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Unbekannte Quelle des kartiiuserischen Chorals
aus dem 17. Jahrhundert.

In der Racryáskibibliothek in Posen unter der Nr. 2044 (olim Bibl. Kap. ms 99) wird die lihugische
Pergamsllfis1dschrift, unbestirnmter Herkunft auÍbewahrt. ZugÍingliche Informationen zum Thema des Ko-
dexes enthiilt die Bibliothekskartg geschàtztes Datum - 17. Jahrhundert Umfang - 144 Karten mit der Gro-
Be 28,5x22,5 cm. In mit dunklen Leder iiberzogene Bretter eingebunden. Auf dem Oberumschlag wurde die
Aufschrift PARS HYEMALIS abgedruck! auf dem unt€ren LAUS DEO VIRGINIS MARIA. Die Hand-
schrift wurde im Jahre 1962 in einem Antiquariat in Poseia gekauft und in die Handscbriftensarrmlung (Ko-
dex) der Racryískibibliothek aufgenommen. Die Verzierung des Einbandes: geriindete mit Pflanzenranke,
Blumen, Granatapfel und teilweise verwischten Medaillonen. Bewahrt wurden drei metalische, zierliche
EckbeschlÍige (Ein Beschlag unten fehlt). Bewahrt wurde auch ein zierlicher Metallspiegel in der Mitte des
Einbandes, es fehlt dagegen die Schnalle. Hinterumscblag: Bewahrt wurde der ganze psygetnent auf dem
Brett. Verzierung identisch wie auf dem VorderumschlaC,rnrtdem Unterschied, daB an den Metallschnallen
ein anderes Blumenmotiv zu sehen ist. ln der oberen Ecke wurde der Beschlag nicht bewahrt. Der Rflcken
rvurde zwar bewahrt, aber der,,Antiphonarblock" wurde vom Einband abgerissenl.

Das etwas beschàdigte Buch enthÉÍt Gesiinge des Brevieroffrziums, so genannte Pars de tempore, das
heiBt der Sorur- Feier- und WerLrÍage, ohne Heilligenfeiertage und ,-Feste, und umfasst die erste Liturgiejah-
reshiilfte vom l. Sonntag des Advents bis zum Osterheiligabend- es entspricht also genau der abgedruckten
Aufschrift auf dem Oberurnschlag. Der Zeitpunkt der Teilung von liturgischen Partien des Jahres, der auf die
Osterzeit f;illt ist typisch, bildet also keine Herkunftsangabe. Der lnhalt des Kodexes deutet aber darauf hin,
daB er ein Teil dieser Samnlung ist. Es mÈsste oder muB ein Antyphonar geben, der ein ergànzsndss 3an6
bilde! das Gesiinge fiir die Zeitvot Ostern zum Advent und Offizien iiber Heilige umfasst, sofern die Offi-
zien kein gesondeÍes, drittes Band bildenz"

Die Handschrift wrude nicht verziert. Es fehlen Figuren - oder Verzierungsinitiale. Sie sind zwar
deutlictU gróBer als die liturgischeri Textbuchstaben und machmal de,n heutigen Druckbuchstaben áhnlich.
Leider enthiilt das Buch auch keinen Kolophon, der auf eine Spur des Ortes oder Zeit seiner Entstehung und
des Namens vom Skriptor ffiLhren kónnte. Die Schrift des liturgischen Textes scheint aber schàtzungsweise
das 17. Jahrhundert als Entstehungszeit des Schriftdenlsnales zu bestátigen.

Die Eigenttimlichkeit, die sich automatisch wiihrend der hermeneutischen Analyse des Schriftdenk-
males zeigt, ist Matutitumsystem- Nachtteil der Offizirm. Zwólf Responsorien zwischen drei Nokturne ge-
teilt, driingt die Vermutung iiber eine Klosterherkunft des Kodexes auf. Diózesetradition und die Mehrzahl
der Klostertraditionen operieren mit neun Responsorien in drei Nokturnen. Unter den Klosterhaditionen
reprásentieren das System der 12 Responsorien nur die kartáuserischen und zisterzienserischen Biicher.
Durch Vergleich des enthaltenen in ms. 2044 Textkorpus mit liturgischen Texten des zisterzienserischen
Antyphonars (IF 403. UniversitÍitsbibliothek, Breslaq )ilII Jh.) und des kartàuserischen Antyphonars aus
Gidle (ms. o.S. aus Erzbishrmsarchiv in Czpstochow4 Anfang XVI Jh.3) [5ann 63a feststellen, daR der Ko-
dex aus der Rac4gískibibliothek der kartiiuserische Antyphonar ist. Die aufbewahrten Partien stimmen
hochgradig mit dem kartÉiusischen Muster iiberein, sogar in solchen Details wie Notierung mancher Gesiinge
mit Élilfe von Textincipito. Die wenigen Unstimmigkeiten beteffen hauptsáchlich die Darstellen von man-
chen Liturgiepartieq watrscheinlich aus praktischen Grtinden.

Die ,,Musikschicht" wurde mit der Schrift nota quadrata auf den Vierliniensystemen notiert, von de-
nen sich sieben auf der Eiruelseite befinden. In der ,,Musikschicht" zeigen sich auch Beriihmngspunlcte der

' Informationen iiber Einkauf und Einband des Kodex hatlzabela Mrugasiewicz - Leiter der Handscbriftabtei-
lung erteilt, der der Schreiber dankt.

' das System reprásentiert z. B. Antyphonar in zwei Bànden aus Stiftkirche in Laslg denen drittes Band, das
Gesánge_De tempore von der Osterzeit zum Advent enthàlt, verloren hat.

' J. Szendrei, Notacja liniowa w polskich irMlach choralowych ilI-XVI wieku. fLiniennotation im polnischen
Choralquellen XII- XVI Jh.l ln: Notae musicqe arÍis. Red. E. Witkowska-Zaremba. Krakau 1999, S. 205. Kurze Studie
kartausische Psalmodie auf Grund des Antyphonars siehe: Cz. Grajewski, Kartuski spiew oficium divinum na prryklad-
zie antyfonnza z Gidel Kartàusischer Gesang ofhcium divinum an Beispiel des Antyphonars aus Gidle] lrr Liturgia
Sacra (10)Nr 1" Opole2004, S- 127-141

" Es betrifr besonders die 4-te, 8-te und 12-te Responsorium-
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beiden Liturgieker z.B. der aufzeigende sogenaunte neutrale Choralversion Incipit Ave Mariq mit dem cha-
rakteristischen, ditonalen Schritt:

a
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Das ist eine ungewóhnliche Erscheinung, die in den anderen Liturgietraditionen nicht auftauchts. Derselbe
Abstand in der Intonation der Antiphone Tradilor qulem, so wie selbst identische in beiden Uberlieferungen
Melodik, bietet den unwiderstehlichen Gedanken iiber ihrer Herkunftseinheit (unten, zum Vergleich. Melo-
die aus Liber Usualis):

Die oben dargestellte Antyphone wurde in der Handschrift aus Posen nicht an ibrer Stelle d.h. in Laudes des
Gri,indonnerstages, sondern am Ende des ,,Hauptblocks" notiert, aber mit derselben Handschrift. Das erfolgte
bestimmt aus Versehen des Skriptors rmd ist kein Beweis auf Herkunfteigentiimlichkeit.

Eine Einzelheig die die Aufimerksamkeit erregt, ist die Notierungsanwendung des Psalms nit Hilfe
von Incipit und SchluBformel, sogenannter Differenz. Diese Ausfiihlung knnn mar auBer den KaÍàuser-
quellen unter anderen in manchen Do inikaneriiberlieferungen beobachten, in einem der aufbewahrten
Benediktinerantyphone in Polen aus dem Mittelalter (Antyphonar des Abtes namens Mícislaw, National-
biblithek in Warschau ms. Akc 10808) und dem sogennanten Antyphonar des Kard. nÍrmens Hozjusz (Czar-
toryskibibliothelg Krakau ms. 2417).

Eine wesentliche Deterrninante in der Kenntnis der Quellen betreffenden Untersuchungen der Cho-
raldenl<rr?Íer sind die erwàhnten Psalmdifferenze und die Weise ihrer Verbindungen mit lntonationen der
Antyphonen. Die einzelnen Differenzen der Tóne II, V u. VI weiseu auf keine konl<rete liturgische Musik-
hadition in Hinblick auf Gewóhnlichkeit ihrer Vorkommen hin:

Zur Bestimmrrng der Prinziepien von Verbindungen dsr Psalmen mit Antyphonen und zur Einfirhrung der
Schlussfolgerungen, die die These iiber gemeinsame Herkrurftquelle des Kartáuserantyphonars und rns. 2044
werden als Psalndetermination der tibrigen Tóne disnen.

Ein sehr charakteristischer Zug der kartàusischen Psalmodie ist der Mangel der sogenarmten pereg-
rinus-Ton, der von Ton VIII ersetzt wurde. hn allgemeinen verlniipft er sich mit dem Psahn 1n exitu Israel,
dsr sehÍ selten im Laufe des Jahres gezungen wfud. Ersetzung, flber die die Rede isl wurde in der Montags-
vesper (Feria It) nach l. Sonntag nach Offenbarung sichtbar gemachq nafitlich im Gidlekodex (HandschriÊ
tensammlung), weil Buch aus Posen an dieser Stelle den Mangel aufiveist.

Ton I
In beiden vergleichbaren Kodexe ist ein Ton" der mit dem breitesten Termilanonspektrum operiert:

r Cz Grajewski, Formu\t dyJerencyjne psalmodii breu,iarzowej w iródlach potsktch pifferenzformel der Bre-
vierpsalmodie in den polnischen Quellenl. Thorn 2004, S. 8l-83.
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Traditol autem dedit eis signum dicens: Quem osculatus Íu-ero, ipse est, lene-te eum. Benedictus. euouaÉ.

Traditor autem dedit eis signum dicens: Quem osculatus íuelo, ipse est, lene-te eum. Benedictus. euouae.
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Das ist ein Abschluss, der eine lange Geschichte im Choral hat und in fast jeder Quelle aufoitt. Man kann
feststellen, d'R er ein HauptschluB des I Tones ist. In der kartáusischen Tradition steht er em háufigsten in
Beziehung mit solchen Antyphonen, deren AnÍiinge ein charakteristisches Motiv z.B. dargestellte oben Ave
Maria aufiveisen. Diese Praxis k*nn ps1 im PosendenkmalnzT Fiillen beobachten.

Zweite Termination,

t
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Mit der charakteristischen Dreiergruppe torculus, die ófter in DiózeseÍiberlieferungen auflrig
Handschrift 2044 an 13. Stellen notiert wurde, bezieht sich deutlich auf Antyphonen, deren
einte Bewegung nach IlI, [V und V Stufen aufiveisen z. B.:

t t
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Veniet ex Sion Dominus deÍensor

Die nàchste Differenz ist fiir die Kartiiuselpsahnodie charakteristisch und auBer hier tritt sie eigent-
lich nicht auf. Sie wurde auBer in den erwáhnten Antyphonen noch in sogenannten Kard Hozjusz Antypho-
nar (ms. 2417 Czartoryskibibliothelq KÍakau) registrier! der gewisse Zusammenhànge mit der KartáuserEa-
dition aufiveist aber der Kodex bedarfnoch der genauen Untersuchung unter diesem Punkt.

In dem beschriebenen Kodex Q044> wurde sie an 23 Stellen notiert. Sie bildet also eine gÍosse Einlage (ca.
25o/o) n der Terminationpalette des I Tones. In der Ëisthetischen Hinsicht prádestiniert der Kartàuserchoral
diese Differenz fiir Antyphonen I modus mit dem ausdruckvollen Initialmotiv:

t t
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Ecce nomen Domini Nuoliae Íacloe sunl

Die iihnlich der vorangegangenen, aber die Gruppe pes aufiveisende Terrrination:

Trotzt identischen, letzten Neumen ist sie selten, mit dem oben abgebildeten Antyphontyp verein! ófter da-
gegen mit einem solchen, der im engen Incipit dsn subfinal€n Ton (DO) nicht aufiveist:
- - - .
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lesus haec dicens Oui me misit

Auch diese Differenzforlnel wurde im Kaftauseranqphonar (in ms. 2044 weniger als an vier Stellen) gefirn-
den und als einzehe fun erwàhnter schon Kard. Hozjusz Antyphonar. ln der Gidleliiberlieferung befindet sie
sich an i I Stellen, aber man muB in der Betracht nehmen, daB es der komplette, ganzjrihrige Antyphonar ist.

Der náchste Anschluss aus der Gruppe G wurde vom kaÍàusischen Skriptor an 16 Stellen iiberEa-
gen. Er ist also der Dritte in der Hinsicht der Anwendungsháufigkeit im I Psalmton (fast 16%). Fast alle in
polnischen Quelle gefimdene Fiille der Formel stemmen vom erwàhnten, kartàuserischen (fberlieferungen
(Gidle, Posen) rurd ms. 2417 Íkakau. Die iibrigen Ftille, insgesemt 5, befinden sich in BernardineÍ,- Klaris-
se4 -Pràmonshatenserantyphonarien, aber wahrscheinlich sind sie Folge von Notatorfehlern.:

und die in der
incrpit die ver-
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Kodifikatoren des kartáusischen Chorals schreiben den AbschluB den i\ntyphonen zq die ihrsn Anfang auf

StruktuÍ des Untentetrachords modus RE mit Betonung des subfinalen Tones, ohne aber die Dominante (LA)

zu erreichen, stiitzen:

a a
t l
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Psallite Deo nostío Levate capita vestla

Die niichste ist eine Diflerenz, dte n Editio Vaticqna als D bezeichnet wird. In Posenantyphonar

ftann mon ihre l0 FÍille finden. Das ist die weitverbreiteste in den europàischen Antyphonaren Termination.

Sie wird sowohl in Diózesekodexerq als auch in Ordenkodexen notiert. Ein charakteristischer Zug ihres

Aufoetens ist die Tatsachg daB sie in den schlesischen Diózesequellen die dominierende unter allen Ab'

schliissen des I. Tones (in manchen iiberscbreitet sie 60%) ist.

Der kartáusische Choral steht ziemlich oft in Verbindung mit Artyphonen mit den deutlichen Betonung den

finalen Ton RE betonenden inititurn, die manchmal einen Eindruck des kurzen Rezitativs macht:

+-
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Cum natus essel

Ihre Variante ist die DifferenzD2.:

die auf dsn Karten ms.2044 nicht auflritt, aber sie wurde zwei mal im Gidleantyphonal iiberliefert, wobei

nur einrnal im ,,Hauptblock". Ír Mangel im Posendenl<rnal kann man mit dem Mangel von mancheu Partien

erkliireq weil sie im Gidleantyphoout io Oo Verbindung mit Antyphone Speciosus &*o zum Feiertag der

seschnóiduÍlg aufgeEeten ist- und an der Stello weist der Posenkodex Verluste auf. Interessant ka''n die

Tatsache sein" daB die Antyphone in manchen Quellen mit dem unfypischen Psalnschluss verbunden isf. Es

kann auch seiq daB es Skriptorsversshen sind.

Kadenzfom" die man fiturfnalig in der Handschift2044 beobachten kanq ist:

In den pohischen Gebieten ist die Differenz nicht weitverbreitet. ln den Diózeseiiberlieferungen tritt sie in

einigenAntyphonarien aus Krakau und Plock auf. Unter Ordenantyphonarien notieren sie Altyphonarien des

Abtás nameni MÉcislaw @enediktynenantyphonar), Kard. Hozjusz und Gidlelcodex. Antyphonen' mit denen

diese Formel am háufigsien in VeiUindung steht, enthalten in ibren lntonationen zuriickkehrende Stufe LA

(Dominanttóne) und SOL:
a t
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Exsurge Domine Sol et luna

Diel*zte Psalmkadenz wurde zweimal auf Karten ns.2044 registriert.

6 Cz. Grajewski, Formuly dyJerencyjne, S. 62-63
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Sie ist fiir Antyphonen besrimmt, die mit III Stuf€n (FA) besinnen
Ton I enthalten:

und den unverziiglichen Descendent zum

Der eÍste Beispiel stammt aus der Gidlehandscbrift, der zweite aus der Posenhandschrift.

Der frtiheste Kartiiuserantyphonar aus Gidle, enthàlt noch eine Differenz, der der Kopist mi. ZO++
nicht iiberliefert hat. Es ist eigentlich die Verleingerung des Rezitativs:

r  l  g  l  l r  r

In dem erw?ihnten Liturgiker wurde der Abschluss fiir die Íihnlichen, wie den notierte oben Antyphonen:
Exsurge Domine, Sol el luna angewendet. In der haxis bedeutet es die Ersetzung einer Terminatiormit der
zweiten. Man muEl beachten, daB die Entstehungsdaten von beiden Biichem eine Distanz von zwei Jahrhun-
derte trennt und es konnte zu den Wandlungen in de,n sogar tief eingewurzelten Traditionen kommen. In dem
Fall betriffi die Anderung nicht das Wesen von Bindsn des Psalms mit Antyphone, weil der psalm mit dem
identischen Ton endet; wahrscheinlich grng es um das deutlicheren Betonen des Abschlusses von psalmvers
und geringe Abwechslung der bisher statischen Melodie. Das Rezitativ und der Abschluss \vareÍr doch auf
einem Ton gesungen.

Ton III
Der hauptsàctrliche, arn háufigsten angewendete Abschluss des Tones im choral:

titt nicht am háufigsten in den Kartáuserbiichern auf. Neun Fiille in der Handschrift aus Gidle, keinen in den
Kard. Hozjusz Antyphonar und zwei in ms. 2044 weisen auf die Tatsache der gezielten Unterdruckung dieser
Form von Seite der Kartiiuserkiinsllq hin. Da sind Antlphonen mit denen der Abschluss auch im Cidtean-
typhonar vereint ist.

Siin digito Dei Dixit autem lesus (mulíeril

Am háufigsten, weil sechsmalig erscheinende Forrn des IIL Tones in der Handschrift aus Posen:

Ff--
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Circumdanles circumdederunl
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tritt ausschliBlich in den kartáusischen Quellen und in ms.2417 aus Krakau auf.
kartáusische Provenienz hinweisende Geaneinsamkeit. Diese Termination wurde
hen, die im engen Incipit pes LA-DO wiederholen:

È --q-=!+ +;:*---

Es ist die ntichste auf die
fiir Antyphonen voÍgese-

Tu Bethlehem terra Dominus legifer

Ihre syllabische noch stengere Version wurde an drei Stellen im Kodex aus Posen widerspiegelt:

f
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Die Antyphonen, mit denen sie in der kartàusischen Tradition verlcriipft is! weisen auch diesen Charakter

auf. Die Inizjalform III modus ist, im Verhiiltds zu den voÍangegmgengn A:rtyphonen, vom Verzierungs-

element frei:

Domine vim patior Quaerentes eum

Der nácbste Abschluss im Antyphonar aus Raczynskibibliothek wurde einmalig notiert:

++-=E.l

Trotzt der trÍigenden Aufzeichnung ist es angeblich die Form, welche man ir der Mehrheit der

Ordenhandschriften (auch aus Gidle) beobachtet:

+-_tl,I

Der AbscSluss scheint eine Erkermungseigenschaft der Handschriften zu sein, weil ihn neben den Kartàusen

gerne auch psminikaner und Zisterzienssr anwenden. Diese Differenz wurde aber vom Schreiber der DiÓse-

iekodexen nicht anerkannt. Diese Formel tritt Ofter in den Offizjen iiber HeilIigen' als im Teil De tempore

auf, daher nur Einzelfall in dem beschriebenen Buch. Wenn man das TexfvermÓgen in beiden' kartàusischen

Áfrnoo"o vergleichg sieht man, dal| manche FÍille von Anwendung der Formel in den Litwgiepartien

anweiend sind, die in ms. 2044 wegen der Verlusste fetilen'

Zwei Beispiele (der zvreite aus ms. o. S. aus Archidiózeseachiv in Czqstochowa) làsst vermuten' daB

die oben genannte Termination fiir diese Antyphonen reservisrt wurde, in denen lntonationen sich bemerkbar

machen durch VerzógeÍungen des Auffretens vom Dominantton (DO):

t -#
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Qui de lerla est Ecce concipies (in utetoJ

Die letzte struliÍuÍell der vorangegangeren zihnlich, jedoch mit III Modalton beendete Differenz,

wurde an 5 Stellen registriert, wobei inéiiem-Fall mit dem kleinen Notizfehler, der auf Nichtberiicksichti-

gung der Dualneumen, analogisch zu den voÍangegaÍIgenen zwei Forrnel beruhte.

So wie oben beschriebene Differenz ist diese auch in den Diózesebiichern nicht anwesend' aber im

Gegensatz zu der voÍangegange,nen ist sie nicht so oft im Ordenchoral anwendet' Sie gibt nicht weder in den

Zisterzieserchoralen, oolnln áen Dominikanerchoralen Die Differenz hat siebenmalig der unzertrennliche,

sogenannte Kard. Hozjusz Antyphonar iibsrliefert'
Die aufeinander mit dá ,qbsciluss beziehende Antyphonen weisen zur Abwechslung sehr scbnelle

Erreichung des Dominanttones, aber auch eil schnelles Verlassen ihn auf:

Exsultabunt omnia ligna Laudate Dominum

Beim Beschreiben der Gesiinge III Modus muB man bernerkeq daB die zuriickgerufenen in der Stu-

die kartausischen euellen den Choral reprtisentieren, der schon nach den Modalwandlungen erstarkt ist' I)as

erkennbare zeíchen der V/andlungen isi das Einsetzen 6sr |6minante und des authentischen auf vI Stufe,

DO (uud nicht V-S! Modus Ml-Rizitativ, der auf die frÍiÏmittelalterliche Modalitát hinweisen hàtte.

ffi
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Ton fV
Der Ton charakterisiert sich durch ziemlich weite Palette der Psatnschlussformel (euouae). Die kar-

táusische Tradition operierte mit nur einigen von ihnen. Die Terminationen des fV Tones in kaftausischen
Quellen weisen sogenennte allera positio auf: Sie siad rrm eine Quarte auf tansponiert. Da ist ihre syntheti-
sche l]bersicht:

+
- € J - E J }

Der am hiiufigsten auf den Karten ms.2044 auffretende Abschluss ist zehnmalig erschicnen. Die Ordenquel-
Ie'n bevorangen sie. Sie bidet22,7%o aller Diefferenzen des fV. Tones. Die Intonationen der mit dem in der
Kartàusertradition Abschluss verbundenen Antyphonen weisen das Beschreiben des Finaltones aut

Unbekannte Quelle des kartàuserischen Chorals aus den 17. Jahrhundert

Zweimalig wurde die Termination als die transponierte Form notiert:

+!rJ_|{-

Durch Verlusste hat der Antyphonar aus Gidle die Termination nicht tibertefert. Die zwei erwiihnten Stellen

befinden sich im osterheiligabenden Offizil'm, der gerade im verglichenen Kodex fehlt- Man kann aber mit

groBer \tl/ahrscheinlishkeil nnnehmeÍL daB sich diese Formel dort befindete, so wie an den Stelleq an denen

die Antyphonen mit de,n charakteristischen, wied€rholten die letzïe Zweínoten-figur der Differenz incipit

eingetragen wurden.

= . i---T-Tlt-------E-.--;i-1tr

Faclus sum sicut homo 0 mors eto mols

Davon, wie selten der AbschluB vorgetagen war, zeugt die Tatsache, daB es in den Orderantyphonarie,n
gelungen ist, sie in l0 Fállen und in den Diózeseantyphonarien in 5 Fiillen auszuordnen. Er bildd also ca

0,17o aller Abschliisse des IV Tones.

Der nàchste AbschluB griindet sich fast im Ganzen auf die Rezitativnote. Zwei Fiille: einer in der

Grundform, der zweite in der transponierten Form schópfen der Bestand der selten beobachteten Terminafion

aus:

1 5 3Czeslaw Grajewski

ffiffLÊ-n-J'-
Quaerile Dominum A fi-nibus bnaePrimus ad Sion

Der náchste Abschluss:
+

* + --

endet mit demselben Ton, mit dem die zugeordnete dern vorangegangenen Abschluss Antyphonen begonnen
haben' Das erweckt den Eindruck, als ob die Differenz ihren Raum auf Kosten der ersten Nàte von Aatypho-
ne erweitert hat. Und tatsàchlich: die unte,n dargestellten Beispiele der Antyphonen beginne4 mit deniàen-
tischen Motiv wie vorangegangene aber ihre erste Note habe,n der Differenz tibergeben.:

Die Handschrift aus Posen uberlieferte diese Kadeu an 25 Stellen. Sie ist eine Domene der kutáusichen

An vier Stellen hat der Kopist von Handschriftz}4f Differenz E (gem. der Nomenklatw Editio Va-
licana ) notiert:

Es ist eine nicht in Diózesequellen auffrettende dagegen am hàufigsten ysa [sminikaner, Karmeliter und
PrÍimonstratenser praktieierte Form. Die KartàuseÍ platzieren sich aus dem Grund hinter ihnen gnd die Ëbrige
Kongregationen nutzen den Abschluss eigentlich nicht: Die geringe Menge der FÊille in den Kráuzritter, Klá-
rissen steht den kartáusischen nicht gleich.

Die Antyphonen sind sprunglos mit der Formel verbunden und kreisen durch die gewisse Zeit rrm die
Melodie in den Grenzen des Untertefachords:

l .-------_
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Ad Te Domine

Noch eine Bemerkung: Antyphonar aus Gidle hat in drei Fállen ei-ne Differsnz registriert, die eigent-

lich die VerlÍingerung des Rezitativs, wórtlich Íecto tono ist. So wie im Falle des I Tones (Rezitatirmoten der

beiden Tóne sind identisch, daher Móglichkeit eines gemeinsamen fiir sie Abschlusses):

Vy'as interessant ist: der Kodex aus dor Raczynskibibliothek hat einen solchen AbschluB nicht iiberliefert' Aa

den Stellen dagegen (es geht unter anderem um Antyphonen Ante me non estJbrmalus) stehen die angegebe-

nen im vorangegangenen Beispiel also nur kaum abwechslungsreiche,n Abschliisse. Hóchsnvahrscheinlicll

wie man es oben ansamm€ngefasst hat, hat sich die Tendenz des Abgehens von der Psalmodie mit linearen,

statischen Charalcter im spáteren Posenkodex gepràgt.

Ton VII
Im kartàusischen Choral hat der VII Psalnton fiinf verschiedene Abschliisse. Der erste am hàufigs-

ten in der Handschrift 2044 (13 Fáille) angewendeten, syllabischen AbschluB:
+

#'--

Er ist am hàufigsten mit den Antyphonen vereinq die mit dem II
Dominante oder sogar VI Stufe erreichen:

- :Maria et flumina In matutinis Domine

Afferte Domino Ecce ascendimus

Modalstufe beginnen und stufenweise die
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Der zweite Abschluss ist allgemein bekannt. Zisterzienser, Dominiksaen und Karmeliter haben ihn
aber nicht anerkannt:

TF-*I;F-

In kaÍàusischen Quelle,n knnn man den AbschluB dort erwarten, wo die Antyphonen mit de,m charakteristi-
schen, viernotigen Tnizialmotiv auflretten:

TEÍ---=Éh- T-fÍ-.-T---

Omnes si-ti-entes lux-la est solus

In der Handschrift aus Pose,n wurden 12 Beispiele der Fiille von der Formel notiert.

Die dritte Termination ist nicht so oft von de,m kartiiusischeir Choral angewendet, obwohl die am
haufigsten auftretende sowobl in den Orden - so wie in den DiózeseÍiberlieferungen Differenz des VII Tones.
Im ms. 2044 bildet sie genau 25o/o aller Abschliisse des VII Tones:

ffi
So wie voÍangegangene, kniipft sich auch diese mit AnÍiingen der Antyphonen durch Bindebewegung (ver-
kniipfende Bewegung) d.h. sprunglos. So viel aber die friihere melodiscÍe ,,Briicke" der Melodie nacÉ obe,n
bildete (die Antyphonen haben mit dem Dominantton begonnen), so jetzt im Gegenteil: pes als die letzte
Figur der Differenz bildet die Antyphonen die mit dem tonischen Klangbeginnen: 

-

Die vierte Kadenzformel des VII Tones ist ein weniger populiirer Abschluss. Sie wurde von Franzis-
kaner, Klarissen, Kartáuser und Augustinermónche angenomm€n. tn deo Quellen der iibrigen Liturgietraditi-
onen ist sie eigentlich nicht beobachtet:

_€!J-l{{__

Im Antyphonar 2044 ist sie nur zweimalig aufgetreten. Sie ist mit einem Typ Antiphonaliniti,m koreliert,
der am Anfang repercusse: den Sprung vom I auf v Modalstufe, aufiveist z. B.:

T-|T--T----_Ï-
Facla est eum

Die letzte Termination wurde fiir die mit dem IV Modalsrufe @O) beginnende Antyphone prá-
destieniert:

F-n=-

Flegnum tuum Domine Aspice in me

Sie tritt ziemlich oft in der psalmodie der verschiedenen Liturgietraditioneq mit AusschluB von Dominika_
nen, Zisterzienser und Karmeliter auf. Sie bildet2,So/ound 1,7% der Absclrliisse des Tones in den Diózese,-
und Orde.nquellen.
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hat der Kopist 43 mal notiert. Der Abschluss hat die grundlegende Uberlege,nheit, wenn es um Háufigkeit

des Auffreiens geht: in den Ordenkodexen bildet ca.8lo/o, und in den Diózesekodexen 75To.Er ist in der

Regel mit Aen antypUonen vereint, die mit dem Finalton beginnen und durch deutliche descendent in den

Schltissen ihre plagale Charakter modus VIII betont wurde:

Ecce Deus noster Elevare e-levate

Im Buch 2044 beobachtet man ziemlich oft die zierende Version der Differenz, die am Óffiesten als

dsr Abschluss der Canticummelodien: B enedi ctus tnd Magnifi cal diente:

Heute, obwohl sie in den offrziellen Herausgaben (Publikationen) nicht anwesend is! kann man sie in der

kartáusischen euelle an 34 Stellen finden, in den 96 Fiillen im Gidelantyphonar, und im sogennanten Kard.

Hozjusz AntypLonar (14), auch in den Diózesekodexsn aus Krakau: ms 47 und ms. 52 (insgesamt 138

fAtá). Oiesó 
-Tennination 

weist keinen Schliissel auf, der als Zeichen bei Absonderung der Kadenz

angewendet kónnte, weil sie mit verschiedenen Typen der Antyphonen verkniipft ist.

Die zweite Differenz des VIII Tones wurde biBchen ungeschickÍ n Edito Vaticana als G

Sie ist besonders in den Diózesekodexen
viermalig aufgetetten. Sie ist deutlich
Dominanttones (DO) beginnen:

Ê=: E
Veritas de tena Meus cibus esl

So wie vorangegangene Differenz
Gidleantyphonar notiert wurde:

hat diese auch ibre zierende Version, obwohl sie hier einmalig im

Der dritts Abschluss, c:

+-Èr_{!-+-+

In dem krtàusichen Kodex aus der Racryískibibliothek wurde in 13 FËillen notiert. Durch seine Universali-

tiit ist er kein signum distinctivum. Der Abschluss ist ziemlich oft mit den Antyphonen verkniipft' die mit

dem Dominantton beginnen, der durch gewisse Zeitnder zierenden Intonation gehalten wird:

und BenedilÍinerkodexen anwesend' ln dem Posendenlmal ist sie

mit Antyphonen verkniipft, die mit den einzehllen Noten des

+r|E-
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Veni-et Íorti-or me Cum vene-rit Fili'.ts

AuBer de,n oben genannten hat der Schreiber der Handscbrifr.àO44 noch 4 Abschliisse d iiberliefert:

ffi
die m"" in den polnischen Quellen noch ausschliBlich im Kard. Ho4iusz Antyphonar und im Gidleantypho-
nar finden ftann, was ihre ge,meinsamen, litrugische,n Kreis bestátigt. Mm kann also Behauptung risikieren,
daB es die nàchste, charakteristische fiir Kartàuserchoral Psalmterrnination ist.

Sie kniipft mit den Antyphonen, wie diese zwei vorangegangen, die mit de,m Dominantton beginneg
und deutlich nach dem Erreichen der Finalnote strebeir:

Éaffi#
Ecce ancilla Domini Laetamini cum lerusalem

***

Unter Bebachtung der Ubereinstimmung von Textkorpus und der aufzeigenden in dem Artikel Ana-
logien der Musikeigenschafteq besonders der charakteristischen Psalmschliisse im Kartàuserantyphonr aus
Gidle (ms. o. S. aus Archidiózesearchiv, Czgstochowa) und in der Handschriftz044 aus der Raczyískibiblio-
thek in Posen, kann man mit vollkbmmener Sicherheit feststellen, daB der Denkmal aus Posen der kartliusi-
sche Anytphonar ist.

Untersuchung seiner kartêusischen Herkunft wurde von der musikologischen Seite durchgefiihrt. Die
Handschrift waÍtet noch auf Aufldánrng von der bibliologischen und kodikologische,n Seite, und vor allem
auf ge,naue AuÍktiirung des Ràtsels seiner Herkunft.

U b ers etzt v on Beata Korzestanska

Unbekannte Quelle des kartáuserischen Chorals aus den 17. Jahrhundert
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