Ein ruhiger, vor-

nehmer Satz ist die Loure, wahrend das Bramarbasieren der ,,Gasconnade" redrt dick aufgetragen werden darf. Die beiden

Menuette greifen auf den vornehm ruhigen Ton der Loure zuriick.

OUVERTURE D-DUR

Die dem grogen Liebhaber der Parforce-Iagden, dem Landgrafen Ludwig VIII von Hessen-Darmstadt gewidmete

Ouverture tragt das Datum 1765, gehort also in die letzte Schaffensperiode Telemanns. Vergegenwdrtigt man sidr, da8

in dieser Zeit sdron die Symphonik der Mannheimer Komponisten ihren Siegeszug durcl die Welt angetreten hatte, daB

Ioseph Hayiln sdron Symphonien und generalba0lose Streid,quartette za komponieren begonnen hatte, so ersdreint der

frtiher so sehrmit d"*'Fortsdrritt gehendeTelemannmitseinens4Iahrenausgesprodrenkonservativ.DerVorliebedesLand-
grafen entspridrt die Bliserbesetzung mit Iagilh6rnern, die in den in Kranichstein aufgefiihrten Werken des sphten Graup-

ner und von Iohann Samuel Endlemi. f"hlJr, und Oboen. Die langsame Einleitung ist rhythmisdr weniger scharf als bei

den friiheren franzcisisdren Ouvertiiren, das Allegro tregt nodr den Fugatostil der franzdsisdren Ouverttire, ist aber ge-

midrlidrer und fast der Gavottenarr angepaBt. Die Klage mu0 durdr zarten Vortrag und geftihlvolle Melodik ihren Cha-

rakter erhalten, w6hrend die lustige Rejouissance durdr rasdres Tempo und kedcen Vortrag, zu dem das Trio, am besten

ohne Cembalo gespielt, einen lyrisdren Gegensatz bildet und sidr kontrastreid'r abhebt. Ob der Glod<enspielsatz eine

Anspielung auf das im Darmstddter Sdrlo8 vorhandene kunstvolle niederliindisdre Glod<enspiel bedeutet, mag dahin-

gestellt sei'n, iedenfalls mu8 er sehr zart und grazios dargestellt werden, am besten ohne dynamisdre Sdrattierungen bis

auf den Gegensatz von pizzicato und coll arco d", Streidrer. Die Uberschrift Tintamare, Meeresfarbe oder glitzerndes

Meer wird wohl ilurdr die Vorsdrrift l6glrement und die Adrtelbewegung der Violinen zu deuten sein. Die Loure ist ein

repr6sentativ er Satz,der ausnahmsweise einmal die gleidrnamige Molltonart benutzt. Das Trio des h6fischen Menuett wird

als reiner Blasersatz am zwed<miBigsten ohne Cembalo ausgefiihrt.
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KRITI S CH ER QUELLEN BERICHT

1. OUVERTURE del Sigr. Telemann i z Flutes i bec, Flauto piccolo,

2 Hautbois, Basson, Z Viol., VIa., e Violone, Basso Continuo.

Landes- und Hodrsdrulbibliothek Darmstadt, Ms. Mus. Lo31139. Stimmen

in Handsdrrift von Christoph Graupner.

Ouverture. Takt 11 Viol. II. Sedrzehntel c d statt a h
Takt 5 7, Violone letztes Viertel cis A H cis wie Fagott.

Sarabande. Die sdrlaffende Thetis. Takt 4 Fl. II 1. Viertel Triole d c h

statt e c h.

Bour6e. Die erwadrende Thetis.
Loure. Der verliebte NePtunus.
Gavotte.
Harlequinade. Der sdrertzende Tritonus.
Der stiirmende Aeolus. Takt Z Viol. I. a c a c a c statt g c g c g c.

Menuet. Der angeneh me Zephir. Takt 6 Viol. II. g g statt g h.

Gique. Ebbe und Flut.
Canarie. Die lustigen Bots-Leute.

2. OUVERTURE i 3 Hautbois,2 Dessus pour Violons, Taille, Basson

et Basse pour le Clavessin par Telemann.
Landes- und Hodrs&ulbibliothek Darmstadt. Ms. Mus . Lo34/7 3. Stimmen.

Vorhandene Stimmen: Hautbois I. II. III. Basson. Dessus I. (t-z), Des-

sus II. (r-z), Viola, Violon, Basse Chiffr6e.

Ouverture.
Rondeau. Takt 43 Ob.

fis a fis.
Les Irresoluts. Takt 1,
Les Capricieuses.
Loure.

III. fis g fis statt g g fis. Viol. II. fis g fls statt

VIa. d d g g d statt d d fis fis d.

Gasconnade. Takt 16 Violone und Basse driffr6e einander angeglidren.
Menuet I. II. alternativement.

3. O U V E RT U RE compos6e pour Son Altesse Serenissime Monseigneur
Le Landgrave Louis VIII. regnant d'Hessen Darmstadt, produit par moi

Telemann Anno 17 65. Les Instruments sont 2 Cornes de Chasse, 2 Haut-
bois, 2 Violons, Yiola avec un Basse.

Landes- und Hodrsdrulbibliothek Darmstadt. Ms. Mus. lo34/45. Stimmen.

Ouverture. Takt 57 Cotn I in D. a a a gis statt gis gis gis gis'

Takt 7t-73 in Ob. I. II. je ein Takt zu viel'
Takt 78 Viola fehlt a Halbe bei Taktanfang.

Plainte. Takt rz Taktteil 3 Ob. I. d statt cis.

Rejouissance.Takt l, 4. Adltel Viola g statt a'
Takt lo,letztes Adrtel, Corno I in D. e statt fis.

Carillon.
Tintamare. Takt 16, Taktteil 3 Corno I in D e statt fis.
Loure.

Menuet I. II. alternativement Gei Menuet II kann die Cembalobeglei-
tung weggelassen werden, weil der Bl5sersatz keiner Erglnzung
bedarf .)

4. OUVERTURE DES NATIONS ANCIENS ET MODERNES
i viol. I. II., Viola et Basso del signore Telemann.
Landes- und Hoclsdrulbibliothek Darmstadt. Ms. Mus. lO34lL6.
Partitur ohne Bezifferung und doppelte Stimmenausfertigung.
Stimmen I: Viol. I. II., Viola, Cembalo (beziffert). Die Bezifferung unter

der BaBlinie mitgeteilt.
Stimmen II: Viol. I. (1-2), Viol. II, VIa., Violone, Basse, Basse (beziffert),

Die Bezifferung iiber der Ba8linie mitgeteilt.
partitur und Stirnmen weidren in vielen Kleinigkeiten voneinander ab, es

wurde jeweils die bessere Lesart verwandt.
Ouverture.

vIII

Menuett I. II. Bei den Stimmen I steht in Menuet II in der Cembalo-
stimme,,Bassone" und es fehlt jede Bezifferung, so da8 wohl auf

das Cembalo verzidrtet wurde. Bei den Stimmen II haben alle drei
Ba8-stimmen den BaB und die dritte enthilt die Bezifferung.

Les Allemands anciens.
Les Allemands modernes. Takt 6 Viol. II letztes Adrtel e statt fis.
Les Suedois Anciens.
Les Suedois modernes.
Les Danois anciens.
Les vieilles femmes.

t. OUVERTURE ,,LA PUTAIN" (Die Dirne') 4 Stimmen ohne

Telemanns Namen.

Landes- und Hodrsdrulbiliothek Darmstadt. Ms. Mu s. lO34/67 .

Die Stimmen sind sehr fehlerhaft, audr sind viele Satzfehler vorhanden,
die sonst bei Telemann nur selten in soldrer Menge vorkommen. Stilistisdr
ist Telemanns Autorsdraft anzunehmen, und wenn die Stimmen nadr
einem Autograph kopiert worden wdren, krinnte man bei der sdrwierigen
Lesbarkeir seiner Notensdrrift die Fehler fiir mciglidr halten.

Ob unter Putain mehr das Bauernmiddren oder die Dirne gemeint ist,
dtrfte sdrwer zu entsdreiden zu sein, audr das Zitat ,,I& bin so lang nidrt
bei dir g'tvest" im Allegro der Ouverture kcinnte ftir beide Bedeutungen

zeugen.

Ouverture. Takt 8 und 10 Viol. I und. VIa., bzw. Viol I[ und VIa.
Oktaven- und Einklangsparallelen entspredren den Stimmen.

Takt 7.4, L. Hiilfte Basso e fis g e statt d e fis d'
Takt Li,2.Takthnlfte Viol. II viermal a statt h.

Takt 15, VIa. d. g g statt d fis e e.

Takt 16, Viol .ll Z.Takthiilfte punktiertes Viertel und Adrtol statt
zweier Viertel.

Takt 16, VIa. fis cis d e fis a statt e cis d e e a'
Takt 36, L Adrtel VIa. g statt a.

Takt 43,3. Viertel Viol. I. d statt h.
Takt 44,letztes Adrtel VIa. d stait fis.
Takt 47, 4. Adrtel Basso c H statt H A.
Takt 67, 2.Takthiilfte Basso G A H c statt A H c d.

Masquerade. Diw Sdrned<kenPost.

Menuet I tl Tak t 25, letztes Viertel, VIa. g g statt fis fis'

Rondeau, Der Hexen-T antz.
Sarabande, Adagio.
Gasconnade. In der Laussherberg. Takt 32,letztes Viertel BaB c statt d.

Die 3 Absdrnitte im 8la-Takt kcinnen audr ohne akkordisdre Aus-
ftillung tasto solo ausgefiihrt werden.

Menuet mit Trio alternativement. Takt I.3 Viol II e e e statt d d d.

Das Trio kann audr ohne Cembalo ausgeftihrt werden'

Bourrd. Die Baass Lissabeth, Takt 6, 2. Halbe Basso a statt h.

Hornpipe. Der Vetter Midrel Ziehbart, Takt a VIa. d a d statt fis h d.

6. OUVERTURE ir z Viol., VIa. e Cembalo. Telemann.

Landes- und Hodrsdrulbibliothek Darmstadt. Ms. Mus. Lo34/52.

Vier Stimmen in Handsdrrift von Christoph Graupner.

Ouverture. Takt 43, 3. Viertel Basso cis statt H.
Les Plaisirs.
Angloise. Takt L5-L6,6 erste Noten Viol. I. gis fis gis a gis gis statt

agisahaa.
La Badinerie Italienne. Takt 2, 3. Viertel Viol. I gis statt a.

Menuet I.
Menuet II, Takt 2A, L. viertel viol. I gis statt a.

Courante. Takt ZS fehlt in Viol. l, wurde erginzt.
Le Batelage.



Ouve rture C-Dur
ffir zwei Oboen, Fagott, Strei&er uud Basso continuo

Oboe I

O6oe II

Fagotto

Violiao I

Mo1ioo II

VioIa

r-.. 
Basso

continuo

Cembalo

(Graoe)

(Graoe)
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Sarabande, Die
doucetnent

sdrlaffende Thetis
a

I

Flute
6ec I

Flute
bec II

Fagotto

Violino I

Violino II

Viola

Basso
coatinuo

'Cembalo

:l





Bour rd.e,Die er\p'adrende Thetis

E F1ute i
fbec I

E Flute i
f 6ec II

Fagotto

Violioo I

Violiao II

Viola

Basso
cootiauo

Cembalo





15

Loure. Der verliebte b.leptunus

lute traversoI.II

Fagotto

Violino I

Violino II

Viola

Basso
coatinuo

Cembalo



T6

Gavotte
Flute traverseI,II

Fagotto

Violino I,II

Viola

Basso
continuo

cembalo 
I

Da Oa,po
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Flute traversoI.il
Fagotto

Violiuo t

Violino II

Viola

Basso
contiauo.

Cembalo

Harlequinade, D er sdrer tzende Tilton us
i} ^-.

* ^-,

II

Da Capo
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Da Capo

Der strirrnende Aeolus

06oe

O6oe I

Fagotto

Violino I

Violino II

Viola

Basso
continuo

:l

Cembalo









Menuet. Der angenehme Z"PE f1--lT
FIauto
piccolo

F1auto I

Fagotto

Violino I

Violiso II

VioIa

Basso
continuo

l-i. 

-llz.
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Gigue, Ebbe und Fluth

O6oe ,l
or"" uf

Fagotto

ViolinoI

Violino II

Viola

Basso
coatiouo
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Canar:ile, Die lustigen Bots tr eute

O6oe I

O6oe II

Fagotto

Violiao I

Violine II

VioIa

Basso
coatiauo

Cembalo




