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Bartolomeo Cristofori
Hammerflugel und Cembali im Vergleich

Bartolomeo Cristofori (geboren am 4. Mai 1655' in Padua,
gesrorben am 27. Januar 17322 in Florenz) gehòrc zu den in-
teressantesten Instrumentcnbaucrn in dcr Gcschichte derTas-
teninstrumente. Er wurde schon zu Lebzeiten sehr ge-
schatzt.3 Cristofori war Cembalobauer am Hofe der Medici
in Florenz und Restaurator der herzoglichen Musikmstru-
mentensammlung. Er stand inderTraditiondesitalienischen
Cembalobaus und war ìnsbesondere durch seìne restau-
ratorìsche Tàtigkeit mit den Instrumenten der alten italie-
nischen Meister vertraut.

Seine Bedeutung fiir die Entwicklung des Klavierbaus
kann nìcht genug beront werden. Seine Hammermechaniken
waren im 38. Jahrhundert ein Vorbìld fiir Instrumenten-
bauer in vìelen Là'ndern Europas. Cberlieferte Mechaniken,
beispielsweise in Instrumenten von Giovanni Ferrini, Gott-
fried und Heinrich Silbermann, Henrique van CasteeI,
Manuel Antunez, Louis Bas, Johann Andrcas Stein sowie
Mechaniken in einigen unsignierten spanìschen und portu-
giesischen Hammerfliigeln des 18. Jahrhunderts, belegen sei-
nen grol?cn Einfluss.5 Dank des zahlreichen, bereits ver-
ò'ffentlichten Archivmatcrials haben wìr Kcnntnis von

(1) Am 6. Mai 1655 wurde er in der Kirche St. Lukas getauft. Archivder Kir-
che St. Lukas, Padua 6. Mai 1655. Facsimile der Taufurkunde bei B. BRU-
NELLI und A. DAMERINI, Bartolomeo Cristofori inventore del pianoforte.

Padua 1955,5. 31.
(2) Archiv der Curia Arcivescovile Firenze. Kirche S. Jacopo tra' Fossi. To-
dcsregister 1634-1793. Todeszertifikat Cristoforis uncer dem 27. Jaiiuar
1731 (nach heutigem Kaiender 1732). LETO PULITI. Della vita del Ser.mo

Ferdinand» dei Medici Granprincipe di Toscana e della origine del pianoforte,

in: Atti dell'Accademia del R. Istituto Musicale di Firenze XII. Stab. Civelli,
Firenze 1874, S. 42, Furinole 20.
(3) "Christofori Bartolomeo da Padova morto in Fiorenza nell'anno 17.. fu
celebre artifice di gravecembali, ne fu insegne resarcitore, rendendo ottimi i
buoni già costruiti dai migliori amichi autori e fu inventore de gravecembati
a martelli ..." («Christofori Bartolomeo aus Padua, gestorben in Florenz irn
Jahre 17.. , war der beruhmre Cembalobauer und cin hervorragender Res-
taurator, der die Instrumentc anderei Meister noch besser wieder herstellte
und er war der Erfinder der Cembali mit Hammern,...") Civico Museo Bi-
bliografico Musicale Bologna. Anonymes Musiklexikon aus dem Besitz Pa-
dre Martinis. Manoscritto H 62. Stichwort Christofori Bartolomeo, S. 114;
LUISA CERVELLI, Noterelle Cristo/ariane, ini Quadrivium 22/1, Bologna
1981,5. 157-167.
»... Nel 1700 Bartolomeo de Christofari fiorentino, uomo eccellentissimo
de' nostri tempi, i! quale inventò i cembali coi martellina (»Im Jahre 1700

Cristoforis vielseitiger Tatigkeit am Hofe der Medici, die er
im Mai 3688 begann.6 Aus crhaltcnen Rcchnungen der er-
sten Jahre von 3690 bis 3698 geht hervor, dass er in dieser
Zeit neben dem Neubau von drei Cembali, zwei Spinetten
und einem Klaviziterium verschiedene Restaurierungen an
Kielinstrumenten durchfuhrte, an einer Orgel arbeitete so-
wie fùr Cembalotransporte zu diversen Palazzi der Medici
verantwortlich war.7

Weitere schriftliche Quellen zu Instrumenten Cristoforis
existieren in Form von Inventarverzeichnissen der Musikin-

Bartolomeo de Christofari aus Florenz, hervorragendster Mann unserer
Zeìt, derjenige, der das Cembalo mit Hammern erfand...<0, PIETRO FINA-
ROLI, Polyanthea technìca, Roma 1718-1732, Biblioteca Casanatense Roma,
MS. 3007, e. 1; PATRIZIO BARBIERI, Cemhala.ro, organare, chitarra™ e fabbri-

catore di corde armoniche nella 'Polyanthea technica< di Pinaroii (1713—32),

in: Recercare I. Roma 1989, S. 141.
(4) Es ist interessane dass der Begriff Restaurator im Zusammenhang mit
Cristofori bereits von dem Autor des anonymen Musiklexìkons aus dern
18. Jahrhundert mehrfach verwendet wird. Anonymes MusikJexikon aus
dem Besitz Padre Martinis (Anm. 3), S. 114, 116, 119.
(5.) Zum Kombinationsinstrument von Giovanni Ferrini siehe LUIGI PER-
DINANDO TAGLIAVINI, Giovanni Ferrini and' his harpsichord -a penne e a mar-

telletti', in: Early Music XIX (August 1991), S. 399-408. Zu den Ham-
mertìiigeln von Gottfried Silbermann, Henrique van Casieel, Antunez und
den unsignierten spanischen und porrugiesìschen Hnmmerfliigeln des
18. Jahrhunderts s. STEWART POLLE s-, The Early Pianoforte, Cambridge
Musical Texts and Monographs, Cambridge 1995; KONSTANTIN RESTLE,
Bartolomeo Cristofori und die Anfànge des Hammerclavieres, Miinchen 1991.
Zur Beschreibung des Louis-Bas-Hammerfltigels s. JOHN KOSTER, Two

Early French Grand Pianai, in: Early Keyboard Journal, Volume 12, 1994,
S. 7-37, s. auch JOHN KOSTER, foreign Injiuences in highteenth-Century

French Piano Making, in: Early Keyboard Journal, Volume 11, 1993,
S. 7-38. Zu Instrumenten von Johann Andreas Stein s. MICHAEL LATCHAM,
The fìttati ofJohann Andreas Stein, in: Michaclsteiner Konferenzberichte.
Bd. 50, >Zur Geschichte des Hammerklaviersi, 14. Musikinstrumentenbau-
Symposium in Mìchaelstem am 12. und 13. November 1993, Institut fiir
Auffùhrungspraxis Michaelstein 1996, S. 1 5-49.
(6) Am 6. Mai 1688 wird Bartolomeo Cristofori als "Bartolomeo Cristofori
Padovano nuovo strumentalo de! Serenissimo Principe Ferdinando" (Barro-
lomeo Cristofori aus Padua, neuer Instrumentenmacher des Prinzen Ferdi-
nando) genannt. Archivio di Stato di Firenze Guardaroba Medicea file 903,
S. 129; GIULIANA MONTANARI, Bartolomeo Cristofori. A list and historical

surveyofhis ìnsiruments, in: Early Music XIX (August 1991), S. 384, Fuii-
note 7.
(7) Archivio di Stato di Firenze, Guardaroba Medicea. Akte 1073, Nr. 325;
FERDINANDO CANAGLIA, Per le onoranze a Banolommeo Cristofori che

avranno luogo in Firenze il di 7 maggio 1876, in: Tipografia della Gazzetta d'I-
talia, Firenze 1876, S. 3-32.
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seriamente aus dem Besìtz der Medici. Im Verzeichnis aus
dem Jahre 1700, in dem detailliert Tasteninstrumente,
Zupfinstrumente, Streich- sowie Holzblasinstrumenre be-
schrieben werden, finden sich neben Cembali und Spinetten
von Girolamo Zenti, Domenico da Pesaro, Giuseppe Mon-
dini, Giuliano Giovannini, Niccolo Berti, Gio Batta Magnelli
und Giuseppe Buoni auch zwei Cembali, ein Klaviziterium,
zwei Spinette, ein Spinettone und ein >Arpictmbalo< von Bar-
tolomeo Cristofori. Wahrend die beiden Cembali, das Spi-
nettone und das >Arpicimbalo< als Instrumente Cristoforis,
jedoch ohne Signatur beschrieben werden, sind im Zusam-
mcnhang mit den beiden Spinetten und dem Klaviziterium
dieSignaturen und Jahreszahlen 1690, 1693 bzw. 1697 ange-
gcbcn, so dass man jene Instrumente dcn entsprechenden
Rechnungen aus dcn Jahren 1690-1698 zuordnen kann.8

Beide Spinette mit ungewohnlicher ovaler Form aus den Jah-
ren 1690 und 1693 sind erhalten, ersteres in Fforen/9, in dcr
Galleria dell' Accademia delle Belle Arti und letzteres in Leip-
zig, im Musikinstrumenten-Museum der Universitat.10

Die Beschrelbung eines »Arpicimbalo di Bartolomeo Cris-
tofori, di nuova inventione, che fa il piano e il forte ...« (»Ar-
pìcimbalo von Bartolomeo Cristofori, von neuer Erfindung,
welches laut und leise hervorbrìngt ...«) im Invemarverzeich-
nis von 1700 ìst der erste bekannte Nachweis eines Pianofor-
tcs von Cristofori.11 Federigo Meccoli, Organisi ani Hofe in
Florenz, berichtet 1704 ebenfalls davon, dass das »Arpicim-
balo del piano e forte* von »M.ro Bartolomeo Christofani Pa-
dovano" im Jahre 1700 erfunden wurde.12 Eine Tage-
bucheìntragung des Florentìner Musikers Francesco Maria
Mannucci, die 1698 als Jahr der Entstehung von Cristoforis
erster Hammermechanik angibt, wird beute angezweifelt.13

In einem Inventarverzeichnis von 1716 , das von Cristo-
fori selbst unterschrieben wurde, sowie einem weiteren von
1732'5, das Cristoforis Nachfolger Pietro Mazzetti erstellte,

werden ùbcreinstimmend ein Klaviziterium, ein Spinettone
da orchestra, ein Cembalo aus Ebenholz sowie >vier Cembali
mit einem Register< als Instrumente Cristoforis genannt. Letz-
tere Beschrcibung fiihrte zu verschiedenen Interpretationen. i6

Es muss offen bleiben, ob es sich wirkhch um einregìstrige
Cembali handelte oder ob Pianoforti gemeint waren. Zusàtz-
lich wird im Inventar von 1732 ein >cimbaletto< (ein kleines
Cembalo) erwahnt. Insgesamt werden die Instrumente weni-
ger detailliert beschrieben als im Verzeichnis von 1700.

Die nach dem Inventarverzeichnis von 1700 wichtigste
Quelle zur Erfindung des Pianofortes ist die umfangreiche
Beschreibung von Scipione Maffei, veròffcntlicht 1711, in
der sich neben der Beschreibung eìne Zeichnung von Cristo-
foris erster Mechanik befindet, die jedoch leider nicht iiber-
liefert wurde. l 7Zu diesem Artikel sind auch Maffeis Notizen
erhalten, die er sich wahrend dcr Begcgnung mit Cristofori
1709machte.18 1725 erschien in Johann Matthesons 'Critica
Musica< eine deutsche Ubersetzung von Johann Ulrich Kò-
nig, einem Hofpocten in Drcsden.19 Maffei spricht davon,
dass Cristofori zum Zeitpunkt seines Besuches bereits drei
Pianoforti gebaut hatte, wovon eines Kardinal Ottoboni be-
kam und die beiden anderen in Florenz verkauft wurden. Aus
einem erhaltenen Brief Kardinal Ottobonis an den Prinzen
Ferdlnando kann man schliefs'en, dass es sich bei dem Instru-
ment fiir den Kardinal um ein Geschenk handelte.20

Nach FerdinandosfruhemTod 1713 wurde Cristofori von
Grofiherzog Cosimo III. (1670-1723), dessen Vater, in sei-
ner Scellung am Hof bestàtigt, wenngleich das Musikleben
im Vergleich zu Ferdinandos Zeiten eingeschrànkt blieb.21

Eine weitere interessante Quelle, die ein Pianoforte von
Bartolomeo Cristofori erwahnt, ist das anonyme Musiklexi-
kon aus dem 18. Jahrhundert, in dem der Besitzer eines Cris-
tofori-Hammerflugels von 1720 die Person Cristofori und
scine neue Erfindung kurz beschreibt.22

(8) Archìvio di Srato di Firenze, Guardaroba Medicea. Akte 1117; VINICIO
GAI, Gli Strumenti Musicali della corte Medicea e il Museo del Conservatorio

<I.uigi Cherubini- di Firenze. Firenze 1969, S. 6-21.
(9) Dieses Spinett wurde im Herbsc 2000 unter den Instrumenten aus dem
Besitz der Familie Bardini entdeckt und gehort nun dem icalienischen Staat.
Es ist in einer neu erorfneren Musikinstrumentcnausstellung in der Galleria
dell' Accademia delle Belle Arti in Florenz zu sehen.
(10) HUBERT HENKEL, Kìelinstrumente, Musikinstrumenten-Museum der
Università! Leipzig, Katalog Bd. 2, Leipzig 1979, S. 34-38.
(11) VINICIO GAI (Anm. 8), S. 11.
( 12) Diese Handsclirifr ist in einer Kopie von Zarlinos 'Istituzioni harmoni-
che< zu finden. RAYMOND RUSSEL, TheHarpsichordandClavichord, London
1959, S. 38; LUISA CERVELLI (Anm. 3), S. 157.
(13) Mannucci berichtet angcblìch, dass das Datum der Erfindung des
Hainmerflugels »zwei Jahre vor dem Jubeljahr gewesen sei", mit dem er auf
das Jahr 1698 anspielt. DieTagebucheintragung Mannuctis ist verschollen,
sie wurde aber von Mario Fabbri veroffentlicht. MARIO FABBRI, Nuova luce

sull'attività fiorentina di Giacomo Antonio Perii, Bartolomeo Cristofori e Gior-

gio Frederico Haendel, in: Chigiana 21, Florenz 1964, S. 149; Anzweiflung
von Fabbris Artikel in: CARLO VITALI und ANTONELLA FURNARI, Hàndeis

Italienreise. Neue Dokumente, Hypothesen und Interpretationen, Gottin-
ger Handel-Beirrage IV, Kassel 1991, S. 65.
(14) Am 23. September 1716 unrerschreibt Cristofori ein von ihm erstelltes
Inventarverzeichnis der Musikinstrumentemammlung der Medici mit »Bar-
tolommco Cristofori Custode". Archivio di Stato di Firenze. Guardaroba
Medicea. Akte Ì241bis XXX; LETO PULITI {Anm. 2), S. 100-108.

(15) Archivo di Stato di Firenze, Guardaroba Medicea, filza 1410, Inventa-
rio di Strumenti 1732. GIULIANA MONTANARI (Anm. 6), S. 387 f.
(16) GIULIANA MONTANARI (Anm. 6), S. 387; HUBERT HENKEL, Bartolo-

meo Cristofori as Harpsichard Maker, in: The Historical Harpsichord. A Mo-
nograph Series in Honor of Frank Hubbard, General Editor Howard Schott,
Volume 3. Sruyvesant, NY 1992, S. 9; STEWART POLLENS (Anm. 5), S. 54.
(17) SCIPIONE MAFFEI, Nuova Invenzione d'un gravecembalo col piano e forte

aggiunte alcune considerazioni sopragli strumenti musicali, m: Giornale de'let-
terati d'Italia 5. Venedig 1711, S. 144-159.
( 18) Biblioteca Capitolare Verona. Busta DCCCLVi, fase. VII; LAURA OCH,
Bartolomeo Cristofori, Scipione Maffei e la prima descrizione del <gravecembalo

col piano e forte-., in: Flauto dolce 14-15 (April-Oktober 1986), S. 21-22.
(19) JOHANN ULRICH KÒNIG, Des Marchese, Scipio Maffei, Beschreibung eì-

nei ne uerfundenen Claveceins, aufwetchem das piano und forte zu haben, nebst

einigen Betrachtungen iiber die Musikalischen Instrumente, Aus dem Welschen

ins Teutsche ubersetzt, in: JOHANN MATTHESON, Critica Musica, Bd 2. Ham-
burg 1725, S. 335 ff-; Faksimile in: KONSTANTIN RESTLE (Anm. 5),
S.213-237.
(20) Kardinal Ottoboni bedankt sich filr »...il raro Cembalo, che mi ha fa-
vorito ...» (»... das scitene Cembalo, da£ mich crfreut hat ...«). Archivio di
Stato di Firenze, Archivio Mediceo, Akte 5899. S. 75; PULITI (Anrn. 2), S. 58.
(21) GIULIANA MONTANARI {Anm. 6), S. 383 f.
(22) Anonymes Musiklexikon, Stichwort C della chiave. (Anm. 3).
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Nach dieser Zusammenfassung der wichtigsten berelts
veròfFenclichten und bekannten schriftlichen Quellen zu
Cristofori und seinen Instrumenten werden im Folgcnden
die von ihm erhaltenen Instrumente, spezìell die Cembali
und Hammerflugel, im Mittelpunkc der Untersuchung stehen.

Es sind sieben von Cristofori signierte und datierteTasten-
instrumente iiberliefert. Die bereits erwahnten Spinette, da-
tiert 1693, ein Cembalo von 1722, ein Cembalo von 1726
und ein im gleichen Jahr datierter Hammerflugel befinden
sich im Musikinstrumenten-Museum der Università! Lcìpzig.
Zwei weitere Hammerflugel, sìgniert und datiert mit 1720
und 1722, befinden sich im Metropolitan Museum of Art in
New York bzw. im Museo degli Strumenti Musicali in Rom.

Die aus dem Inventarverzeichnìs von 1700 abzuleitende
Tatsache, dass Cristofori nicht alle scine Instrumente signier-
te, lasst Raum ftir heutige Zuschreibungen von Instrumenten
zu Cristofori. An dieser Stelle seìen nur das Spmettone im
Musikinstrumenten-Museum der Universitat Leipzig23, ein
Clavichord in Privacbesitz in Deutschland24 sowie das Cem-
balo aus Ebenholz im Konservatorium 'Luigi Cherubini* in
Florenz genannt.25 Letzteres Instrument bietet sich fùr einen
Vergleich mit den signierten Cembali und Hammerfliigeln
Cristoforis an. Die Ergebnisse der Untersuchung dieses In-
strumentes bìlden den ersten Teil der vorlìegenden Arbeìt.
Im zweiten Teil sind die fùnf signierten Fliigel Gegenstand
der Untersuchung. Die Autorin unternimmt den Versuch,
eine kleine Liicke in den berelts umfangreichen Studien zu
Crisroforis Instrumenten zu schliefien. In den Arbeiten von
Stewart Pollens26 und Konstantin Restie27 zum friihen Pia-
nofortebau wird die Aufmerksamkeit auf Cristofori als Kla-
vierbauer gelenkt. Hubert Henkel28 tràgt der Bedeutung
Cristoforis als Cembalobauer Rechnung. In dieser Arbeit
wird versucht, die Hammetflùgel und Cembali Cristoforis
nicht als getrennte Gattungen zu betrachten, sondern der ge-
meinsamen Grundidee von Cristoforis Flugeln naher zu
kommen. Anhand des Vergleìches von Konstruktionsdetails
sollen Gemeinsamkeiten zwischen Cembali und Ham-
merfliigeln herausgearbeitet und Details, die nur dem Piano-
forte eigen sind, verdeutlicht werden.

Das unsignìerte Ebenholzcembalo der Sammlung
des Konservatoriums »Luigi Cherubini

in Florenz - ein Instrument aus Cristoforis
frtiher Schaffensperiode vor 1700

Die Musikinstrumentensammlung des Florentiner Konser-
vatoriums, die seit Mai 2001 in der «Galleria dell'Accade-
mia* in Florenz zu besìchtìgen ist29, geht zum grofiten Teil
auf die Sammlung der GroSherzò'ge der Toskana des 18. und
19. Jahrhunderts zuriick. Eine Gruppe von besonders bedeu-
tenden Instrumenten lasst sich direkt auf den Besitz Ferdi-
nando de' Meclici's (1663-1713) zurùckfiihren. Zum Eben-
holzcembalo (Abb. 1} gibt es zahlreìche Dokumente fiir den
Zeitraum von 1700 bis 1784, die das Instrument als Arbeit
von Bartotomeo Cristofori beschreiben und vom intensiven
musikalischen Gebrauch sowie von Restaurierungen dessel-
ben berichten. Geht man davon aus, dass Cristofori nur ein
Cembalo aus Ebenholz baute, ist die Wahrscheinlichkeit sehr
groft, dass es sich bei dem in den Dokumenten beschriebenen
Instrument um das in Florenz erhaltene Ebenholzcembalo
handelt.

1. Unsigniertes Cembalo aus Ebenholz,
Konservatorium »Luigi Cherubini", Florenz

Im Folgenden werden die bisher gefundenen Dokumente
zu diesem Instrument in chronologischer Reihenfolge zu-
sammengefasst. Der Ausgangspunkt der Zuschreibung des in
Florenz erhaltenen Instruments zu Cristofori war die Uber-
einstimmung mit der Beschreibung eines Cembalos im
Inventarverzeichnis der Musikinstrumentensammlung der
Medici von 1700.30

(23) HUBERT HENKEL (Anm. 10), S. 91-93.
(24) WOLF DIETER NEUPERT, Bartolomeo Crisioforis Clavichord von 1719,

in: Springer. Rechen undTangente. Eine Musikinstrumentenausstellung der
Stadi Herne, 10.-13. November 1994, S. 46-68.
(25) JOHN HENRY VAN DER MEER, Das Florentiner Ebenholzcembalo — eine

Arbeit von Bartolomeo Cristofori, ini Festschrift fùr Gerhard Bott zum
60. Geburtstag, Darmstadt 1987, S. 227-235.
(26) STEWART POLLENS (Anm. 5), S. 43-95.
(27) KONSTANTIN RESTLE (Anm. 5), S. 213-237.
(28) HUBERT HENKEL {Anm. 16), S. 1-57.

(29) -La Musica e i suoi Strumenti». La Collezione Granducale del Conser-
vatorio Cherubini. Ministero peri Beni e le Attività Culturali. Firenze 2001.
(30) JOHN HENRY VAN DER MEER (Anm. 25).
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Im Inventarverzeichnis von 1700 heìftt es:

»Ein Cembalo von Bartolomeo Cristofori, in einem Kasten auf-
bewahrt, mit zwei Prinzipalregistern gleicher Tonhòhe, mit Reso-
nanzbodcn aus Zypresse ohne Rosette, mie Zargen, Stegen, Re-
chcn, Springern und Profilleisten aus Ebenholz, (letztere) mit
Elfenbeinader, mit einer Klaviatur aus Elfenbein und Ebenholz
ohne 'gebrochene Tasten', mit G ohne kurze Oktave beginnend
und mit e endend, mìt 53 weifien und schwarzen Tasten, 4 G Braccio
lang, vorne 1 Braccio und 8 Soldi breìt, mit seìnem Pult aus Zy-
presse, seinem auféeren Kasten aus reiner Tanne und seiner Decke
aus rotem Leder, mit grùnem Taft gefiittert und mìt einer Gold-
borte«.31

Ein Cembalo aus Ebenholz wird auch in den Inventaren von
1716 und 1732 beschrieben.

»Eìn Cembalo aus Ebenholz mit Elfenbeintastatur, Arbeit von
Bartolomeo Cristofori; mit einetn Kasten aus Tanne, mit einer
Decke aus rotem Leder, mit einer Goldborte und griinem Taft ge-
fiittert, signiert Nr. 6«32

»Ein ahnliches [Cembalo] aus Ebenholz mit Elfenbeintastatur,
Arbeit von Bartolomeo Cristofori, mit einem Kasten aus Tanne,
mit einer Decke aus rotem Leder, mit einer Goldborte und griinem
Taft gefiittert, signiert Nr. 6«"

Am 8. Oktober 1745 wird das gleiche Cembalo in einem In-
ventar erwahnt.

»EÌn Cembalo aus Ebenholz mit Elfenbeintastatur, Arbeit von
Bartolomeo Cristofori, mit einern Kasten aus Tanne, mit einer
Decke aus rotem Leder, mit einer Goldborte und mìt grùnem Taft
gefiittert" 34

Schriftliche Vermerke ùber das Verleihen des Ebenholz-
cembalos geben Auskunft darùber, dass es in weiterem
musikalischen Gebrauch war. Im Zusammenhang mìt dem
letztgenannten Inventar von 1745 findet sich auch die Be-
merkung, dass es am 25. August zu einem Giuseppe M. Tan-
fanì transportìert wurde.

»EÌn Cembalo aus Ebenholz mit Elfenbeintastatur, Arbeit von
Bartolomeo Cristofori, mit einem Kasten aus Tanne, mit einer
Decke aus rotem Leder, mit einer Goldborte und mit grùnem Taft
gefùttert, zu Signore Giuseppe M. a Tanfani, am 25. August dieses
Jahres... [Nr. 3607]-<35

Erst zwanzig Jahre spater scheint Giuseppe M. Tanfani
zuruckgegeben zu haben.

es

»Ein Cembalo aus Ebenholz mit Elfenbeintastatur, Arbeit von
Bartolomeo Cristofori mit einem Kasten aus Tanne, mit einer
Decke aus rotem Leder, mìt einer Goldborte und mit griinem Taft
gefùttert, Nr. 3607/1, zuriickbekommen von Giuseppe M. a Tan-
fani, wie oben 320, 1. 7. 1765«36

Drei Jahre danach wird es wiederholt verliehen.

2. Pianoforte, Bartolomeo Cristofori, 1720,
Metropolitan Museum of Art, New York

(31) "Un Cimbalo dì Bartolomeo Cristofori, levatoro di cassa, a due registri
principali unisoni, con fondo di cipresso senza rosa, con fascie ponti traversa
salterelli e scorniciatura di ebano filettata d'avorio, con tastatura di avorio et
ebano senza spezzati che comincia in gisolrcut ottava stesa e finisce in cisol-
faut con n. cinquanta tre tasti tra bianchi e neri, lungo braccia quattro e un
quarto, largo nel davanti braccia uno e soldi otto, con suo leggio dì cipresso,
sua contro cassa di abeto pura e sua coperta di cuoio rosso foderata di taffettà
verde orlata di nastrino d'oro«. Archivio di Stato di Firenze (Anm. 8); VINI-
CIÒ GAI (Anm. 8), S. 10.
(32) »Un cimbalo di ebano con tastatura d'avorio, opera di Bartolommeo
Cristofori con cassa di abeto bianco, e sopracoperta di corame rosso orlata
di nastrino d'oro, foderata di taffettà verde». Archivio di Stato di Firenze,
Guardaroba Medicea, Akte 1241 bis 1716 [N. 6]. Akte 1306 bis 1716
[N. 6]; LETO PULITI (Anm. 2), S. 102.
(33) -Un sim[il]e d'ebano con tastatura d'avorio op[er]a di Bartolomeo Cri-
stofori con cassa d'abeto bianco e sopracop[er]ta di corame rosso orlata di
nastrino d'oro fod[erat]a di taffetà verde seg. n. 6.- Archivio di Stato dì
Firenze, Guardaroba Medicea, filza 1410, Inventario di Strumenti,
19. 9. 1732. Transkription von Giuliana Montanari. Ich bedanke mìch bei
Giuliana Montanari, die mir ihre Transkription samtlicher bisher gefunde-
ner Dokumente zum Ebenholzcembalo zur Verfiigung stellte.

(34) "Un Cimbalo d'ebano con tastatura d'avorio, op[er]a di Bartolomeo
Cristofori con cassa d'abeto bianco e sopracop[er]ta di corame rosso orlata
di nastrino d'oro fod[erat]a di taffetà verde», registriert am 8. 10. 1744
[N. 3607]. Archivio di Stato di Firenze, Guardaroba Medicea. 58 app. e.
404. 1744-67. Transkription von Giuliana Montanari.
(35) "Un Cimbalo d'ebano con tastatura d'avorio, op[er]a di Bartolomeo
Cristofori con cassa d'abeto bianco e sopracop[er]ta di corame rosso orlata
di nastrino d'oro, fod[erat]a di taffetà verde, Al sig.r Gius.e M.a Tanfani, ne
25 agosto q.o A. ad I Sg 3607-. (Anm. 34), e. 595.
(36) "Un Cimbalo d'ebano con tastatura di avorio, opera di Bartolomeo
Cristofori con cassa di abeto bianco, e sopracoperta di corame rosso orlata
di nastrino d'oro foderata di taffetà verde N. 3607= p.mo = Da detto come
sopra 320. 3607. Giuseppe M.a Tanfani, 1. 7. 1765-. (Anm. 34), e. 595.
(37) »Adi 31 Luglio 1769. A Monsieur C .... [sic] Campione maestro di
cappella di S.A.R. imprestato quanto appresso & e fu sino di settembre
1765- Un cimbalo d'ebano, con tastatura d'avorio, opera di Bartolommeo
Cristofori, con cassa di abeto bianco, con sopra coperta dì corame rosso,
orlata di nastrino d'oro, foderata di taffettà verde, del n. 3607 pm".« Impe-
ria! e Real Corte Lorenese 3394. Giornale della Guardaroba Generale di
S. A. R. C 2do. e. 44v. Transkription von Giuliana Montanari.
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»... 31.7. 1769 An Herrn C(arto) Campione, Kapellmeister sei-

ner Majestat, verlìehen wie nebenstehend seit September 1765. Eìn

Cembalo aus Ebenholz mit EI fé n beiti tastatili", Arbeit von Bartolo-

meo Cristofori mit einem Kasten ausTanne, mit einem Bezug aus

rotem Leder, mit ciner Goldborte und mit griinem Taft gefiittert,

[Nr. 3607/1.]«37

Fiir einen Vergleich des Ebenholzcembalos mit den schritt-
lichen Quellen bieret sich insbesondere die zucrst aufgc-
fùhrte Beschreibung im Inventarverzeichnis von 1700 an.
Folgende Punkte dieser Beschreibung stimmen mit dem cr-
haltenen Instrument iiberein:
-Das Cembalo hat zwei 8'- Reglster.
- Dcr Resonanzboden ist aus Zypresse und hat keine Rosette.
-Die Zargen, die Rechenauflage und die Profìlleisten sind

aus Ebenholz, letztere mit eingelegten Elfenbeinadern.
-Die Tastatur umfasste ursprùnglich 53 Tasten GG, AA-c3
-Die Untertastenbelà'ge sind aus Elfenbeìn, die Obertasten-

belage aus Ebenholz.
— Die Mafiangaben fiir die Korpuslà'nge und -breite stimmen

mit geringen Abweichungen iiberein.38

Giuseppe und Filippo Ferrini arbeiteten nachweislich auch
am Ebenholzcembalo.
In eìner Eintragung Giuseppe Ferrinis vom September 1765
heiftt es:

»Ein ganz aus Ebenholz bestehendes Cembalo bekielt und die

Saiten ersetzt und die Tastatur repariert*40

Am 26. Aprii 1783 schreibt Giuseppe Ferrini eine weitere
Rechnung mit folgendem Wortlaut:

»Die Guardaroba generale< muss mir, Giuseppe Ferrini, wie

folgt: Fiir ein Cembalo mit Intarsien, aus Ebenholz und Elfenbein

bestehend, in dem mehr als die Hà'lfte der Saiten erneuert wurden,

die Tastatur neu ausgebleit und ausgebessert wurdc (nach vielen

Jahren waren die alten Bleie korrodiert), alle Leder- und Stoff-

belàge der Tastatur erneuert wurden, in den Springern die Federn

und die Zungen ersetzt wurden und die zwei Tasten Cis und D im

Sopran hìnzugefuhrt wurden, fiir alles den Gesamtpreis von Lire 40

[bezahlen]."41

3. Cembalo, Bartolomeo Cristofori, 1722,

Musikinstrumenten-Museum der Università! Leipzig

Dank erhaltener Rechnungen von Reparaturen verschiedener
Cembali bekommen wir eine Vorstellung, wie die Musik-
instrumente am Hofe der Grotéherzoge der Toskana im
18. Jahrhundert betreut und spielbar gehalten wurden. Gio-
vanni Ferrini, Schùler Bartolomeo Crisrororis, und scine
beiden Sohne Giuseppe und Filippo haben die Tradition
Cristoforis mit dem Bau und dem Instandhalten von Tasten-
instrumenten am Hof fortgesetzt.39

4. Pianoforte, Bartolomeo Cristofori, 1722,

Museo degli Strumenti Musicali, Rom

(38) Fùr die Umrechnung der atten Mafieìnheit Braccio in das heutìge Mil-
Iimetermar% wurde fulgender Wert benutzt: 1 braccio = 583.6 mm, 1 brac-
cio = 20 soldi - Die Angabe ìm Inventar von 1700, 4 1/2 Braccia lang, vor-
ne ein Braccio und acht Soldi brcit sind danach umgcrechncr: 2480,3 mm
lang, vorne 817,04 mm breit. Die Isc-Mafieam Instrument sind: 2495 mm
lang, 816 mm breit.
(39) PIERLUIGI FERRARI E GIULIANA MONTANARI, Giovanni, Giuseppe e

Filippo Ferrini. Cemhalari delia corte del Granducato di Toscana. Uno studio

documentario, in: Musicus Perfectus. Studi in Onore di Luigi Ferdinando
Tagliavini «Prattico & Specolativo- nella ricorrenza del LXV. Compleanno,
Bologna 1995, S. 29-47. - Zu erhaltenen Instrumencen Giovanni Ferrinis
siehe LUIGI FERDINANDO TAGLIAVINI, JOHN HRNRV VAN DLR MEER, Clavi-

cembali e Spinette dalXVI aiXIXSecolo. Collezione L.F.Tagliavini, Bologna
1987, S. 186-200; LUIGI FERDINANDO TAGLIAVINI (Anm. 5); STEWART
POLLENS (Anm. 5), S. 96-117.

(40) "Un cimbalo tutto dì ebano si è rimpennato, e rimesse le corde, e acco-
modata la tastiera», PIERLUIGI FERRARI E GIULIANA MONTANARI
(Anm. 38), S. 34.
(41) ~La Guardaroba generale di S. A. R. deve dare a me Giuseppe Ferrini
quanto appresso.
Per avere accomodato un cimbalo intarsiato di ebano, e avorio consistente la
detta accomodatura di averlo nncordato più della metà, rinperniata di novo
tutta la tastiera, e rassettati i tasti, che ammotivo di essere stati i medesimi
anticamente impiombati, nel corso di molti anni si sono i detti piombi venuti
a incalcinare, e a fatto si, che si erano venuti a rompere Rifatte tutte !c fascia-
ture di pelle, e impannata del tutto, e rifatte diverse linguette a detti tasti,
come ancora ai salterelli rimesse tutte le molle, e penne, e aggiuntovi due tasti
ne soprani, Cisolfaut diesis, e Desolrè, il tutto la somma il più ristretto. L 40-"
PIERLUIGI FERRARI E GIULIANA MONTANARI (Anm. 39), S. 41.
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Die Springer wurden im Zuge der Umfangserweiterung er-
neuert.
Die Auswechslung des Stimmstockes scheint auf Filippo Fer-
rini und das Jahr 1784 zurùckzugehen, womit auch die auf
dem Stimmstock befìndlìchcn Drahmummern (Tabelle 8),
die sich gut in die Starkenangaben der anderen Cristofori-In-
strumenteeìnordnen, eine Daderung erhalten.
Ebenfalls von Filippo Ferrini scheinen die mit dem Cembalo
iibcrlieferten Beine zu sein.
Ein Vergleich des Ebenholzcembalos mit Cristoforis erhalte-
nen signierten Cembali und Hammerflùgeln zeigt Uberein-
stimmungen in den Gehà'useprofilen (Abb. 15)44 und der
Tastatur. Die Vorderplàttchen (Abb. I6a) lassen sich in gleì-
cher Form bei allen signierten Instrumenten Cristoforis
nachweisen. Die Verzierungen der Vorderplattchen sind fast
ìdcntisch (Abb. 16b) mit denjenigen des Spinetts von 1693.
Das 3-Oktaven-StichmaS der Tastatur reiht sich sehr gut in
die der Tastaturen der signierten Cnstofon-Instrumente ein
(Tabelle 1), das gleiche gilt fiir die Breite der Unterrasten-
und Obertastenbelage (23 mm/12,5 mm). Merkmale wìe
die Verwendung von Kastanie fiir die Tastenhebel, die sehr
geringe seitliche Abschragung der Obertasten (0,5 mm), die
geringeTiefeder beiden Rillen in den Untertastenbelagen so-
wie die Art der Kantenabrundung der Untertasten erinnern
ebenfalls an Cristofori.
Mit 4 mm Seitenwandstarke gehò'rt das Ebenholzcembalo zu
den diinnwandigen ìtalienìschen Cembali. Die Bauweise mit
Blockrechen, gewò'hnlicher Hohlwandkonstruktion und der
Anhangleiste unter dem Resonanzboden fìndet in dieser Art
keinen Vergleich bei den beiden aus Cristoforis Spatzeit
ùberlieferten Cembali von 1722 und 1726, die beide mit
doppelter Hohlwand gebaut sind. Bei dem Vergleich der
Rechenkonstruktion fa'llt auf, dass auch die mit den Entste-
hungsdaten 1722 und 1726 zeitlich so nah beìcìnander
liegenden Cembali untereinander insbesondere in der
Stimmstock/Damm- und Registerkonstruktion voneìnan-
der abweichen (Abb. 23, 24), so dass die Blockrechen des
Ebenholzcembalos als Vielfalt in der ohnehin groften Krea-
tivitat Cristoforis interpretiert werden kò'nnen.
Wichtigste Merkmale der rekonstruìerten Innenkonstruk-
tion (Abb. 17) des Ebenholzcembalos sind eìne T-Verstàr-
kung des Dammes (A), auf dem Unterboden genagelte und
geleimte Querstreben (a, fi, y, C) sowie eine Diskantstrebe
(B), die von der Hohlwand zum Damm verlàuft und eben-
falls auf dem Unterboden genagelt und geleimt ist. Bei Cris-
toforis Hammerflugel von 172045 und bei Cembalo und
Hammerfliigel von 1722 (Abb. 9, 23) fìndet sich eineT-Ver-
starkung des Dammes. Auf dem Unterboden genagelte und
geleimte Querstreben lassen sich bei allen Cristofori-FI iigeln
nachweisen, ebenso die markante Strebe im Diskant von der
Hohlwand zum Damm. Sic ist allerdings bei allen funf Flii-
geln der Spà'tzeit als Spreize gearbeitet, die nicht mit dem Un-
terboden verbunden ist. Bei einer grundlegenden Umarbeì-
tung des Ebenholzcembalos wurden von der urspriinglichen

(44) Abbildungen der Profiie der Cembali von 1722 und 1726, des Spinetts
von 1693 und des Cristofori zugeschnebenen Spinettone siehe HUBERT
HENKEL (Anm. 10), S. 130, 144 f.
(45) siehe Foto STEWART POLLENS (Anm. 5), S. 79, Fig. 3.25.

Innenkonstruktion dreì Querstreben entfernt (a, [i, y) und
dafiir dreì diagonal laufende Spreizen eingesetzt (d, e, f).
Diese Veranderungen an der Innenkonstruktion konnen nur
ohne Resonanzboden geschehen sein, d. h. er wurde zum
Zwecke des Umbaus herausgenommen und wieder eìnge-
leimt. An der Rùckwand am Korpusende ist zu sehen, dass im
Zusammenhang mit den Arbeiten an der Innenkonstruktion
die Riickwand entfernt wurde und vor dem Wiedereinleimen
ein Rahmen gesetzt wurde.46

7- Innenkonstruktion; Cembalo, Bartolomeo Cristofori, 1722,
Musikinstrumenten-Museum der Università'! Lcipzig

(46) Die Einsichi in das Innere des Instruments war mit Hilfe eines Endos-
kops sowie durch rechteckige Locher im Unrerboden hinter dem Damm mòg-
lich. Aulìerdem gibt es im Unterboden alte Nagellòcher der originalen Stre-
ben. Ich mochte mich an dieser Stelle bei Donatella Degiampieiro, Vinicio
Gai, Signori Miccio e Ciorgetti und dem Institut Soprintendenza archeologi-
ca bedanken, die diese UnEersuchung ermòglichten. Ich bedanke mich auch
bei Antonella Conti, die mir beim Vermessen half.
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Die in Abb. 18 sldzzierte Benppung, an dcr bis auf eine er-
setzte Rippe keine groEen Verà'nderungen zu erkennen sind,
ist gànzlich verschìeden von den Berippungen in den signier-
ten Cembali und Hammerflùgeln Cristoforis aus den
20erjahrendes 18. Jahrhunderts (Abb. 8, 10, 12, 14).
Die drei Ló'cher im Damm wurden nachtràglich eingeschnit-
ten. Sle sind nur 10 mm grol? im Gegensatz zu den 30 mm-
Lòchern in den signierten Cembali und Hammerfliigeln
Cristoforis und sind sehr unsauber eìngebohrt.
Die erste Erwàhnung des Ebenholzcembalos im Inventar von
1700 legt die Entstehungszeit des Instrumentes vor dem Jahr

1700 fest. In den erhaltenen Rechnungen Cristoforis vom
August 1690 bis Aprii 1698 wirdkein Cembalo aus Ebenholz
genannt. Die Zeit der Entstehung kann damit in die Zeit von
Mai 1688 (Cristofori begann scine Tàtigkeit ani Hofe der
Medici am 30. Aprii 1688) bis August 1690 oder von Mai
1698 bis zum Zeitpunkt der Inventarerfassung von 1700 ein-
gegrenzt werden, wenngleich natìirlich nie ausgeschlossen
werden kann, dass Rechnungen verloren gegangen sein
kònnten.

• , • >i;ili ~ It'A.Jftit f

fr ,

^ < . * " # *

Die erste Erwàhnung des Ebenholzcembalos im Inventar von 1700.
Siene Anm. 31, Archìvio di Stato di Firenze
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Die fiiinf erhaltenen signierten Fltigel47

der spaten Schaffenszeit Cristoforis

Die Signaruren der drei erhalrenen Hammerfliigel und der
beiden erhaltenen Cembali verweisen auf die Jahre 1720,
1722 und 1726.48 Diese Instrumente ermòglìchen einen
Einbllck in Cristoforis Alterswerk. In folgender Tabelle wer-
den den Instrumenten entsprechende Kììrzel zugcordnet, die
im fortlaufenden Text der Kiirze wegen verwender werden.

Kùrzel Instrument/Enstehungszeit/heutigerEigentiimer/Inventarnummer

PH720 Pianoforte 1720
New York, Metropolitan Museum of Ari
Inventarnummer 89. 4. 1219
Signatur auf der Hammermechanik:
BARTOLOMEVS DECHRISTOPHORIS PATA\'INVS
INVENTOR FACIEBAT FLORENTIE MDCCXX

C1722 Cembalo 1722
Leipzig, Musìkinstrumenten-Museum der Università^

Inventarnummer 84
Signatur auf dem Vorsatzbrett:
BARTOLOMEVS DE CHR1STOPHOR1S PATAVINVS
FACIEBAT FLORENTIE MDCCXXII

PF1722 Pianoforte 1722
Rom, Museo degli Strumenti Musicali
Inventarnummer 918
Signatuc auf der Hammermechanik (neues
Vorsatzbrett ist zur Sichrbarmachung der
Signatur ausgeschnitten}:
BARTOLOMEVS DE CHRISTOPHORIS PATAVINVS
INVENTOR FACIEBAT FLORENTIE MDCCXXII

C1726 Cembalo 1726
Leipzig, Musikinstrumenten-Museum der Università'!

Inventarnummer 85
Signatur auf dem Vorsatzbrett:
BARTOLOMEVS DE' CHRISTOPHORIS PATAVINVS
FACIEBAT FLORENTIE MDCCXXVI

Pfl726 Pianoforte 1726
Leipzig, Musikinstrumenteri'Museum der Università!
Inventarnummer 170
Signatur auf dem Vorsatzbrett:
BARTOLOMEVS DE' CHRISTOPHORIS PATAVINVS
INVENTOR FACIEBAT FLORENTIE MDCCXXVI

Die Geschichte der Cristofori-Fliigel

Am 7. Mai 1876 wurde zu Ehren des 221. Geburtstages von
Bartolomeo Cristofori die Erfindung des Pianofortes in
Florenz gefeiert.49 Die Veranstaltung wurde von einer Aus-
stellung zur Entwicklung des Klavierbaus begieitet, in der
auch die beiden Cristofori-Hammerfliigel von 1720 und
1726 sowie das Cembalo von 1726 gezeigt wurden.

Der Fliìgel von 1720, der durch den Kauf von Mrs. John
Crosby Brown 1895 von Florenz nach New York kam, war
damals noch im Besitz von Diego Martelli in Florenz. Dieser
hatte ìhn von seiner Mutter Ernesta Mocenni geerbt. Von der
Familie Mocenni, die das Instrument zwischen 1819 und
1820 erwarb, lasst sich der Weg nicht eìndeutig welter
zuriickverfolgen. Aussagen von Ernesta Mocenni weisen auf
den Herzogspalast in Siena, wo die Wìrwe Ferdinando de'
Medicis, Violante Beatrix von Bayern, far kurze Zeit als Gou-
vernante diente. Eine andere Quelle weist auf einen Klavier-
stimmer in Siena.50 Eine dritte Quelle zu dìesem Piano
konnte sich hintcr dem schon oben erwahnten anonymen
Musiklexikon verbergen, in dem der Besit/,er eìnes Cristo-
fori-Ham m erflùgels von 1720 die Person Cristofori und
seine neue Erfìndung kurz beschrelbt.51 Auch wenn keine
vollstandìge Klarung dieser sich etwas widersprechenden
Quellen moglich ist, so sei an dieser Stelle eine die Quellen
verbindende Deutung wiedergegeben, die der Autorin sehr
schliissig erscheint.52 Ausgangspunkt ist dabei, dass Cristo-
fori im Jahre 1720 nur ein Pianoforte baute. Der Verfasser
des Musiklexikons konnte auf Grund typischen Wort-
gebrauchs als Toskaner idendfiziert werden. Die Art der Be-
schreibungen weist ihn als einen Insirumentenkcnner aus. Er
konnte derjenige Klavierstimmcr in Siena gewesen sein, von
dem Dr. Fabio Mocenni, der Vater Ernesta Mocennis, den
Hammerfìugel Anfang des 19. lahrhunderrs kaufte. Der Kla-
vierstimmer wiederum harce das Instrument mòglicherweise

(47) Die Autorin verwendet den Begriff Fliigel in dieser Arbcit als Sammel-
begrifffiir die Cembali und Hammerfluge! Cristoforis.
(48) Alexander Langer hat eine interessante Hypothesc aufgestellt. Er weist
mit Hilfe eines rekonstruierten Modells der bei Maffei abgebildeten Zeich-
nung von Criscoforis erster Hammermechnik nach, dass diese erste Mecha-
nik bereits voli funktionsfahig war und beseitigt damit alle diesbezùglich
geaufierten Zweifel. Er betont aufierdem, dass die bei Maffei abgebildete
Mechanik bereits alle wichtigen Parameter unserer heutigen doppelten
Repetitionsmechanik besafi. Langer sieht weiterhin einen Zusammenhang
zwischen der benòrigten groEercn Eìnbauhòhe dieser ersten Mechanik und
dem invertierten Stìmmstock. Er schlussfolgert, dass die beiden erhaltenen
Hammerfliigel von 1722 und 1726 eventuell frùher gebaut wurden und
dass die Signierungen ersi mit einem spateren Auswechsetn der Mechani-
ken ebenfalls dazukamen. Da sich die Signatur beim Hammerfliigel von
1722 auf dem Hammerstuhl und bei dern Hammerflùgel von 1726 auf dem
herausnehmbaren Vorsatzbrett befindet, ist scine These nicht ganz unwahr-

scheinlich. Aufterdem lieRe sich die "XX- auf dem Hammerstuhl des Flii-
gels von 1726 sehr gut interpretieren. ALEXANDER LANCER, Eine Rekon-

itrukt/on von Bartolomeo Cristoforis erster bekannttr Mechanik, in: Rcstaurie-
ren. Renovieren. Rekonstruieren. Methoden fiir Hammerklaviere. Beitrage
zum internationalen Symposium im Palais Rasumofsky in Wien vom
30. Marz bis zum J. Aprii 1995, Wien 1997. Wahrend der Untersuchun-
gen der Cembali von 1722 und 1726 hat die Autorin allerdings wichiige
Ubereinstimmungen zwischen den Cembali und den der Signaturen nach
irn gleichen Jahr entstandenen Hammerfliigeìn feststellen kònncn, so dass
man davon ausgehen kann, dass Mechanik und Korpus der beiden Ham-
merflùgel von 1722 und 1726 im angegebenen Jahr gebaut worden sind.
(49) FERDINANDO CASAGLIA (Anm. 7), S. 3; VINICIO GAI (Anm. 8),
S. 166-186; CESARE PONSICCHI, II Pianoforte. Sua origine e sviluppo e ras-

segna dell'esposizione storica fatta nello Stabilimento musicale Brizzi e Nicco-

lai nell'occasione delle onoranze a Bartolommeo Cristofori inventore del piano-

forte, Firenze 1876, S. 7-77.
(50) Catalogut of thè Crosby Brown collection of musical instruments of ali

nations, The Metropolitan Museum of Are, New York 1905, S. 134-136;
STEWARI- POLLENS (Anm. 5), S. 88-92.
(51) Anonymes Musiklexikon, Stichwort C della chiave (Anm. 3).
(52) Persònliche Mirteilung von Antonello Palazzolo. Accademia Bartolo-
meo Cristofori, Florenz.
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im ietzten Drittel des 18. Jahrhunderts vom Herzogspalast
der Medici in Siena erworben, nachdem die Lothringer die
Herrschaft uber die Toskana iibernommen hatten und viele
Gegenstande des Interieurs versteìgert wurden. Dorthin war
es eventuell durch Violante Beatrix von Bayern gelangt, die
den Hammerfliigel 1721 von Florenz mìt nach Siena genom-
men haben konnte, als sic sich erneut in dieser Stadt auf-
hielt.53

Der Hammerflùgel von 1726 kam von einem privaten Be-
sitzer aus Modena zur oben beschriebenen Ausstellung. Das
Cembalo von 1726 gehòrte zum Zeitpunkt dieser Ausstel-
lung Cesare Ponsicchi.54 Ponsicchi und Puliti scheinen die
Hauptorganisatoren des Festes in Florenz gewesen zu sein.

8. Stege, Berippung, Saitenverlauf; Cembalo, Bartolomco Crisiofori,
1722, Musikìnstrumenten-Museum der Università! Leìpzig

(53) Violante Bcarrix von Bayern weilte 1717 in Siena als Gouvernante und
1720/1721 noch einmal, da ihr Neffe wahrend dieser Zeit in Siena studier-
te. LETO PULITI (Anm. 2), S. 119, Fufinote 1.
(54) CESARE PONSICCHI (Anm. 50), S. 29.

Siesind uns durch zahlreiche VeròfTcntlichungenbekannt.55

Ponsicchi ist dariiber hinaus durch die Sìgnatur einer Restau-
rierung auf dem Hammerstuhl des Fliigels von 1 720 und
durch den Bau zahlreicher Mechanikmodelle bekannt, die
ebenfatls auf der Ausstellung zu sehen waren.^6 Er entstammt
einer Klavierbau-Familie aus Florenz57 und scheint am da-
maligen Instìtut fiir Musìk in Florenz, zu der Ende des
19. Jahrhundertsdie Musikinstrumentensammlunggehòrte,
sehr engagìert gewesen zu sein. Aus seinem Artikel »I1 Piano-
forte - sua origine e sviluppo» erfahren wìr, dass er die Ge-
legenheit der Ausstellung nutztc, um sowohl die beiden
Hammerfliigel von 1720 und 1726 als auch Hammerflùgel
und Cembalo von 1726 miteinander zu vergleichen.58 Zu
letzterem Vergleich zwischen Ponsicchis Cembalo von 1726
("Cembalo mit drei Reihen Springern in jeder Oktave, von
Bartolomeo Cristofori 1726gebaut<'59) und dem imgleichen
Jahr encstandenen Hammerfliigel bemerkt er, dass beide In-
strumente einen 4-Oktaven-Umfang haben, 49 Tasten von
C-c3 und dass beide in mit Chinoiserien bcmalten à'ufieren
Kasten stehen.60

Der Hammerfliigel von 1726 wurde vermutlich wahrend
dieser Ausstellung von Baron Kraus erworben.61 1878 stellt
Kraus den Hammerflùgel auf der Pariser Weltausstellung
aus.62 Im Katalogder Kraus'schen Sammlung von 1901 wer-
den das Cembalo von 1722 und der Hammerfliigel von 1726
erwahnt.63 Die Beschreibung eines cbenfalls in diesem Kata-
log erwà'hnten «Cembalo di suonarsi ritto" (»aufrecht klin-
gendes Cembalo") von 1726 diirfte eher auf ein Klavizite-
rium zutreffen, als auf das Cembalo von 1726 mit 8'-, 4'- und
2'-Register, wie an anderer Stelle vorgeschlagen.64 Wo dieses
gcnannte Klaviziterium allerdings verblieb ist unbekannt,
und ebenfalls ungeklart bleibt, wann das dreiregistrìge Cem-
balo von 1726 von Ponsicchi an Baron Kraus verkauft wurde.

Mit dem Verkauf der Sammlung Kraus an Wilhelm Heyer
kamen die Cristofori-Flùgel 1908 nach Kòln. 1926 erwarb
der damalige sàchsische Staat die Sammlung Heyer und
ùbergab sic der Università'! Leipzig, wodurch die Cristofori-
Fliigel ins Leipziger Museum kamen.65

(55) Z. B. LETO PULITI (Anm. 2), S. 3-116; CESARE PONSICCHI (Anm.
49); CESARE PONSICCHI, II primo pianoforte verticale, in: Nuova Musica,
Annoii. N. 12, Firenze 1898, S. 3-15.
(56) CESARE PONSICCHI (Anm. 49), S. 76; VINICIO GAI (Anm. 8),
S. 168-180.
(57) Pcrsonlichc Micceilung von Giuliana Montanari.
(58) CESARE PONSICCHI (Anm. 49), S. 30.
(59) "Cembalo a [re ordini di salterelli di ottava in ottava, fabricato da Bar-
tolommeo Crisiofori nel 1726», CESARE PONSICCHI (Anm. 50), S. 76.
(60) CESARE PONSICCHI (Anm. 49), S. 76. - Cembalo und Hammerflùger!
von 1726 sind zusammen mit dicscn Kasten in der Aussceliung «300 Jahre
Klavierbaii" im Musikinstrumenten-Museum der Universitat Leipzig zu
sehen.
(61) GEORG KINSKY, Mtisikhistorischei Museum von Wilhelm Heyer in Còln,

Erster Band, Còln 1910, S. 170.
(62) GEORG KINSKY (Anm. 61), S. 173.
(63) Catalogo della Collezione Etnografico-Musicale Kraus in Firenze. Sezione

/strumenti Musicali, Firenze 1901, S. 20, Nr. 559, 561, 563.
(64) HUBERT HENKEL (Anm. 10), S. 90.
(65) HELMUT Z,ERASCHi,AusderGescbictfledesMuseums, in: Schrìftenreihe des
Musikinstrumenten-Museums der Karl-Marx-Università'!, Leipzig 1975, S. 4.
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Der Hammerflùge! von 1722 wurde 1966 vom Ministe-
rium fiir das Museo degli Strumenti Musicali in Rom aus
dem Bcsicz der Familie Giusti Del Cardino erworben.66 Er
gehorte mit hoher Wahrscheinlichkeit einstmals dem Kom-
ponisten Alessandro Marcello.67

Spàtere Verànderungen an den Cristofori-Fliigeln

Der Hammerfliigel von 1720 im Metropolitan Museum ofArt

New York

Von den drei erhaltenen Cristofori-Hammerfliigeln ist der
von 1720 im Verlaufe seiner Geschichte am meìstcn veran-
dert worden. Im Jahre 1938 wurden unter der Leitung von
Curt Sachs der Resonanzboden und die Berippung, der Re-
sonanzbodensteg, der Stimmstock (auféer Deckfurnier und
Kampfer68) und Stimmstocksteg, die Saiten, die Hammer-
kopfbelederung und das Dampfermaterial erneuert. Nach
dieser Restaurierung blieben nicht viele originale Teile am
Instrument ùbrig. Allerdings ist der originale Stimmstock er-
halten, und bei einem Vergleich mit dem ersetzten wird deut-
Ikh, dass man bemùht war, eine genaue Nachbildung zu fer-
tigen.

Die Umfangsverà'nderungvon FF, GG, AA-c3 (54Tasten)
auf den Umfang C-P (54 Tasten) wurde bereits ausfiihrlich
von Stewart Pollens beschrieben.69 Scine Beschreibung wird
im Folgenden kurz zusammengefasst und anschlietèend eine
Rekonstruktìon der ursprunglichen Mensur diskutiert. Es
gibt viele Anzeichen dafiir, dass im Zusammenhang mit der
Umfangs- und Mensurveranderung auch das Gehàuse
gekurzt wurde. Auch wenn weder die Mensur noch die
urspriingliche Lange des Hammerflùgels jemals genau rekon-
struiert werden konnen, da durch das Auswechseln von
Resonanzboden und Unterboden 1938 wertvolle Spuren ver-
loren gìngen, so ist das Durchdenken der Problematik zu-
mindest fùr Proportionsvcrgleiche und fùr eventuelle Nach-
bauten relevant.

Im Zuge der wahrscheinlich schon in der zweiten Hà'lfte
des 18. Jahrhunderts durchgefùhrten Umfangs ve rande rung
von FF, GG, AA-c3 (54 Tasten) auf den Umfang C-P (54 Ta-
sten) wurde der Tastaturrahmen im Bass um fiinf Tone
gekùrzt und im Diskant ftìr den Platz von fùnf Tonen erwei-
tert.70 Da der Damm und der Kanal zwischen Damm und
Stimmstock leìcht schrag vcrlaufen, mussten zusatzlich alle
Tasten in der Lange angesetzt werden, um auch fur den Gc-
brauch des verànderten Umfangs C-fi benutzt werden zu
kònncn. Fùr diese Umfangsveràndcrung war es auch nòtig,

(66) ANDREA Di MAIO, Technische Zeichnung des Hammerfiugels von 1722,

Rom 1995.
(65) LUISA CERVELLI, La galleria armonica.. Catalogo dtl Museo degli stru-

menti musicali di Roma, Roma 1994, S. 142.
(68) nahere Erlàuterung siehe Konstruktionsvergleich, Stimmstock-Damm-
System, S. 39.
(69) STEWART POLLENS (Anm. 5), S. 90-92.
(70) siehe Foro bei Stewarc Pollens (Anm. 5). S. 91, Fig.3.35 a,b.

die Stege zu versetzen. Zum Beispìel wurden nun an Stelle
der Tone FF, F, f, f1 und P und ìhrerentsprechenden Saiten-
làngen diejenìgen der Tone C, e, e1, e2 und e3 benòtigt. Das
Ergebnis der Resonanzbodenstegverànderung ist in Abb. 20
zu sehen: ein stark nach innen gebogener Steg, weit entfernt
von einer Paraìlelfùhrung zur Hohlwand. Die Basstòne von
FF bis C liegen auf einem abgeknickten Steg nebencinander.
Der Vergleich der verà'nderten Saitenlà'ngen mit denen der
anderen Cristofori-Flùgel zeigt, dass trotz der Versetzung die
ursprunglichen Saitenlà'ngen, zumindest fur die Tone C-c3

angestrebt wurden (Tabelle 2).71 Auch die Saitenlàngen-
angabe fiir klein e m dem schon mehrfach zitìerten anony-
men Musiklcxikon bcstàtigt das. Dort wird angegeben, dass
der Hammerflùgel von Bartolomeo Cristofori aus dem Jahre
1720 eine c-Saitenlànge von »in beiden Registern I Fufi, 8
Zoll und zwischen 6 und 10 Linien« hat. Nach dem Pariser
Fui?, welches er als Mai? angibt, entspricht das 555 mm bis
564 mm.72 Die beute zu messende Lange fùr e bctràgt
566 mm, die dem angegebenen Mal? des Autors recht nahe
kommt. Dieser Zusammenfassung bereits bekannter Unter-
suchungen von Pollens folgen nun die Gedanken der Auto-
rìn.

Die Klaviatur und die Mcchanik wurden mit der Mensur-
verschiebung nicht ausgewechselt. Dadurch blieben die Kla-
viatur- und Saitemeilung unverandert. Das trifft auch fùr die
Saitenordnung in Hòhe der Anschlagpunkte zu, die durch
die aus dem Stimmstock herausgeschnittenen zehn Stimm-
stockspreizen vorgegeben ist und das Saitenband der 54 Sai-
tenpaare in 1 0 X 5 und 1 X 4 Saitenpaare unterteilen. Die
Saitenlà'ngen sind grundsatzlich auch in der ursprùnglichen
Posìtion denkbar (Abb. 20). Die Basssaiten der letzten vier
Tone FF, GG, AA, BB mussten uber mehrere separate Bass-
stege laufen. Das ist fiir Cristofori an sich nicht unge-
wohnlich, allerdings hàtten diese vier Basssaitenpaare gleiche
Làngen von ca. 1800-1900 mm. Das Ebenholzcembalo und
das Spinettone (Inv.-Nr. 86, Cristofori zugeschrieben, Musi-
kinstrumenten-Museum der Università! Leipzig), deren
Umfange im Bass bis GG bzw. FF reichen, haben Saitenlà'n-
gen von 2113 mm fùr GG (ursprunglich lànger) im Falle des
Ebenholzcembalos und 2045 mm fùr FF im Falle des Spinet-
tone. Erwahnt sei an dieser Stelle auch das Kombinationsin-
strument Cembalo/Pianoforte von Giovanni Ferrini, Cristo-

(71) STEWART POLLENS (Anm. 5). S. 90.
(72) »C. della chiave - Affinchè la corda, che lo esprime, si trovi nella giusta
tensione, se ella è dì metallo, deve essere lunga piedi 1 e pollici 6; ma nel mio
gravecembalo co' martellini fatto da Bartolomeo Chrìstofori nell'anno 1720
ed in tuono alquanto grave, la corda predetta di ambedue i registri è lunga
piedi 1. pollici 8 e lìnee fra 6 e 10.« Anonymes Musiklexikon (Anm. 3).
S. 114.
("Damit die Saite, die ihn wiedergibt (den Ton e), die richtige Spannung
hat, muss sie, wenn aus Metall, eine Lange von 3 Fufi, 6 Zoll haben
(487mm); aber in meinem Cembalo mit Hammern, von Bartolomeo CtU-
tofori im Jahre 1720 gemacht und ziemlich tief gestimmt, ist die oben-
genannte Saite in beiden Regisiern 1 Fufi, 8 Zoll und zwischen 6 und
10 Linien (555 mm-564 mm) lang.«)
Pariser Fufi = 324,849 mm. HERBERT HEYDE, Musikimtrumentenbau, 2.
Auflage, Leipzig 1986, S. 74.
IZo l l» 1/12 Fufi= 27,071 mm
1 Linie- 1/12 Zoll = 2,256 mm
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gemessen von

Umfang

Qriginalumfang

G1

A1

A#1

H1

C

C#

D

D#

E

F

F#

G

G#

A

A#

H

C

c#

d

d#

e

f

f#

9

g#
a

a#

h

ci

c#1

d1

d*1

e1

f

f#'

91

g#'

a1

a*1

h1

C*

c#?

d!

d#!

e*

f!

f*2

S2

g#2

a?

a#*

h2

C3

c#3

d3

d#3

e3

f3

Ebenlt .cembalo

B1 B1

Sctiwarz

GG,M-d3C-c3

GG,M-c3

verand. Steglage

2110 2106

1989 1887

1495 1434

1034 994

799 763

536 506

394 374

264 252

196 187

126 119

C1722

8' B'

Gemhardt/Schwarz

C-C3

1982 1972

1950 1890

1869 1805

1785 1723

1704 1642

1621 1565

1545 1488

1470 1413

1395 1341

1325 1273

1257 1207

1192 1145

1132 1085

1071 1026

1013 964

95G 914

901 863

85D 814

804 768

758 726

716 685

677 647

G39 612

604 578

569 546

540 51G

509 587

481 460

454 434

427 410

404 387

382 365

361 345

340 325

321 307

303 291

285 274

271 259

256 245

242 232

229 219

214 208

203 197

192 185

182 176

172 166

162 155

152 145

143 135

C1726

8' 4' 2'

Gemhardt/Schwarc

C-f

1857 1109 570

1779 1050 540

1859 993 513

1779 935 483

1700 887 454

1621 838 428

1544 794 405

1466 752 383

1396 711 362

1328 671 340

1257 632 322

1194 597 304

1130 565 285

1074 534 268

1017 508 255

964 479 240

909 452 229

857 428 215

808 403 203

762 382 192

720 362 181

680 343 171

643 323 162

607 304 153

571 287 143

541 271 135

511 257 127

482 242 119

454 228 111

428 216 104

404 204 119

381 192 112

360 180 I06

341 170 100

321 160 94

304 150 89

287 142 84

271 134 79

256 126 74

241 118 70

228 111 66

215 104 62

204 98 102

192 93 96

181 86 91

171 83 86

160 77 81

150 74 76

144 68 72

PM720

Lìfiye S.

Pollens/Sctwarz

C-c 3

FF,GG,AA-c3

verand. Steglage

1885

1884

1883

1982

1881

1680

1852

1735

1576

1378

1258

1173

1100

1036

976

926

880

838

794

749

706

672

638

601

566

538

511

485

458

430

406

381

361

342

323

304

286

269

254

239

224

214

201

191

174

171

164

157

151

142

128

131

126

121

PI1722

lamge S.

DiMaio/Schwarz

C-c 3

1814

1741

1810

1736

1658

1587

1514

1440

1367

1305

1239

1180

1120

1060

999

949

898

849

801

759

716

670

636

599

566

533

520

475

444

420

39G

374

352

333

307

295

280

265

250

236

223

211

198

187

177

167

160

150

142

F1172G

lange S. kurce S.

Gernhardt/Schwar;

1960 1957

1906 1878

1830 1603

1754 1726

1678 1653

1604 1577

1532 1507

1465 1437

1392 1367

1321 1296

1252 1227

1188 1165

1125 1104

1063 1039

1000 979

942 921

888 869

841 823

793 778

750 734

709 675

671 657

634 621

601 588

568 557

535 523

504 493

476 466

446 437

422 413

400 391

376 368

355 347

334 327

314 308

297 292

281 276

266 261

250 245

237 233

224 220

213 208

201 198

190 187

180 176

171 167

161 158

153 149

145 142

Tabelle 2

Saitenlangen
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Cembali

C1722

C

F

C

f

C1

f
C2

p
C3

p

8'

165

156

145

134

120

109

93

81

65

8'

147

139

127

117

102

91

76

65

48

Hubert Henkel (Anm.

CI 726

8'

168

159

146

136

123

112

94

84

68

10), S.

4'

86

78

67

58

47

40

31

24

12

87,89

2'

138

128

109

94

72

55

41

30

44

Pianoforti

PF1720 PF1722
verand.

Stcgposiiion

164

152

135

119

92

73

51

39

26

19

121

110

89

71

43

31

21

14

8

Scewan Pollens (Anm. 5),

Pfl726

133

108

73

57

38

29

17

13

7

S. 94
Tabelle 3
Anreifi-, Anschìagpunktc

foris Schiilcr. Der Tonumfang dieses Instruments geht mit
GG, AA—e3 ebenfalls tiefer als C und die GG-Saitenlange be-
tràgt 2217 mm.73 Vergleichbare Saitenlangen um 2000 mm
fur die FF-Saite des Hammertìugets von 1720 hà'tten keinen
Plarz im Korpus. Es gibt viete Hinweise, die dafùr sprechen,
dass im Zusammenhang mit der Umfangs- und Mensur-
verànderung auch das Gehà'use gekiirzt wurde. Grund der
Kiirzung kònnte gewesen seìn, dass nach der Mensurveran-
derung der Abstand hinter dem Basssteg bis zum Anhang am
Korpusende viel zu weit war.

Am Gehause des Hammerflugels von 1720 gibt es meh-
rere Anzeichen, die fur eine spatere Gchà'useverkurzung spre-
chen:
-der sehr merkwùrdige rechte Winkel zwischen Langswand

und Ruckwand (ùblich sind 84° und 86°)
- das nur 30 mm vom Korpusende entfernte himere Deckel-

scharnier {Abstand bei Pfì722 200 mm, bei Ci726
220 mm, bei CI722 240 mm, bei Pfì726 270 mm)

- die Position der letzten Querstrebe unmittelbar am Korpus-
ende (Abb. 21, Abstand letzte Querstrebe bis Ruckwand
bei Pfì726 14 mm, bei C1726 17 mm, bei Pfl722
19mm,beiCl722 25 mm)

-das letzte vertikale Brettchen an der aufteren Hohlwand,
das direkt mit dem Korpusende abschlìetét (Abstand bei
C1726 21 mm,beÌC1722, Pfl722,Pfl726 27 mm)

-die um 100 mm breitere Ruckwand im Vergleich zu den
iibrigen Cristofori-Instrumemen (Tabelle 4)

-die Profilleiste am Schwanzcnde des Deckels, die nichi wie
die ubrigen Leisten aus Pappelholz ist.

{73} STENOART POLLENS (Anm. 5), S. 116. - Die im Katalog von Luigi Fer-
dinando Tagliavini, John Henry van der Mecr (Anm. 39). S. 200 angegebe-
ne Saitenlange fiir GG ist ein Druckfehler.

Eìn Korpuslangenvergleich erhaltener Cristofori-Instru-
mente und ein Vergleich von Cristofori-Instrumenten aus
schriftlichen Quellen endete sehr widersprùchlìch und hat
gezeigt, dass die KorpusmafSe des Hammerflugels von 1720
nur bedìngt als Argument fiir eine Verktìrzung dienen kòn-
nen.

Aus dem Là'ngenvergleich von Cristofori-Instrumenten
aus schriftlichen Quellen (Tabelle 5) kann man einen mit
dem Tonumfang zusammenhàngenden Korpusiàngcnunter-
schied ableiten. Danach ware es ziemlìch sicher, dass der
Hammerflugel von 1720 mit dem urspriinglichen 54-Tasten-
umfang FF, GG, AA-c3 eine Korpuslange von ca. 2480 mm
natte, jetzige Korpuslange ist 2255 mm. Einschrankend
m-uss bei dieser Argumentation allerdings beachtet werden,
dass von den in den Quellen angegebenen Instrumenten nur
das Ebenholzcembalo erhalten ist und fùr einen direkten Ver-
glcich zur Verfiigung steht. Hinzu kommt, dass wìr nicht
nachvollziehen kònnen, ob die Instrumente, als sic vermes-
sen wurden, in auféeren Kà'sten standen oder nicht.

Der Korpusìangenvergleich erhaltener Instrumente zeigt,
wie schwierig es ist, vomTastenumfang direkt auf die Lange
eines Instrumentes bei Cristofori schliel?en zu wollen (Ta-
belle 6). Das Spinettone (Inv.-Nr. 86, Cristofori zugcschric-
ben, Musikinstrumenten-Museum Leipzig) mit seinem Ori-
ginalumfang von FF, GG, AA-c3 ist x. B. nur 12 mm la'nger
als das Cembalo von 1726 mit dem Umfang C-c3. {Dabei
solite man aber berùcksichtigen, dass ein direkter Vergleich
zwischen Cembalo und Spinettone nicht ganz unproblema-
tisch ist, da das Spinettone eine vòllig andere Korpuskon-
struktion hat und auch bei den Diskantsaitenlangen von den
Cembali abweicht.) Die Korpuslà'ngen der 49-Tasten-Instru-
mente (C-c3) weichen voneinander weitaus mehr ab als die
Lange vom Ebenholzcembalo, einem originai 54-Tasten-In-
strument, und vom Cembalo von 1722, dem langsten 49-Ta-
sten-Instrument. Vergleicht man die Saitenlangen der Cem-
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Korpuslangen mm
Saitenlangen
Tonname

GG

FF

C

F

Ebenh.cemb.
Crìsiofori
zugeschrieben

2495

2113'

1990*

Spinettone

2435

2045

1965

1622

PF1720

2255

1885*

1880*

C1722

2376

1982

1621

Pfl 722

2223

1814

1587

C1726

2423

1857

1621

Pfl 726

2367

1960

1606

Ferrini

2835

2217

2025

1618

C

f

C1

f1

e2

f2
C3

1035'

536*

265*

127*

1106

858

557

424

335

258

166

1100*

838*

566*

430*

286*

214*

151*

1132

850

569

427

285

214

143

1120

849

566

420

280

211

142

1130

857

571

428

287

215

144

1127

840

569

420

281

215

142

1112

840

548

406

274

205

142

e3 119

P 112* 121*

* nicht originai

Herkunft der Mafie:
Ebenholzcembalo, Pfl720,0722, Pfl722, C1726, Pfl726 sieheTabelle 2
Spinettone: Hubert Henkel (Anm. 10), S. 91
Ferrini: Luigi Ferdinando Tagliavini, John Henry van der Meer (Anm. 38), S. 198-200

Tabelle 6
Vcrkìirzung der Bass-
saiten/Korpuslangen

Der Hammerflùgel von 1722

Der Hammerfliìgel wurde, wie schon oben beschrieben,
1966 vom Musikinstrumenten-Museum in Rom angekauft
und cin Jahr spàter einer Restaurierung durch das Personal
des Museums unterzogen. Erhaltene Restaurierungsberichte
der Herren Delfiume und Giglioni sowie Fotos gcben Aus-
kunft ùber die damals durchgefùhrten Arbeiten. Eine grùnd-
Hche Untersuchung durch Andrea Di Maio 1995 ergab zu-
satzlich Aufschluss ùber die Restaurierung von 1967.75

Damals wurden der Unterboden herausgenommen und
die Resonanzbodenrisse verleimt und ausgebessert. Aus den
Berichten geht hervor, dass alle Verstrebungen der Inncn-
konstruktion wieder zurùckgeleimt wurden, wenngleich der
Vergleich mìt den Innenkonstruktionen der anderen Flùgel
von 1722 und 1726 (Abb. 7, 9, 11, 13) vermuten lasst, dass
eventuell zwei Streben entfernt worden sìnd. Recht sicher ist,
dass die Querstreben 3, 5, 6 und 7 abgeschràgt wurden
(Abb. 9).

Neu angefertigt wurden alle Tuche, die Dàmpferlelste, die
linke Klaviaturbacke, das Vorsatzbrett sowie ein Dà'mpfer
und ein Hammer. Die Saitcn wurden erneuert und die Me-
chanik vollstà'ndig zerlegt, gesà'ubert und nach dem Zusam-
menbau reguliert.

(75) ANDREA Di MAIO (Anm. 66).

Die drei im Leìpziger Musikinstrumenten-Museum befind-

tichen Cristofori-Fliigel, das Cembalo von 1722 sowie Cembalo

und Hammerflùgel von 1726

Die Cristofori-Fliigel stehen seit den Feierlichkeiten zum
300. Geburtstag des Pianofortes im Jahr 2000 im Blickpunkt
innerhalb der Leipziger Musikinstrumentensammlung.

Die letzten grofien restauratorìschen Eingriffe an Cem-
balo und Hammerflugel von 1726 wurden von Otto Marx
durchgefùhrt und stammen aus den 30er Jahren des20.Jahr-
hunderts. Otto Marx war bereits Restaurator der Heyerschen
Sarnmlung und kam von Kò'ln rnit nach Leipzig. Es gibt
keine Berichte von Otto Marx zu seinen Arbeiten an den
Cristofori-Instrumentcn, abcr anhand von Werkzeug- und
Leìmspuren ist es weitestgehend moglich, die Restaurierungs-
arbeiten von Otto Marx nachzuvollziehen. In Cembalo und
Hammerflùgel von 1726 findet man Marx' Bleistiftsignatur
mit den Jahresangaben 1932bzw. 1933, im Cembalo auf ei-
ner Rippe und im Hammerflùgel auf einer Strebe im Inneren
des Instrumentes. Marx war vermutlich auch derjenige, der
sowohl in den Unterboden des Cembalos als auch des Ham-
merflugels die Luken sagte. Auf diese Art schcint er sich die
Mòglichkeit geschaffen zu haben, Resonanzbodenrisse in
beiden Instrumenten zu leimen und zu unterfiìttern.

Beim Cembalo von 1726 leimte Marx im Bereich hinter
dem Darnm drei Querrippen auf. Diese Rippen liei? er ùber
die beiden gcbogenen Dlagonalrìppen laufen, die in diesem
Instrument auch die Funktìon eines 2'- und 4'-Anhangs er-
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O o

9. Innenkonstruktion; Pianoforte, Bartolomeo Cristofori, 1722,
Museo degli Strumenti Musicali, Rom

Q

fiillen (Abb. 12}. Pur das Verleimen der Risse im Bassbereìch
des Cembalos benutzte Marx auch hier kleine Klòtzchen zum
Unterfuttern. Die Quer- und Langsstreben sind nach der Art
des Pappelholzes, der Art der Holzverarbeitung und der Art
des klaren und sparsam verwendeten Leìms originai. An den
Verbindungen von Langs- und Querstreben sind Bleistìft-
striche zu erkcnnen. Man kommt schnell in Versuchung,
diese Bleistiftstriche als diejenigen von Marx zu interpretie-
ren. Das hiefie aber, er hàtte auch an den Verstrebungen der
Innenkonstruktion gearbeitet. Die von Marx eingesagten
Luken sind aber nicht groR genug, um die Streben auszu-
wechseln und cs gibt keine Spuren, dass der Resonanzboden
bei dem Cembalo von 1726 herausgenommen worden ist.
Im Cembalo von 1722 und im Hammerflugel von 1726
findet man Rotstiftstrìche und Risse einer Reifinadel. Blei-
stift ist jedoch ebenfalls seir dem 16. Jahrhundert bekannt76,
so dass nicht auszuschlieKen ist, dass Cristofori oder sein

(76) MANLIO CORTELAZZO, PAOLO ZOLLI, Dizionario etimologicao detta

lingua italiana. Zanichetli s. p. A. Editore, Bologna 1983, S. 731.

Tischlerbeim Cembalo von 1726 neben dem Rotstift Blei-
stift zum Anzeichnen benutzten.

Es ist nicht mehr genau nachvollziehbar, aus welcher Zeit
die jetzige Besaitung des Cembalos von 1726 stammt. Sic ist
aber wahrscheinlich aus den 30er oder 40er Jahren des
20. Jahrhundens. Die Handschrift erhaltener Karteikarten,
auf denen eine vorgefundene Besaitung fur das 8'-, 4'- und
2'- Register notiert ist77, konnte als diejenige von Alfred
Hense identifiziert werden, der nach 1937 als Nachfolger von
Otto Marx ani Leipziger Museum arbeitete.78 Auf dem

(77) Besaitung auf den Karteikarten von Alfred Hense (mm): 8'-Register
Messìng C 0,5, C# 0,48, D-D# 0,45, E 0,44, F 0,45, G 0,40, Stani G#
0,365, A 0,36, A# 0,37, H 0,365, e 0,37, c# 0,33, d#-c 0,325 f O 32 fi*
0,325, g 0,32, g#-a# 0,325, h 0,33, e1 0,33, c#]-f#> 0,325, g'-g2 0,3, g#2

0,25, h2 0,25 - 4'-Register: Messing C 0,40, C# 0,39, Stahl D 0,36 F
0,325, F# 0,33, G 0,325, H-c 0,325, c#-g 0,325, g#-g#' 0,29, a'-a2 0,25
att2 0,21 - 2'-Register: OD# 0,325, F-F# 0,29, G# 0,29, e 0,29. f-g# 0,30,
a 0,25, d1 0,25, a1 0,25, a#! 0,2, c#J 0,2, e2 0,205, g#2 0,20, e3 0,20.
(78] Auf den Zusammenhang zwischen der Handschrift auf den Karteikarten
und erhaltenen Briefcn von Alfred Hense wìes mich Klaus Gernhardt hin.
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10. Stege, Berippung, Saicenverlauf; Pianoforte, Bartolomeo Cristofori,

1722, Museo degli Strumenti Musicali, Rom
11. Innenkonstruktion; Cembalo, Bartolomeo Cristofori, 1726,

Musikinstrumenten-Museum der Università^ Leipzig

Unterboden unter der Klaviatur befindet sich eine schon von
Hubert Henkel kurz erwahnte, mit Bleistift geschriebene,
italìenJsche Handschrift. Sic beschrelbt den verschiedenen
Vcrlauf von Messingsaiten ùber die Stege. Es Ist nicht ausge-
schlossen, dass sic aus dem 18. Jahrhundert stammt.79

Beim Hammerflugel von 1726 hat Otto Marx den Reso-
nanzboden hcrausgcnommcn, wahrscheinlich ohne den Stcg
zu entfernen. Darauf deuten die erneuerte Anhangleiste aus
Rotbuche im Diskant bis h1 hin, die neuen Anhangstifte aus
Eisen, die zwischcn Anhangleiste und Hohlwand zu erken-
nende deutlìche Spalle, die auf die Verwendung von Werk-

zeug zum Trennen der Verleimung zwischcn Hohlwand und
Anhangleiste hinweist und die stiickweise erganzte An-
hangleiste der Riickwand. Alle Resonanzbodenrippen, die
von der Diagonalrippe zur Hohlwand laufen, stammen von
Marx. Sic kònnen nur autSerhalb des Instruments aufgeleimt
worden sein (Abb. 14). Das Fichtenholz der Marxschen Rip-
pen unterscheidec sich deuclich in der Holzfarbe, dem Jah-
resringverlauf und dem verwcndetcn Leim. Den gleichen
dicken und dunklen Leim, den er fiìr das Aufleimen der Rip-
pen verwendete, kann man rings um den Resonanzboden bc-
obachten.

(79) Bisher konnte die Handschrift in bruchsriickhafter Form wie folgt inter-
pretiert werdcn: «Le corde d'ottone sono nella fila dei Pironi che sta in mezzo
e passano di sotto il Ponticello ed è la prima attaccatura. La seconda attacca-
tura passa(no) ... per il Ponticello ... i pironi di dietro quello d ... sono (?) le
più lunghe." Ich bedanke mich bei Phillip Green und Giuliana Montanari,

die mir beim Deuten dieser nur noch sehr schlecht erhaltenen Schrift halfcn.
Sir.ngemaS wird ausgesagt: Die Messingsaiten, die sich in der mitileren Wìr-
belreihe (2'-RegÌster) befinden, gehen unter dem Steg (8'-Steg) durch auf die
erste Aufhangung. Die Saiten der 7weiten Aufriangung gehen durch den Steg
zu den hinteren Wirbeln, sie sind langer (4'-Register).
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12. Srege, Berìppung, Saitenverlauf; Cembalo, Bartolomeo Cristofori,
1 726, Musikinstrurnenten-Museum der Università'! Leipzig

Im Gegensatz zur Berippung scheint Marx an der Innen-
konstruktion nichts verandert zu haben. Er konnte allerdings
cìne Spreize am Bassende encfernt haben, denn in der inne-
ren Hohlwand findet man an dieser Stelle das typische
30 mm groEe Loch, durch das eigentlich eine Spreize laufen
solite. Marx leimte an diese Stelle eine Resonanzbodenrippe
{Abb. 14). Gegeneine Spreize an dieser Stelle spricht die Tat-
sache, dass es keine Spuren von Nagellochern ìm Unterboden
gibt.

Marx' Restaurierung des Cristofori-Hammerflugels wurde
in den Fachkreisen seiner Zeit als Notwendigkeìt empfunden
und interessanterweise im Zusammenhang mit der Res-
taurierung des so genannten Mozart-Fliigels 1937 in Salz-
burg als Vergleich und Rechtfertigung herangezogen.80

(80) »... 2.) Der Bodeneinzug respektive die Neurippung ist ein Vorgang,
der eben unvermeidlich ist, aber auch in dem zweìrgròfiten Instrumenten-
museum Deutschlands, dem der Università! Leipzig, an dem wenvollsten
Klavierinstrumem iiberhaupt, dem Cristofori-Fliigel vom Anfang des

1980 wurde der Hammerfliigel auf eine Rundfunkauf-
nahme vorbereitet. Er erhielt eine neue Eisenbesaitung.81 Im
aufkrsten Diskant wurde ein schmales Stùck im Resonanz-
boden ergànzt. Das letzte Stuck der Diagonalrippe und die
crste Spreize, die vom Damm auf die Hohlwand lauft, wur-
den erneuert. Wahrscheinlich lief die Diagonalrippe vorher
in gleichmafiiger Biegung aus und nicht in einem stumpfen
Winkel wìe es jetzt der Fall ist (Abb. 14). Vìer Resonanz-
bodenrippen im Diskant, die schon 1980 als eindeutig spa-
tere Ergànzungen eingeschàtzt werden konnten, wurden ent-
fernt.

Im Jahre 1999 wurde die Eisenbesaitung durch eine Mes-
singbesaitung ersetzt. Des Weiteren wurden die Marx'schen
Anhangstifte entfernt und durch Nachbildungen der mit
Kerben versehcnen originalen Stifte der Cristoforischen
Cembali ersetzt.

Am Cembalo von 1722 là'sst sich ablesen, dass Risse im
Resonanzboden bereìts in der Vergangenheit Gegenstand
restauratorischer Eingriffe waren. 1998 waren Risse Ìm Reso-
nanzboden erneut Grund fur eine Restaurierung.

Im Unterboden erkennt man Ìm àuKerstcn Bass eine sau-
ber in den Unterboden geschnittene und wieder verleimte
Luke. Schon Henkel vermutete, dass diese Luke zum Unter-
futtern der Resonanzbodenrisse diente, aber wahrscheintich
nicht fiir Verànderungen an der Innenkonstruktion.82 Diese
Vermutung konnte durch die erneuten Untersuchungen be-
statigt werden. Beim Einblick in das Innere des Instrumentes
mit Hilfe eines Endoskops lassen sich kleine Klotzchen zum
Unterfùttern der Risse erkennen. Die Berippung und die
Innenkonstruktion sind unveràndert erhalten. Im Bass und
Ìm Diskant wurden die Anhangstifte der Tone C, Cis und
gis'-c3 etwas versetzt. Es ist aufierdem ein Schnitt im An-
hang in Hohe des Diskames zu sehen, als ob versucht wurde,
hinter das Geheimnis des erhòhten Anhangs zu kommen.
Dies scheint aber aufgegeben worden zu sein, denn die Hohl-
wand, die an dieser Stelle wenìgstens etwas hàtte abgelost
werden mussen, ist unversehrt. Die ungeschickt erganzten
Klaviaturbacken sind ebenfalls neueren Datums. An dem
Cembalo von 1722 konnte bìsher keine Signatur des Restau-
rators Otto Marx gefunden werden. Es konnte sein, dass die
beschriebenen Verànderungen in den 1940er oder 1950er
Jahren vorgenommen wurden, als die Leipzìger Sammlung
von Alfred Hense und Heinz Jurisch restauratorisch betreut
wurde.

18. Jahrhunderts vorgenommen wurde. Der Hinweìs auf diesen Vorgang
dìirfce es rechcferdgen, diesen relariv weitgehenden EIngriff auch am
Mozart-Flìigel zu gestatten. Dabei wird die Firma Riick die volle Gacantie
iibernehmen, alle auch nur noch eìnigermaBen verwendbaren Orìginaltcile
wiederum der Reparaiur zu Grunde zu legen . . .» Zur Restaurierung dei

Mozdrt-Flùgeh im Jahre 1937. Erich Schenk zum 20. Todestagam IL Okio-

ber 1994, in: Mitteilungen der Internacionalen Stifrung Mozarreum,
42. Jahrgang, Hefi 3-4, S. 57.
(81) Besaitungdes Hammerflugels von 1726, wie sie bei der Restaurierung
1979/80 vorgefunden wurde: c3-f 0,34 mm Eisen, e'-dis 0,37 Eisen, d-A#
0,40 mm Eisen, A-G 0,45 mm Eìsen, F#-C 0,50 mm Messing-Besaitung
seit 1980: c3-c2 0,24 mm Bronze, h'-f*1 0,34 Messing, f-G 0,38 mm Bron-
ze, F#-D# 0,43 mm Messing, D-C 0,48 mm Messing.
(82) HUBERT HENKEL {Anm. IO), S. 88.
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Konstruktìonsvergleich der Cembali und
Hammerfliigel der Spatzeit Cristoforis

Grundaufbau

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die iiberlieferten
drei Hammerflùgel und zwei Cembali Cristoforis aus den
20er Jahren des 1 8. Jahrhunderts nach dem gleichen Grund-
prinzip (Abb. 7, 9, I I , 13, 21) aufgebaut sind. Wichtigste
Merkmalc der Konstruktion von Cristoforis FlUgeln dieser
Zeit sind:
-die 10-15 mm starken Gehàusewande aus Pappelholz, auf

die auBen horizontal und vertikal verlaufende Leisten auf-
gesetzt sind

— die holzernen Spreizen zwischen Stimmstock und Damm
-die so genannte doppelte Hohl- und Riickwand, die eìgent-

Hch eine drei- bis vierfache Wand ist und im Zusammen-
hang mlt dem erhohten Anhang steht

-das Spreizensystem aus Pappelholz mit der Kombination
aus auf den Unterboden geleimten und genagelten Quer-
streben, dazwischen schrag vom Boden zur Hohlwand lau-
fenden Spreizen sowie den Langsspreizen

13. Inncnkonstruktion; Pianoforte, Bartolomeo Cristofori, 1726,
Musikinstrumenten-Miiseiim der Universitàc Leipzig

Alie zur Gehause- und Innenkonstruktìon gehòrenden
Wandc und Strcben sind ohne Holzverbindungen stumpf
verleimt und zusammengenagelt. Fùr die Reihenfolge des
Zusammenbaus gibt es mehrere Moglichkeiten. Die der Au-
torin schliissigste Variante ist die, das Stimmstock-Damm-
System, die doppelte Hohl- und Riickwand und die gesamte
Innenkonstruktion auf dem Unterboden aufzubauen, bevor
die Konstruktion mit Langswand, Resonanzboden, Anhang,
auKerster Hohlwand, Riickwand und StofSwand komplet-

14. Stege, Berippung, Saitenverlauf;
Pianoforte, Bartolomeo Cristofori, 1726,
Musikinstrumenten-Museum der Università'! Leipzig

tiert wird. Vorteil dieser Reihenfolge ist, dass alle Bohrungen
in der inneren Hohlwand ohne Platzprobleme durchgefùhrt
werden kònnen.

Die Bauweise kann nach Frank Hubbards Klassifizierung
der italienischen Cembali den non-inner-outer-Instrumen-
ten zugerechnet werden, bei denen Gehause und Instrurnent
ein und dasselbe sind.83 Im Gegensatz zu den false-inner-
outer-Instrumenten wird kein diinnwandiges Cembalo m
einem a'uféeren Kasten vorgetàuscht. Das Furnieren der Hohl-
wand oberhalb des Anhangs ist bei Cristofori koiistruktions-
bedingt. Langswand und StoEwand oberhalb des Resonanz-
bodens sind nur beim Hammerflùgel von 1720 und bei
Cembalo und Hammerflùgel von 1726 furniert. Es gibt
keìne Profilleisten, die oberhalb des Anhangs ein inneres
Gehause andeuten.

(83) FRANK HUBBARD, Three Centurìes of Harpsichord Making, Cambridge

1965, 8. Auflage 1981,8.39.
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auf den Gehausewanden

Gehàusewànde aufien, obere Ecke

Gehausewande auften, untcre Ecke

15. Profile; unsìgniertes Cembalo aus Ebenholz, Konservatorium
"Luigi Cherubini», Florenz

16a. Vordcrplatrchen; links: Cembalo, Bartolomeo Criscofori, 1722,
rechts: unsigniertes Cembalo aus Ebenholz

16b. Vorderplattchen; links: Spineti, Bartolomeo Crisrofori, 1693,
rechts: unsigniertes Cembalo aus Ebenholz

Stimmstock-Damm-System

Das Stimmstock-Damm-System mit den dazwischenliegen-
den Spreizen ist bei allen Flìigcln der 1720er Jahre vorhan-
den. In der Ausfuhrung des Systems gibt es jedoch Unter-
schìede.

Die Spreizen des Hammerflugels von 1720 sind aus dem
massiven Stimmstock herausgeschnlrten. Sìe reichen, in
5 mmdunnen Leistenauslaufend,biszum Damm (Abb. 21).
Der Stimmstock mit seinem parallel zur Langswand gerich-
teten Holzmaserungsverlauf ist selbst nur 15 mm dick, wird
aber durcb einen 52 mm starken, keilfòrmìgen Holzblock
(gcnannt Kampfer) verstà'rkt, dessen Faser parallel zur Vor-
derkante vcrlàuft. Diese Konstruktion, die wir spàter auch
bei siiddeutschen und osterreichischen Cembali und Ham-
merflugeln gegen Ende des 18. Jahrhunderts finden, macht
den Stimmstock des 1720er Hammerflugels stabiler als die
Stimmstòcke der Hammerflugel von 1722 und 1726, die nur
30 mm stark sind. Die Anlage von Stimmstockspreizen, Sai-
ten und Hammern zueinander lassi bei dem Hammerflugel
von 1720 keìne Verschìebungdcr Klaviaiur zu, wie es bei den
Hammerflugeln von 1722 und 1726 der Fall ist.

Letztere beiden Hammerfliigel sind mit invertiertem
Stimmstock gebaut. Die Saitcn sind bei dìesen Instrumenten
nicht uber, sondern unier dem Stimmstock (Abb. 22) befcs-
tigt und die Klaviatur lassi sich soweh verschieben, dass die
Hammer nur jeweils eine der heiden Saiten anschlagen. Die
6 mm starken Holzspreizen gehen bei den Hammerflugeln
von 1722 und 1726 vom Stimmstock schrag durch den
Damm bis in den Unterboden hinein. Interessant ist, dass bei

den beiden Instrumenten mit inveniertem Stimmstock die
Lage jeder Saite vor dem Aurleimen des Stimmstockes auf der
Stimmstockunterseite angerissen wurde. Da der Steg der in-
vertierten Stimmstòcke nicht bestìftet ist, sondern die Saiten
in Sageschnitten gehalten werden, geben die Anrisse eine
gute Orientierung beim spateren Einsagen des Steges. Die je-
weils fiinf Stimmstockspreizen der Hammerflugel von 1722
und 1726 unterteilen das Saitenband der 49 Tòne beider In-
strumente in 7X7 Saltenpaare. Ein weiteres wichtiges Detail
sind die gleichmaftig konisch gearbeiteten Stimmwirbel. Da
die Saiten unterhalb des Stimmstocks befestigt sind, miìssen
die Wirbel durch den Stimmstock hindurchgehen. Konìsche
Wirbel in konisch gebohrten Lòchern haben den Vorteil,
dass sie sich auch nach ersten Abnutzungserscheinungen
noch fest ins Holz drchcn lasscn.

Das Cembalo von 1722, welches keinen Blockrechen,
sondern einen getrennten Ober- und Unterrechen hat, be-
sitzt sechzehn 5 mm starke Spreizen, eingearbehet in Stimm-
stock und T-Verstàrkung des Dammes. Sie sind vermutlich
aus Kastanie, ein Holz, welches Cristofori auch fur seine Tas-
taturen verwendete. Der Unterrechen ist von unten an die
Dammverstàrkung und die Spreizen angeleimt (Abb. 23).

Das Cembalo von 1726 hat eine besondere Stìmmstock-
Damm-Konstruktion, die mehrere Funktionen erfiillt (Abb.
11, 24). Unterdamm und Stimmstockauflagen bilden die
Leimflà'che fùr den 5 mm starken Fichtenboden oberhalb der
Klaviatur. Dieser Boden ist gleichzeitig Unterrechen und
Auflageflache tur den linken Rcgisterhebel sowie Leimflà'che
fùr Oberdamm, Stimmstock und fiir beide Spreizen zwi-
schen Damm und Stimmstock. Der Resonanzboden ist auf



44 S C R I T T A A R T 1 U M 2

Position der originalen Streben

vorhandene Originalstreben

aktueller Steg

Linie der verdiibelten Lòcher im
Rcsonanzboden

Resonanzbodenrippe

17. Skizze Innenkonstruktion; unsigniertes Cembalo aus Eben-
holz, Konservatorium "Luigi Cherubini", Florenz

18. Skizze Berippung; unsigniertes Cembalo aus Ebenholz,
Konservatorium "Luigi Cherubini, Florenz

Summstock und Oberdamm aufgeleimt. Crìstofori fand mìt

dieser Konstruktion eine sehr stabile und funktionale Lòsung

fùr sein dreiregistriges Cembalo. Die drei kreìsrunden

Lòcher im unteren Boden deuten daraufhin, dass Cristofori

dcn entstandenen Raum zwischen Resonanzboden und unte-

rem Boden auch einer ktanglichen Aufgabe zuordnete.84

Ein Vergleich von Stimmstock- und Dammstarken (Ta-

belle 4) der Cristoforischen Fliigel zeigt, dass die Stimm-

(84) Cristofori empfand das Einbohren von Lòchern an irgendeìner Stelle
im Korpus fiir das Heraustreten des Klanges fùr aufierst wichtig. Scipione
Maffci hai sìch wàhrend seines Interviews mit Cnstofori diesbezùghch
Notizen gernacht und diese in seinem beriihmten Artikel iiber die neue
Erfindung des Pianofortes eingearbeitet.
-Che ne' cembali o spinette è necessario un buco, o sia sfogatoio; non già
rosa, né sì grande, ma basta assai più piccolo, e può essere in qualsisia sito
del corpo, pur che il casso lo abbia. Le spinette pon far senza, perché già lo
hanno davanti, dove si leva sopra la tasratura. Ma i cembali, che hanno

stbcke der Cembali dicker als diejenigen der Hammerfliigel

slnd und dass kein Unterschied bei den Dammstarken be-

steht.

un'altra incassatura e restano chiusi, non posson far senza. Ben in vece di
rosa si posson fare due o tre piccoli buchi nel chiudimento davanti, che
restano occulti e guardati da polvere. Ve necessario questo sfogo perché
altrimenti (dice egli) l'aria ch'è dentro resta dura, non potendo cedere e
andar fuori quando è impulsa; e però il tondo non si move e non cede in giù
come deve fare (che lo faccia si vede dal tremare ciò che vi porrai sopra
quando suoni). Quindi il suono resta ottuso e breve e non risonante. Con-
tro l'opinione d'alcuni recenti, che senza buchi gli stronienti sian migliori..."
("Dass in Cembali und Virginalen ein Locli oder eine Offnung nòtig ist;
nicht unbedingt eine Rosette, noch muss es grol? sein, sondern es genilgt
ein kleines und es kann ìrgendwo im Korpus sein, Hauptsache der Korpus
hai es. Die Spinette konnen auch orme sein, weil sie bereits eine (Offnung)
iiber der Klaviatur haben. Aber die Cembali, die eine andere Korpuskon-
struktion Kaben und geschlossen bleiben, kònncn nicht ohne gemacht wer-
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19- Pianoforte, Bartolomeo Cristofori, 1720,
Metropolitan Museum of Art, New York

Doppelte Hohlwand / Spreizensystem

Ein mit Hilfe von Sageschnitten gebogenes Brett ist das
Kernstuck der Hohlwand und der Riickwand und gleich-
zeitìg der Tràger des Anhangs (bei Pfì722 bestcht diese An-
hangauflage aus zwei miteinander verleimten Brettern). Auf
die im Abstand von wenigen Millimetern davorgesetzte in-
nere Hohlwand ist der Resonanzboden geleimt. Die aufterste
Hohlwand ist abermals durch Sàgeschnitte gebogen und an
das Mittelbrett geleimt und genagelt (Abb. 25, 26). Bei den
Hammerfliigeln ist zur Komplettierung der Riickwand ein

Brett auf den Anhang gesetzt, die Cembali dagegen haben
eine zusàtzliche Riickwand. Innen, oberhalb des Anhangs, ist
die Hohl- und Riickwand mit 6 mm starkem Zypresscn-
bzw. Pappelfurnier (bei C1722 und Pfl722) aufgedoppelt.

Das System der doppelten Hohlwand wurde in den letz-
ten Jahren off im Zusammenhang mit eìner starkeren Besai-
tung der Hammerfiiigel diskutiert. Bezugspunkt dieser Dis-
kussion ist insbesondere die Beschreibung von Scìpione
Maffei aus dem Jahre 1711. Die Tatsache, dass nicht nur die
Hammerfliìgel, sondern auch die zeitgleich entstandenen
Cembali mit doppelter Hohlwand gebaut worden sind und

den. Stati der Rosette kann man zwei oder drei kleine Lòcher in die vorde-
re Absperrung (Damm) machen, die verborgen bleiben, ohne dass Staub
emdringt. Da ist eìne Offnung nòtig, weil die Luft darin sonst hart bleibt,
nicht fiihìg nachzugeben und herauszutreten, wenn der Impuls kommt;
und dann bewegt sìch dcr Resonanzboden nicht und gibc nicht nach wie er
muss fdass es geschiehr, sieht man beim Beben, wenn du wahrend des Spìe-

lens etwas darauf legen wùrdest). Dann bleibt der Klang stumpf und kurz
und nicht resonanc. Das steht im Gegcnsatz zu der neuerlichen Meinung,
dass die Instrumente ohne Offnungen besser sind«). Aus dem Interview
Maffei's mit Cristofori. LAURA OCH (Anm. 18); SCÌPIONE MAFFEI (Anm.
17), S. 154.
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dariiber hinaus in weiteren wichtigen Konstruktionsdetaìls
ubereinstimmen, wurde dabei meistens iìbersehen bzw. gar
nicht untersuchc. Diese Fakten riicken die Diskussion in ein
neues Licht.

Maffeì beschreibt den invertierten Stimmstock und den
erhohten Anhang imZusammenhang mit einerstà'rkeren Be-
saitung fùr den Hammerflugel in folgender Art:

»... Nachall diesem isr darauf zu verweisen, dassderSEimmscock,
worin die Wirbel oder Eisenstifteeingesetzt sind, welche die Saiten
halten, dort wo sie in den anderen Gravecembali unter denselben
ist, hier darubcr (iiber den Saiten) ist und die Wirbel oder Eisenna-
gel durchgehen, und die Saiten sind darunter angehangt, wo mehr
Ptatz darunter sein muss, damit die ganze Mechanik der Tastarur
hineingehf. Die Saiten sind stàrker als die gewòhnlichen, und da-
mit das Gewicht (Zugkraft) dcm Resonanzboden nicht schadet,
sind sie nicht auf diesem befestigt, sondern ziemlich dariiber ... «s^

Ein weiteres Dokument ist das schon mehrfach erwàhnte
anonyme Musiklexikon aus dem 18. Jahrhundert, in dem
sich der Besitzer eines Cristofori-Hammerflugels zur Kon-
struktion desselben wie folgt auftert:

"Cristofori Bartolomeo aus Padova ... und er war der Erfinder
det Gravecembali mit Hàmmern, welche durch das Anschlagen der
Saiten mit Hàmmern und durch die spezielle Innenkonstruktion
eine andere Tonqualitat erzeugen, aber das ist von aufien nicht
sichtbar...-*6

Wà'hrend Maffei den erhòhten Anhang, die doppelte Hohl-
wand und eine starkere Besaitung fiir den Hammerflugel be-
schreibt, spricht das Musiklexikon mehr von einer anderen
Tonqualitat, bedingt durch das Anschlagen der Saiten mit
Hàmmern und die spezielle Innenkonstruktion.

Durch die Notizen, die sich Maffei wàhrend seines Inter-
vicws mit Cristofori gemacht hat, erfahren wir von den Aus-
sagen, auf denen Maffei wahrschetnlich seinen Artikel auf-
bautC. Interessanterweise isr in diesen Notizen kein
Hinweis in Bezug auf den invertierten Stimmstock, erhòhten
Anhang und einer starkeren Besaitung zu finden. Zur Funk-
tion der doppelten Hohlwand findet sich aber ein kurzer
wichtigcr Satz, den Maffei auch in seinem Artikel verarbeitet
hat.

»...Die Vollkommenheit der Instrumente liegt an den Mafien
und darìiber hinaus an einem Resonanzboden, der nìclit zu dtinn
ist; und indem zuerst die Elastizitatskraft in den Biegungen (der
Hohlwand) und in den Stegen weggenommen wird. Solange diese

(85) "... Dopo dì tutto questo è da avvertire, che il pancone, dove si pianta-
no i bischeri, o piroli di ferro, che tengono le corde, dove negli altri grave-
cembali è sotto le corde stesse, qui è sopta, e i bischeri passano, e le corde vi
sì attaccano per dì sotto, essendovc bisogno di più sito nel basso, affinchè
v'entri tutta la macchina della tastatura. Le corde sono più grosse delle ordi-
narie, e perché il peso non nocesse al fondo, non sono raccomandate ad
esso, ma alquanto più alto.- SCIPIONE MAFFEI (Antri. 17), S. 153.
(86) "Christofori Bartolomeo da Padova ... e fu inventore de gravecembalì
a martelli, i quali producono diversa qualità di voce si per il colpo de'mar-
telli nelle corde, sì ancora per l'interna diversa struttura del corpo dello
strumento, ma questa non è visibile nell'esterno ...« Anonymes Musiklexi-
kon, Stichwort Christofori (Anm. 3).
(87) LAURA OCH (Anm. 18), S. 16-23.

. \ Stegverlauf und Gehauselange jetzt

onstruktion von moglichem origi-
verlauf und Gehauselange

l O O O m m

20. Rekonstruktionsskizze Mensur;
Pianoforte, Bartolomeo Cristofori, 1720,
Metropolitan Museum of Art, New York

Druck auf den Resonanzboden ausiiben, um zuruckzukehren (in
ihre Form), klingt das Instrument nicht gut {das ist einer der
Grtinde, warum die alten gut klingen, weil es beinahe keinen Reso-
nanzbodenfdruck?) gìbt) ,..«88

In Maffeis Artikel heiftt es an entsprechender Stelle:

»... Es solite auch nicht versàumt werden (zu erwahnen), dass
wàhrend man im allgemeinen behauptet, dass neue Cembali immer
unvolikommen seien und dar» sie erst mit dem Alter an Vollkom-
menhcit gewònnen, dicser Kiinstler beansprucht, dass man daran
arbeiten kann, dass sie sofort einen Klang geben, der nicht weniger
volltònig ist als der der alten Instrumente. Er behauptet, dass der
nicht gute Klang der neuen hauptsachlich von der Elastizitat ver-

(88) »... La perfezione degli stromenti sta nelle misur, e sopra tutto in non
essere il fondo né troppo sottile; e nell'aver primo tolto la virtù clastica al loro
incurvato, ed a! ponte, perché sin che questi fan forza nel fondo per restituir-
si l'istromento non suona bene (quesf* è una d.e ragioni che i vecchi son buo-
ni, perché non v'è più quasi fondo) ...« LAURA OCH (Anm. 18), S. 21.
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21. Inncnkonstruktion;
Pianoforte, Bartolomeo Cristofnri, 1720,
Metropolitan Museum of Ari, New York

ursacht werde, die die Hohlwand und der Steg noch einige Zeit ha-
ben; solange diese Druck auf den Resonanzboden ausiiben, um
wieder zuriickzukehren (in die Position), wiid der Klang nicht vol!-
kommen sein: wenn man jedoch diese Elastizitat vòllìg wegnimmt,
bcvor sic in Arbeit gesetzt werden, wìrd sich dieser Dcfekt sofort
beheben, wìe er praktisch ausprobierr hat ...«8')

Aus diesen beiden Zitaten geht hervor, dass es wahrscheinlich
mehr die Suche nach einem bestimmren Klang war, die Cris-
tofori zur Bauweise der doppelten Hohlwand frinite. Er ori-
encierte sich interessanterweise an den alren Instrumenten
und hielt es fùr den Klang seiner Instrumente fìir wichtig,
dass wedcr die Bewegungen der Hohlwand noch die des
Steges Druck auf den Resonanzboden ausiiben. Die Hohl-
wand, deren Elastizitat bei normaler Bauweise unrnittelbar
Auswirkungen auf den Resonanzboden hat, trennt er vom
Resonanzboden, indem er fiir diesen eine extra Auflage baut.
Die Bewegungen der Hohlwand fangt er durch die Quer-
streben und Spreizen ab, die durch die innere Hohlwand hin-

(89) "... Non è anche da tralasciare, che tendendosi universalmente, che sia-
no sempre imperfetti i gravecembali nuovi, e che acquistino perfezione
solamente col lungo tempo; pretende questo artifice, che si possa lavorargli
in modo, che rendano subito sonora voce non meno de gli stromenti vecchi.
Afferma egli, che il non risonar bene de' nuovi nasca principalmente dalla
virtù elastica, che per qualche tempo conservano la sponda incurvata, ed il
ponte; perché, finche questi fanno forza sul fondo per restituirsi, la voce
non vien perfetta: che però se questa virtù elastica sarà loro tolta interamen-
te prima di porgli in opera, verrà subito a levarsi questo difetto, coni'egli :n
pratica esperimenta ..." SCIPIONE MAFFEI (Anm. 17), S. 156.

durch in das Auflagebrett des Anhangs gehen. Diese Innen-
konstruktion mie den Querstreben und Spreizen sieht sehr
stabil aus, aber durch die Loslòsung des Resonanzbodens von
der Hohlwand muss die Innenkonstruktion allein alle durch
den Saitenzug enrstehenden Krafte auffangen; eine Funk-
tion, die ansonsten vom Resonanzboden mitgetragen wìrd.
Wegcn der enorm flexiblen 4 mm diinnen inneren Hohl-
wand, auf welcher der Resonanzboden aufgeleimt ist, musste
Cristoforì jeglichen Stegdruck verhindern. Der hòher gele-
gene Anhang90 und die Doppelbestiftung in den Hammer-
flugeln ist die Konsequenz.

(90) Der Anhang, ob als scrunale durchgangige 20 mm Leìsce (C 1722) oder
ais sich stetig verbreìternde Anhangplatte (bei Pfl720, I'fI722, Pfl726 und
C1726 in der Bassoktave), liegt im horizontalen Scriniti gesehen, nur weni-
ge Milhmeter mcdnger als der Resonanzbodenstcg, d. h. die Saiten iiben
nur einen germgen Druck auf den Resonanzbodensteg aus, z. B.
Pfl726/C1726:

Tannarne Hofie der Saiten iiber dem Resmianzboccn mm
am Steg am Anhang Hijhenunterschìed

PM726 C1726 Pf172G C1726 PH72B C1726

CJ

C*

C1

C

C

11,5

12,0

12,1

13,2

12,6

10,6

11,5

12,5

14,5

14,3

9,0

9.0

9,5

11,5

11,2

7,3

8,0

9,0

10,2

11,2

2,0

3,0

2,6

1,7
1,4

3,3

3,5

3,5

4,3

3,1

Resonanzbodensteg und Anhang von Pfl726 sind vom Bass zum Diskanr
gleichmiifiig hoch. Resonanzbodensteg und Anhang von C1726 sind ìm
Bass hoher als irn Diskant.
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22. Stirnmstock-Damm-Konstruknon;
Pianoforte, Bartolomeo Cristofori, 1726,
Musikinstmmenten-Museum der Università'! Leipzig

Dass Cristofori die Erfahrungen in der Bauweise der dop-
pelcen Hohlwand auch an seinen Schùler Giovanni Ferrini
weitergab, zeigt das von diesem gebaute Kombinationsin-
strumenc Cembalo/Pianoforte der Sammlung Tagliavini in
Bologna.91

Dieses Problem der sich auf den Resonanzboden un-
giinstìg auswirkenden beweglìchen Hohlwand hat wahr-
scheinlich unabhàngìg von Cristofori auch den Fiamen
Johann Daniel Dulcken beschàftigt. Dulcken baute wie Cris-
tofori in scine Cembali eine innere Hohlwand als
Resonanzbodenauflage.92

Resonanzboden /Berippung

Die Faserrichtung aller Resonanzboden in Cristoforis Flu-
geln verlauft parallel zur Langswand. Das Ergebnis der Un-
tersuchung der Resonanzbodenstàrken an den der Autorin
zuganglichen Resonanzboden von Hammerflùgel und Cem-
balo von 1726 gibt uns eine Vorstcllung, was Cristofori mit
»... eincm Resonanzboden, der nicht zu diinn ist ,..«93,

(91) LUIGI FERDINANDO TAGLIAVINI, JOHN HENRY VAN DER MEF.R
(Anm. 39); LUIGI FERDINANDO TAGLIAVINI (Anm. 2); STEWART POLLENS
(Anm. 5), S. 96-117.
(92) JEAN TOURNAY, Archives Dulcken, Musee Instrumcntal de Bruxelles,
Voi. 1. 1987, S. 30-35.-s. auch WILLIAM JURGENSON, The case ofthe weak

case. A look al thè balance between stabiiity and strìngband tension in early

keyboard insirumenti, in: Das Musikinstrument, 9/1993, S. 54-58.
(93) LAURA OCH (Anm. 18).
(94) Ich bedanke mich bei Vera Briiyn-Ouboler und Volker Seumel fùr die
Hilfe beim Messen der Resonanzbodenstarken.

meinte. Mit Hilfe einer Strukturdarstellung in Abb. 27, 28
soli verdeutlicht werden, dass in beiden Instrumenten der
Resonanzboden in der Mìtte, Hnks des Steges mit 3,6 mm
(CI 726) bzw. 4 mm (Pfl726) am starksten und dass er zu
den Randern hin bis auf 2,8 mm (C1726) bzw. 3,5 mm
(Pfl726), im Diskant bis auf 2,5 mm (C1726) bzw. 2,9 mm
(Pfl726) ausgediinm ist. Weiterhin zeigt das Ergebnis der
Umersuchung, auch wenn die Resonanzboden beider Instru-
mente nicht durchgangìg vermessen werden konnten, dass
der Resonanzboden des Hammerflugels von 1726 insgesamt
ca. 0,4 mm starker gearbeitet ist als der des Cembalos von
1726.94

Wahrend der Untersuchung der Resonanzboden der drei
Leipziger Cristofori-Flugel fiel auf, dass der Resonanzboden
bei den beiden Cembali gerade im Instrument liegt, wahrend
der Resonanzboden des Hammerfliigcls von 1726 vom Bass-
ende zum Damm um ca. 10 mm abfallt. Diese Schraglage
scheint ganz bewusst vorgenommen worden zu sem und
hàngt vìelleicht mit dem ìnvertierten Stìmmstock dieses
Hammerflugels zusammen.

Die Resonanzbodenstege liegen ubereinstimmend im Ab-
stand von 100 mm parallel zur Hohlwand. Die Stcge der
Hammerflùgel (Pfl722, Pfl726) sind vor dem Aufleimen
auf den Resonanzboden aus zwei Teilen verleimt worden. Sic
sind vom Bass zum Diskant gleichmaftig stark und an den
Kanten abgeschragt.

Die Cembali haben gewòhnlìche profilierte Stege, in der
Hòhe vom Diskant zum Bass anstelgend. Sìe wurden wahr-
scheìnlich erst mit dem Aufleimen auf dem Resonanzboden
in die Form gebogen.

Die Berippung der Cristofori-Flugel der 1720er Jahre ist
gekennzeichnet durch eine gebogene Diagonalrippe parallel
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23. Stimmstock-Darnm-Konstruktion;
Cembalo, Bartolomeo Cristofori, 1722,
Musikinsrrumenten-Museum der Università'! Leipzig

zum Resonanzbodensteg und von dieser ìm rechten Winkel
Richtung Làngswand verlaufende Querrippen (Abb. 8, 10,
12, 14).

Bei dem dreiregistrigen Cembalo von 1726 ersetzen die
beiden Anhangrippen des 4'- und 2'-RegÌsters die Quer-
rippen.

Im Vergleich zur Berippung normaler italienischer Cem-
bali, wo der Resonanzboden durch Querrippen, dieùberden
gesamten Resonanzboden von der Hohlwand bis zur Làngs-
wand reichen, verstarkt werden muss, ist das bei den Cristo-
forischen Flùgeln mit der doppelcen Hohlwand nicht nòtig,
da der Resonanzboden der Funktion der Gehausestabilisie-
rung enthoben wurde.

Saitenlangen IAnreifi- und Anschlagpunkte / Saitenverlauf /

Gehauselangen

Der Saitenlangenvergleich in Tabelle 2 zeigt, wie iiberein-
stimmend die Saitenlangen aller Cristofori-Flùgel vom Dìs-
kant bis klein e sind. Cristoforis Mensur verhàlt sich bis dort-
hin pythagoràisch, d. h. die Saitenlangen der Oktaven stehen
vom Diskant zum Bass hin genau im Verhaltnis 1:2. Mit
Hilfe der c2-ÀquÌvalentlangen {Tabelle 7} wird deutlich, wie
unterschiedllch die Saitenlangen der Bassoktave verkiirzt
sind. Das Cembalo von 1722 hat mit der C-Saitenlànge von
1982 mm die làngsten Basssaiten und damit die geringste
Bassverkiirzung um etwa einen Ganzton. Es ist gleichzeitig
mit der Korpuslànge von 2376 mm der langste der Cris-
tofori-Fliigel. Der Hammerflùgel von 1722 hat mit einer C-
Saitenlange von 1814 mm die kiìrzesten Basssaiten und die
gròtte Bassverkiirzung um etwa zwei Ganztòne. Mit seiner
Korpuslànge von 2223 mm ist er der kiirzeste der Flùgel.

Bedingt durch die gleiche durchschnittliche Klaviaturtei-
lung (Tabelle 1) stimmen Positionen und Verlauf der Saiten
bei den vier Fliigeln von 1722 und 1726 iìberein, nur die
Basssaiten von C-c laufen bei den Hammerflugeln etwas
schràger.

Ein fundamentaler Unterschied zwischen Cembali und
Hammerfìugel, auf den auch schon an andercr Stelle hinge-
wiesen wurde95, sind die unterschicdlichen Anreifi- und An-
schlagpunkte (Tabelle 3). Die Saiten der Cembali werden vici
welter in der Mìtte erregt als die Saiten der Hammerfliigel.

Die Hammeranschlaglinie des New Yorker Hammer-
flugels ist leicht schràg, die der beiden spàteren Hammer-
fliigel in Rom und Leipzig gerade. Der Stimmstocksteg der
Hammerflùgel ist stark gebogen. Bei seinen Cembali arbeitet
Cristofori mit schràg gestellten Rechen und einem fasi gera-
den Stimmstockstcgvcrlauf.

Eìn weiterer Unterschied zwischen den Hammerflugeln
und den Cembali Cristoforis besteht im Saitenverlauf hinter
dem Resonanzbodensteg. Die Saiten der Cembali werden
wiegewòhnlicham Resonanzbodenstegstiftabgcwìnkelt. Bei
dem Cembalo von 1726 verlaufen die Saiten derletzten Bass-
oktave, bedingt durch eine Doppelbestiftung, hinter dem
Resonanzbodensteg gerade welter und treffen auf eìnen am
Korpusende verbreiterten Anhang (Abb. 12).

Die Hammerfliigel haben eine durchgehende Doppel-
bestiftung fur alle Saiten, was den Druck auf den Resonanz-
bodensteg erheblich vermìndert. Auféerdem sind die
Hammerflùgel mit einer kontinuierlich breiter werdenden
Anhangplatte (Abb. 10, 14, 20) vcrsehen und die Saiten wer-

(95) KONSTANTIN RnsTLE {Anm. 5), S. 1 56-166.
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24. Srimmstock-Damm-Konstruktion;
Cembalo, Bartolomco Cristoforì, 1726,
Musikinstrumenten-Museum der Un i versi rat Leipzìg

den erst hinter einem zusatzlichen Stift an der Innenkante
der Anhangplatte abgewinkelt. Auf diese Weise wird die Sai-
tenzugkraft gleichmà'fiiger an der Hohlwand verteilt, anstatt
sich am Schwanzende der Hammerflugel zu konzentrieren.

Die Saiten der beiden Cembali von 1722 und 1726 sind
an sehr schonen, aufwendig gearbeiteten Stiften angehangt
(Abb. 29a, 29b), ein Detail, das auch das Spinettone (Cristo-
fori zugeschrieben, Musikinstrumenten-Museum Leipzig,
Inv.-Nr. 86) aufzuweisen hat.

ZusammenfassungKonstruktiomvergleich

Die dreì Hammerflugel und zwei Cembali Cristoforis aus
den 20er Jahren des 3 8. Jahrhunderts sind nach dcm glcichen
Prinzip gebaut. Sie sind sich ahnlich in der Innenkonstruk-
tion, der Art der Resonanzbodenberippung, den Saitenlàn-
gen (eine Ausnahme bildet die letzte Bassoktave), dem Sai-
tenverlauf sowie der Klaviatur. Mit der Konstruktion der
doppelten Hohlwand, die in Verbìndung mlt dem erhohten
Anhang und den vielen Querstreben und Spreizen steht und
die den Einfluss der Hohfwandbewegungen auf den Reso-
nanzboden wegnimmt, unternahm Cristofori den Versuch,
den Klang seìner Fliigel zu optìmieren.
Sieht man Cristoforis spate Cembali und Hammerflugel mit
ìhren leichten Gehà'usen aus Pappelholz, ihren dunnen Dàm-
men und den Stimmstòcken, besonders diinn in den Ham-
merflùgeln im Vergleich zu einem ahnlich langmensurierten
italienischen Cembalo, so kann man annehmen, dass Cristo-
fori scine spàten Instrumcnte so stark wie nòtig fùr die Sai-
tenzugkraft, aber so leicht und flexibel wie mòglich fiir den
Klang baute.

Besaitunf

Saitenstarken

Im Falle beider Cristofori-Cembali von 1722 und 1726 so-
wie der Cristofori zugeschriebenen Instrumente Spinettone
und Cembalo aus Ebenholz, sind alte, auf den Stimmstòcken
befindliche Besaitungsplà'ne iiberliefert (Tabelle 8). Diese
mit Tinte geschriebenen alten Drahtnummern, die im Dis-
kant mit der Nummer 10 beginnen und im Bass mit den
Nummern 5 bzw. 4 enden, ordnen sich sehr gut in die ande-
rer italienischer Cembali des 17./18. Jahrhunderts ein.96 In-
teressant ist, dass Cristoforis Schuler Giovanni Ferrini fiir
sein Kombinationsinstrument von 1/46 eine den spàten
Cristofori-Fliigeln sehr ahnliche Korpuskonstruktion und
Resonanzbodenberippung wahlte, jedoch scheinbar viel
dìckere Saiten verwendete. (Er beginnt im Diskant mit der
Nummer 8 und endet im Bass mit der Nummer 1, Tabelle 8.)

Die Hammerflugel von 1720 und 1722 haben keine
Drahtnummern. Auf dem Stimmstock des Hammerflugels
von 1726 gibt es ein Durcheinander von viclcn Tonbuch-
staben und zwei vereinzelt in Bass und Diskant zu erkennen-
den Drahtnummern, die bei dem Versuch einer Deutung
mehr Verwirrung auslòsen, als dass sic eine Hilfe in der Frage

(96) Aus einer von DENZIL WRAIGHT z usarci mengestellten Tabelle von ica-

lienischen Kielinscrumenten mit Draìicnummern geht hervor, dass sich diese

Art Nummern System (mit Nummer 10 im Diskant beginnend und ie nacb

TonumfangmitNummer5.4,3, 2, 1 endend) an italienischen Instrumenten

vom Endedes 16. bis zum Endedes 18. Jahrhunderts finden lassen. DENZIL

WRAIGHT, Some stringing principlfs in Italian ktyboard instrumenti, in:

Harpsichord and early piano studies. Edited by Charles Mould, Veròffentli-

chung in Vorbereìtung.
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25. Doppelte Hohlwand;
Pianoforte, Bartolomeo Cristoforì, 1722,
Musco degli Strumenti Musicali, Rom

der Besaitung dcr Cristoforìschen Hammerfliigel sein kò'nn-
ten.97

Bei dem Vcrsuch, die Drahtnummern der alten italieni-
schcn Cembali zu ìnterpretìeren, gelangt man zu einem Wi-
derspruch zwischen beinahe einem halben Jahrhundert Er-
fahrungen in der Besaitung von Nachbauten historischer
Tasteninsrrumente und der umfangreichen Forschung zur
historischen Niirnberger Drahtherstelìung.

Die Ergebnisse der Forschung zur Ntirnbcrger Draht-
herstellung hat auf die grolle Bedeutung der Niirnberger
Drahtzieher im 17. und 18. Jahrhundert aufmerksam gc-
macht und betonr deren damalige Monopolstellung in Eu-
ropa.98 Es gibt aufóerdem Hinweise darauf, dass Niirnberger

Draht auch in Italien gebrauchlich war, zumindest Ende des
18. Jahrhunderts.99

Ob Cristofori Niirnberger Draht benutzte, konnte bis
jetzt nicht bewiesen werden. In den erhaìtenen Rechnungen
Crlstoforis an Ferdìnando de' Medici ist nur in der Rechnung
vom 23. Dezember 1690 angegeben, dass er in Pisa Eìsensai-
ten kaufte, was nicht bedeuten muss, dass in Pisa Draht ge-
zogcn wurde.100 Ansonsten ist in vieìen der Rechnungen der
Kauf von Messingdraht ohne Bezugsort aufgefuhrt.10

Die Zuordnung der Dtahtnummern der Cristoforìschen
Cembali und des Spinettone zum Nurnberger Drahtsystem
wiirdcn Starken von 0,19 mm im Diskant (Ebenholzcem-
balo, C1722, C1726, Spinettone) bis 0,38 mm (Ci722,

(97) Aufdem Stimnistockdes Hammerfliigels von 1726 gibt escine Num-

mer -4" bei demTon G und elite » 1 2 < > oder »Vi« bei demTon f#-. Bei dem

Ton e ist aufierdem eine "8" zu lesen. Letztere diirfte eindeuiig eine spaiare
Erganzung sein, denn in beiden erhaìtenen Cembali Cristoforis wurde die
»8- stets horizontal geschrieben. Eine cbenfalls sehr untypischc Schreibwei-
se lassr sich fiir die beiden in dcr »12- oder »l/2« cnthaltctien Xahlen feststel-

len. Diesc » ! > « und »2« sowie die »4« sind allerdings mit der gleichen Tinte

geschrieben und von einer Handschrift. Die Interpretation der »4« bei dem
Ton »G" wurde auf eine im Bass zwei Nummern starkere Besaitung im Ver-
gleich zu den Cembali hindeuten. Die "1« und >-2« im Diskant als -!2"

gcsehen, wiìrde dagegen fiir eine aufìerst diinne Besaitung im Diskant spre-
chen. Eine Intcrpretacion der »1" und »2- als Nummer »Vi« wurde in dieser

Ari nur mit einem Cembalo von Vincenzo Sodi, Florenz 1791-92, in der
Sammlung Tagliavini in Bologna eine Entsprechung finden, hicr im Dis-
kant bei dem Ton c-!. Andcre historische Queìlen weisen ebenfalls darauf

hin, dass halbe Nummern ersi ab dem Ende des 18. Jahrhimderts in
Gebrauch kamen. LUIGI FERDÌNANDO TAGLIAVINI, JOHN HENRY VAN DER

MEER (Anm. 39), S. 114-121.

(98) REMY GUG, Die Ntirnberger historischen Sàitfndrahtnumeritrungianen,

in: Das Musikinstrument 7/1986, S. 19-24 (gekiirzte Fassung des Artikels

>En remontant la filière de Thoìry a Nuremberg", in: Musique Ancienne,
Voi. 18. 1984, S. 4-76); ALFONS HUBER, Mensurientng, Besaitung und

Stimmtonhohen bei Hammerhlavieren des 18. Jahrhunderts (Tei! I/Il), m:

Das Musikinstrumcnt 7/1986, S. 58-63 und 9/1986, S. 24-29; SABINE
KLAUS. Ein Behrag zur Geschichle des Saitendraht hentellendm Handwerks

in Niirnberg bis zum Beginn des 19. Jahrhundercs, in: Der »schone« Klang.
Studien zum historischen Musikinscrumentenbau m Deutschland und

Japan unrer besonderer Beriicksichtigung des alten Niirnberg, hrsg. von
Dieter Krickeberg, Germanisches Nationalmuseum Niirnberg 1996,

S. 112-142.

(99) Marco TieNa fand in einem unsignierten italienischen Oktawirginal
des 18. Jahrhunderts Spulen mit Draht, von denen einige mit groRer Wahr-
scheinlichkeìt Nùrnberger DrahizieKern Ende des 18. Jahrhunderts zuge-
ordnet werden konnen.

MARCO TIEILA, II clavicembalo all'epoca di W. A. Mozart, in: Strumenti per

Mozart, a cura di Marco Tiella e Romano Vettori, Milano 1991,
S. 349-356.
(100) FERDÌNANDO CASAGLIA {Anm. 7), S. 19.
(101) FERDÌNANDO CASAGLIA (Anm. 7), S. 23-25, 28 f.
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26. Hohlwandkonstruktìon;
Pianoforte,
B. CristoforÌ,1722,

Museo degli Strumenti
Musicali, Rom

C1726, Spinertone) bzw. 0,41 mm (Ebenholzcembalo) im
Bass (Tabelle 8)102 bedeuten, welche auféerordentlkh dùnn
sind.

Die Interpretatlon der Drahtnummern mit Hilfe der ge-
messenen Starken an einem anonymen italienischen Cem-
balo mit wahrscheinlich orìginalen Saiten, vorgeschlagen
von Grant O'Brìen, liefie eine etwas stà'rkere Besaitung mit
Durchmessern von 0,21mm im Diskant und 0,46 mm im
Bass {0,52 mm Ebenholzcembalo, Tabelle 8) zu103, aber ein
Instrument ist natiirlich zu wenig, um als Bezugspunkt fiir
die Interpretation der Drahtnummern italienìscher Cembali
zu dienen.

Wir miissen zugeben, beinahe nìchts ùber die italienische
Drahthersteliung zu wissen. Wìr wissen weder, ob die Italie-
ner selbst Draht herstellten, noch ob sic eventuell Draht m
Niirnberg kauften und diesen selbst bis auf ihre gebrauch-
ìichen Durchmesser zogen.

Die Autorin wà'hlte fiir ihre Kopie des Cristofori-Ham-
merflugels von 1726 zuerst eine Besaitung, die sich an die
diinnen Starken hielt, wie sie vom Niirnberger System vorge-
schlagen werden. Dcn mit jener dùnnen Besaitung erzielten
Klang kann man als klar und singend beschreiben, einer
Harfe oder Laute àhnlicher als einem Klavier. Neugierde war
der Motor fiir eine mehrmalige Umbesaitung hin zu den mo-
mentanei! Saitenstàrken von 0,27 mm im Diskant bis zu
0,52 mm im Bass.

(102) Es gibt kleine Abweichungen zwischen den an Nùrnberger Draht
gemessenen Starken und denen in schriftlichen Quellen (siehe RÈMY Guc,,
Anm.98). Die hier angegebenen sind gemessene Starken. DEKZIL
WRAIGHT {Anm. 96), S. 14.
(103) GRANT O'BRÌEN, Some principles of eighteenth century harpsicbord

stringing and theìr application, in: The Organ Yearbook, Voi. 12. 1981,
S. 160-176.

Saitenmaterial

Viele Studien und Erfahrungen von Instrumentenbauern
und Restauratoren gingen voraus, um sagen zu konnen, dass
italienische Cembali mit ktirzerer Mensur bei c2-Saiten-
là'ngen von etwa 280 mm meistens mit Messing besaitet wa-
ren, làngere Mensuren mit eìner c2-Saitenlange von etwa
350 mm meistens mit Eisen. Ein wichtiger Ausgangspunkt
ist dabei, dass bei Kiellnstrumenten eine mòglichst hohe
Auslastung der Saiten angestrebt wird, um dem Klang der
Saite Brillanz zu verleihen.

Bei Cristoforì gibt es fiir diesen Unterschied gleich zwei
anschauliche Beispiele in einem Instrument. Bei dem mit
8'-, 4'- und 2'-Register bezogenen Cembalo von 1726 und
dem Spinettone (Cristoforl zugeschrieben, Musikinstrumen-
ten-Museum der Universìtat Leipzig, Inv.-Nr. 86) mit 8'-, 4'-
und 2'-Register liei? die Anlage der Mensur aus Platzgriinden
nicht zu, alle Register durchgangìg mit Messing zu besaiten.
Bereits 1986 wies Alfons Huber darauf hin, dass der Mensur-
sprung zwischen f1 und fis1 beim 2'-Regìster des Cembalos
von 1726 (Tabelle 2) und der Mensursprung beim Spinet-
tone zwischen h1 und e2 des 8'- und 4'-Registers auf eìnen
Materialwechsel von Messing auf Eisen hìndeutet. Beim
Spinertone folgt nach dem Mensursprung beim 8'-Register
ein e2 von 335mm. Huber schlussfolgert daraus, dass Cristo-
fori fiir Eisensaiten eine c2-Là'nge von 335 mm wà'hlte und
demzufolge die Fliigel mit einem e2 von 280 bis 287 mm mit
Messing besaitete, unabhà'ngig davon, ob es sich um Cembali
oder Hammerflugcl bandelle.

Im Klavierbau spàterer Jahrhunderte setzte sich mit den
schwereren Hà'mmern und der Verwendung vie! stàrkcrer
Saiten auch die Praxis durch, die Saiten nicht mehr bis an die
ZerreifSgrenze auszulasten. Cristoforis Fliigel gcben mit
ìhren iibereinstimmenden Mensuren noch keinen Hinweis
auf eine unterschiedliche Behandlung von Cembali und
Hammerflugeln in der Frage der Auslastung der Saiten. Die
leichten Hàmmer der Cristoforischen Hammerflùgel mit

(104) ALFONS H U B E R (Anm. 101),Teil I, S. 61.
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27. Strukturskìzze Resonanzbodenstarken;
Cembalo, Bartolomeo Cristofori, 1726,
Musikinstrumenten-Museum der Università! Leipzig
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28. Strukturskizze Resonanzbodenstarken;
Pianoforte, Bartolomeo Cristofori, 1726,
Musikinstrumenten-Museum der Università! Leipzig
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ihrer verhaltnismafiig grofóen Erregungsfiàche, bedlngt
durch die belederren, hohlen Papierzylinder (Abb. 30) 105 ,
fiihren auch bei hoher Auslastung nicht zum ReiEen der Saì-
ren.

Stimmtonhohe

Bei Verwendung von Messing fiir die Cristoforischen Fliigel
ist auch der Spielraum fùr die Stimmtonhòhe begrenzt. Eine
Messìngsaite von etwa 280 mm wird bei e2 je nach Zusam-
mensetzung des Messings bei etwa 440 Hz reifSen, d. h. der
Stimmton war tiefer als 440 Hz.

Eine Dissertation106 zu europàischen Stimmtonhòhen der
Barockzeit und der Klassik beschreibt fùr Italien des 18. Jahr-
hunderts einen tìefen Stimmton im Suden (in Neapel und
Rom bei ungefàhr 395 Hz) und eìnen sehr hohen Stimmton
im Norden in der Lombarde! (in Venedig zwischen 443 Hz
und 470 Hz). In Florenz lag der Stimmton wahrscheinlich
dazwischen, um 418 Hz.

Auf einen »tiefen Stimmton» und den Zusammenhang
mit einer langen Mensur bei den Cristoforischen Fliigeln
weist der schon mehrfach zitìerte Autor des anonymen Musik-
lexikons aus dem 18. Jahrhundert hin, eine wehergehende
Interpretation ist allerdings schwierig, da ein Bezugspunkt
fehlt.

29a. Anhangstifte; Cembalo, Bartolomeo Crìstofori, 1726,
Musikinstrumenten-Museum der Università^ Leipzig

»Damit die Saite, die ihn wiedergibt (den Ton e), die richtige
Spannung hat, muss sic, wenn aus Metall, eine Lange von 1 FuC, 6
Zoil haben (487.275 mm); aber in meinem Cembalo mit Ham-
mern, von Bartolomeo Crìstofori ìm Jahre 1720 gemacht und
ziernlich ticf gestìmmt, ist die obengenannte Saite in beiden Regis-
tern 1 FuR, 8 Zoll und zwischen 6 und 10 Linien (555-564 mrn)
lang.*'07

29b. Anhangstìft; Cembalo, Bartolomeo Cristofbri, 1726,
Musikinstrumenten-Museum der Università't Leipzig

(105) Nur bei dem Hammerfliigel von 1726 im Leipzìger Museum sind
diese Hammerkòpfe aus Papierzylindern noch erhaitcn. Auch eine schrifc-
liche Quelle spricht von Hammern aus Papier: -Si fanno anche coi martel-
lìnì, che in vece di penne vengono toccati da alcuni martellini di legno, è
vero di cartone foderati di cuoio, acciò faccia un'harmonia tutta opposta
delle penne.« (»Man macht sie auch mit Hammern, in der an Stelle der
Kiele verschiedene Hammer aus Holz bewegt werden, die wirklich aus Kar-
ton sind, bezogen mit Leder.") PATRIZIO BARBIERI (Anm. 3), S. 139 f.

(106) BRUCE HAYNES, Pitch Standards in thè Baroque and Clamcalperiodi,

dissertatìon 1995, University of Michigan, Ann Arbor.
(107) Anonymes Musiklexikon (Anm. 3, Anm. 72).
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Zusammenfassung

Mìt der Enrwicklung einer uberzeugend funktionierenden
Hammermechanik durch Cristofori war eine neue Er-
regungsart fur die Saiten von Tasteninstrumenten mòglich,
verbunden mit einem neuen Klang und der Mò'glichkeit
gró'Berer dynamischer Nuancierung. In ihrcr Grundkon-
struktion entsprachen die H anime rfliigel Cristoforis den zur
selben Zeit gebauten Cembali und diìrften sich auch in der
Besaìtung nicht grundlegend von den Cembali untcrschie-
den haben. Neben der Hammermechanik, die so richtungs-
weisend fur den Klavierbau der nachsten Jahrhunderte war,
findcn sich in Cristoforis Hammerflìigeln bereits wichtige
Konstruktionsdetaìls wie die Wahl der Anschlagpunkte der
Hammer mò'glichst nahe a m Stimmstocksteg, die durchgàn-
gige Doppelbestiftung im Zusammenhang mit dem geraden
Weiterlaufen der Saiten hinter dem Resonanzbodensteg so-
wie die weìt iiber den Resonanzboden ragende Anhangplatte,
Merkmale, die sich bis in den Klavierbau unserer Tage be-
wahrten.

30. Hammer und Hammerkopf;
Pianoforte, Bartolomeo Cristofori,
1726, Musikinstrumenten-Museum
der Universìtàt Leipzig
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1. Hammerflugel; Stege, Berippung, Saitenverlauf
Barcolomeo Cristofori, Florenz, 1722; Museo Nazionale Strumenti
Musicali, Rom, Inv.-Nr. 918
Zeichnung: Kerstin Schwarz
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2. Hammerfliigel; Innenkonstruktion
Bartolomeo Cristofbri, Florenz, 1722; Museo Nazionale Strumenti

Musicali, Rom, Inv.-Nr. 918
Zeichnung: Kcrstin Schwarz
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3. Cembalo; Stege, Berippung, Saitenverlauf
Bartolomeo Cristofori, Florenz, 1722; Musikinstrumenten-Museui
der Università'! Leìpzig, Inv.-Nr. 84

Zeichnung: Kerstin Schwarz
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4. Cembalo; Innenkonstruktion
Barrolomeo Crisrofori, Florcnz, 1722; Musikinsrrumenten-Museum
der Universirar Leipzig, Inv.-Nr. 84

Zeichnung: Kersrin Schwarz
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5. Cembalo; Stege, Berippung, Saltenverlauf
Bartolomeo Crìstofori, Florcnz, 1726; Musikinstrumenten-Museum
der Università! Lcipzig, Inv.-Nr. 85
Zeichnung: Kerstin Schwarz
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6. Cembalo; Innenkonsrruktion
Bartolomeo Cristofori, Florenz, 1726; Musikinstrumenten-Museum
der Università! Leipzig, Inv.-Nr. 85
Zeichnung: Kcrslin Schwarz
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7. Hammerfliigel: Scegc, Bcrippung, Saitenverlauf
Barrolomeo Crisrofori, Florenz, 1726; Musìkinstrumenten-Museum
der Universitiit Leipzig, Inv.-Nr. 170
Zeichnung: Kerstin Schwarz
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8. Hammerflugel; Innenkonsrrukt ion
Bartolomeo Cristofori, Florenz, 1726; Musikinstrumcnten-Museum
der Università! Leipzig, Inv. -Nr. 170
Zeichnung: Kerstin Schwarz
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