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(girt neuer Rebensabfdnitt Beginnt für Vänbel. ©r
roenbet fid) »on ber Oper ab unb mit Doller Rraft bem

Oratorium 3U. Das Oratorium „Saul" eröffnet bie
lange SReiße feiner berühmten ©hororatorien. Pm 13. Ppril
1742 erlebt in Dublin fein bebeutenbftes unb belannteftes
2Berf ber „SPeffias" bie Uraufführung. Die biblifde Por»
ftellungsroelt hat ihn in ihren 3auberbann eingefangen. ©r
befrudtei fie mit feiner mufitalifden Rraft.

Stile SBelt tourbe oon biefen geroaltigen Donfdöpfungen
hingeriffen. Vänbel ftanb auf bem ©ipfel bes Puhmes.
SBährenb ben folgenben 10 3abre fduf er nod) eine lange
IReihe glänäenber Pteifterroerfe. ©s feien nur bie bebeuiungs»
oollften genannt: „Samfon" (1743), „3ofeph" (1743), „Pel=
faäar" (1744), „3ubas SPaffabäus" (1746) unb „Dheo»
bora" (1750). Vänbel ftarb, roohlhabenb unb hodgeehri.
in Ronbon am 14. Ppril 1759.

Vänbels mufifalifdes ©enie hat eine faft unglaublide
3ahl oon Pteiftenuerfen heroorgebradt, bie ihren SBert
bis auf ben heutigen Dag erhalten haben. Die Opern
Vänbels aus feiner $rüb3eit 3äblcn in bie Duhenbe. Puher
ben Oratorien hat er nod) eine lange Peif)e anberer Pofal»
tuerie gefdaffen: fo bie Rat. Rirdenmufif (Pom 1707),
bas Utredjter Debeum (1713), bas Dettinger Debeum (1743),
bie brei Debeums in D, B unb A; 3aI)Ireid)e Putbenes
(1717—49), Solotantaten unb Rammerbuette. Dasu form
men feine 3nftrumentahoerf"e: 12 Sonaten für Pioline (ober
ftlöte) mit ©encralbah (1722), 20 Orgelfon3erte mit Dr»
defter, 12 Concerti grossi für Streidordjefter (1739, 5

Roberte unb anbere Rompofitionen.
Vänbels Ptufifroerfe erleben gegenroärtig roie bie Pads

eine Penaiffance ber PSertfdähung. ©rohe Perbienfte um
ihre SBieberauferroedung hat fid) ber Deutfde gfriebrid
©hrpfanber (geft. 1901) in Pergeborf bei Hamburg erroorben.
(fr hat in 30jähriger Pionierarbeit eine ungefähr 100
Partiturenbänbe umfaffenbe VänbeRPusgabe gefdaffen.
Saft ohne finan3ielle Vilfe oon feiten ber Deffentlid)ïeit,
rettete biefer grohe ©nthoufiaft unb Sbealift ber ÎBelt bas
Sßerf eines ihrer genialften Rünftler. Ohne ihn roäre ein
groffer Deil ber VänbeI=Partituren toohl oerloren gegangen,
©r entbedte unb erftanb einmal auf einer Puf'tion bei Ron»
bon für bare 12 Schilling 50 Pänbe Vänbelfder Partituren,
um fie 3unt gleichen Preife bem Pritifden Ptufeum 3u über»
geben, bas ihm allerdings bann aus befonberer ©unft bie
benötigten Partituren 3ur Pbfdrift in Deutfchlanb über»
lieh. 3n feinem Padlah fanben fid 17,000 Drudplatten,
in bie er bie Poten Vänbels 3ur Verausgabe hatte ftechen
Iaffen. Seinen Rebensunterhalt oerbiente ©hrpfanber ba=
neben als ©ärtner mit Dreibhäufern, in benen er Pofen
unb Pfirfidje mitten im Sßinter er3eugte. ©in ©enie im
Dienfte bes anbern ©enies. -er.

An den Radio.
Von O. Braun.

So manches Sdjöne haft bu fdjon gefpenbet
Pon nah unb fern auf leidtbefdroingten Sßellen.
3n SBorten, Dönen haft bu uns gefenbet
Der ©aben oiel an Dagen, buntein, hellen.

3n Dielen Stunben, nuhlos fonft oerfdroenbet,
SBarb' uns gefdfenft auf Rauberflügeln, fdjnellen,
Pm Pbenb, ba ber laute Dag geendet,
Ptand)' föftlid) ®ut aus heil'gen Petherquellen.

Pus fremben, fernften Rändern bringft bu Runde
Und mand)em Ptenfdjenfirtb, einfam, oerlaffen,
©ibft Droft, Pergeffen bu in trüber Stunbe.

Die gan3e Ptenfd)heit mill bein SBort umfaffen.
Ptög' fieghaft es burd) alle Rande bringen,
Perföhnung, Voffnung, friede, greube bringen.

Das Unglück der Stadt Zug
vom 4. März 1435.

Por einem halben Sahrtaufenb erlebte bie Reine Stabt
3ug, mie fpäter noch mehrmals, sulefet am 5. 3uli 1887,
Sdredenstage. ©in Deil ber PItftabt Derfanf im See, 62
Perfonen famen um. 1591 muhte ein Deil ber Porftabt
baran glauben, ebenfo 1887.

Reiber fehlen uns eingehenbe Perid)te über ben Ver»
gang bes Unglüds oon 1435, bod) lönnen mir uns aus ben
Pngaben bes Riemer Stabtfdjreibers unb Viftorifers Penn»
mart ©pfat in „©hronicon ober Denfroürbigfeiten bes Pater»
lanbes", bes Rürchers Pullinger in „Viftorica Veloetica",
bes Sohannes oon SPüIIer in „©efdjidhte ber fd)roei3erifden
©ibgenoffenfdaft" unb in Stablin „Dopographie bes ©an»
tons Rug" ein Pilb oon bem tatfädliden ©efd)ef)en mad)en.
Perfuchen mir eine Pefonftruftion nad> biefen Quellen. Pad)
einem ftrengen, harten P3inter, ber ben 3ugerfee 3ugefrieren
lieh, brach' ber Frühling mit Sülad>t ein. Pm 4. Ptär3 1435,
im Raufe bes Pormittags, 3eigten fich' in ber fogenannten
Pieberen ©äffe ber Pltftabt 3ug, am See gelegen, tiefe
Piffe unb Spalten, aud in einigen Väufern. Der Poben
bebte roie bei einem ©rbbeben. ©pfat eräählt oon einem
„grohen Rad ober fpalt 3müfchen ber unberften gaffen unb
bem oberen theil ober ber oberen gaffen". Piele Reute
flohen in panifdem Sdreden, anbere hingegen mühten fich,
ihre .Vabe in roeiterentfernte ©ebiete 3U bergen. 2Bieber
anbere beruhigten fich nach unb nach), als fid) feine roeiteren
Pn3eidjen einer fommenben Rataftrophe geigten. Sie lehrten
fogar in ihre Väufer 3urüd unb glaubten, „es rourbe allfo
blpben unb fid nit tpptter e^eigen" (©pfat). Diefe Voff»
nung mar Ieiber trügerifd- Pbenbs um fünf Uhr erfolgte
bie Rataftrophe. Unter geroaltigem ©etöfe, erbbebenartigen
©rfcheinungen, ungeheurer Staubentroidlung ftür3ten 3mei
Peihen Väufer ber Pieberen ©äffe, 26 Väufer mit Peben»
gebäuben, ein, bie Drümmer oerfchlang ber aufgemühlte
See, 62 Perfonen, bie fid) nod in ben Väufern befanben,
ertranfen, barunter ber Raubammann Rollin unb ber
Stabtfdreiber RBidart unb beffen ©attin famt bem alten
ftäbtifden Prchio. 3n bem 3itgerifden Sabneitenbud, bas
1422 begonnen rourbe, finb bie Pamen oon ca. 40 ertrun»
fenen Perfonen aufge3eidnet. 2Bir 3ttieren baraus: „Vans
folp roas amatt oon 3ug, agatha ftudin fin eroirtin, Vein»
rid) engelharbt, agnefa Rofin fin eroirtin, abelbeit mepen»
bergin, margreth ir thodter, Vanhli 3tger, ©uotta mepen»
bergin, Vebaroig unb anna ir thodter, hans roidart unb
Vans roidart ber fdoumader, 3ennp Rümlp, oererta brittan,
©lifabeth do fdurthannen, margreth am rein, rouhman groh,
Venhli roalder, margreth fdeblerin, anna Ringerin, Vemma
mohbaderin, ©lifabeth fdœebin, ©ilia 3aîob Volhader roir»

tin, Vans ©allar, margreth roalliferin, abelheit gubin, Vans
utinger, Poubp fabih, Veini lub, Vans unb roelti fin fun,
Pirna fdiderin, olp fdönnlp, oerena fin thodter, fatharina
Dip, petters roirtin, Poubp 3ep, fatharina hurtitt bes allien
roigen doh merifdroanben eroirtin, Summa XLII perfonen
..." PSeiter oernehmen roir aus ben Peridten, bah in roe»

nigen Ptinuten bie oerfunfenen Väufer oollftänbig oer»
fdjrounben roaren.

Der Rürder Pullinger fdilbert bas Unglüd in fol»
genben Sßorten: „3mm 3ar ©hrifti 1435 beh 4. tags in
bem Pîerhen, grptags oor ber allten $asnadt uff ben
abenb umb bie 5 giengen 3ug in ber ftatt 3too gaffen ober
3100 3pleten hüferen, gägen ben fee gelägen, unoerfähenlid)
hinunber in ben fee, man modt bennodt ein roenig baroon
ee es ben brud nam, fähen, bas es nidt redt roolle gon.
Dorum roer in pl floh, tarn baroon, roer fid aber nühit
fumpt, gieng mit ben hüferen 3U grunb. Unb oerburbenb ob
60. menfden, alls beren ettlide oermeintenb irer gutts ettroas
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Ein neuer Lebensabschnitt beginnt für Händel. Er
wendet sich von der Oper ab und mit voller Kraft dem

Oratorium zu. Das Oratorium „Sau!" eröffnet die
lange Reihe seiner berühmten Chororatorien. Am 13. April
1742 erlebt in Dublin sein bedeutendstes und bekanntestes
Werk der „Messias" die Uraufführung. Die biblische Vor-
stellungsroelt hat ihn in ihren Zauberbann eingefangen. Er
befruchtet sie mit seiner musikalischen Kraft.

Alle Welt wurde von diesen gewaltigen Tonschöpfungen
hingerissen. Händel stand auf dem Gipfel des Ruhmes.
Während den folgenden 10 Jahre schuf er noch eine lange
Reihe glänzender Meisterwerke. Es seien nur die bedeutungs-
vollsten genannt: „Samson" (1743), „Joseph" (1743), „Bei-
sazar" (1744). „Judas Makkabäus" (1746) und „Theo-
dora" (1750). Händel starb, wohlhabend und hochgeehrt,
in London am 14. April 1759.

Händeis musikalisches Genie hat eine fast unglaubliche
Zahl von Meisterwerken hervorgebracht, die ihren Wert
bis auf den heutigen Tag erhalten haben. Die Opern
Händeis aus seiner Frühzeit zählen in die Dutzende. Nutzer
den Oratorien hat er noch eine lange Reihe anderer Vokal-
werke geschaffen: so die Lat. Kirchenmusik (Rom 1707),
das Utrechter Tedeum (1713), das Dettinger Tedeum (1743),
die drei Tedeums in v, L und zahlreiche Authenes
(1717-^49), Solokantaten und Kammerduette. Dazu kom-
mm seine Jnstrumentalwerke: 12 Sonaten für Violine (oder
Flöte) mit Generalbatz (1722), 20 Orgelkonzerte mit Or-
chester, 12 Eoncerti grossi für Streichorchester (1739, 5

Konzerte und andere Kompositionen.
Händeis Musikwerke erleben gegenwärtig wie die Bachs

eine Renaissance der Wertschätzung. Trotze Verdienste um
ihre Wiederauferweckung hat sich der Deutsche Friedrich
Chrysander (gest. 1901) in Bergedorf bei Hamburg erworben.
Er hat in 30jähriger Pionierarbeit eine ungefähr 100
Partiturenbände umfassende Händel-Ausgabe geschaffen.
Fast ohne finanzielle Hilfe von feiten der Oeffentlichkeit,
rettete dieser grotze Enthousiast und Idealist der Welt das
Werk eines ihrer genialsten Künstler. Ohne ihn wäre ein
grotzer Teil der Händel-Partituren wohl verloren gegangen.
Er entdeckte und erstand einmal auf einer Auktion bei Lon-
don für bare 12 Schilling 50 Bände Händelscher Partituren,
um sie zum gleichen Preise dem Britischen Museum zu über-
geben, das ihm allerdings dann aus besonderer Gunst die
benötigten Partituren zur Abschrift in Deutschland über-
lietz. In seinem Nachlatz fanden sich 17,000 Druckplatten,
in die er die Noten Händeis zur Herausgabe hatte stechen
lassen. Seinen Lebensunterhalt verdiente Chrysander da-
neben als Gärtner mit Treibhäusern, in denen er Rosen
und Pfirsiche mitten im Winter erzeugte. Ein Genie im
Dienste des andern Genies. -er.

à den Râàio.
Von O. Lraur».

So manches Schöne hast du schon gespendet
Von nah und fern auf leichtbeschwingten Wellen.
In Worten, Tönen hast du uns gesendet
Der Gaben viel an Tagen, dunkeln, hellen.

In vielen Stunden, nutzlos sonst verschwendet,
Ward' uns geschenkt auf Zauberflügeln, schnellen,
Am Abend, da der laute Tag geendet,
Manch' köstlich Gut aus heil'gen Aetherquellen.

Aus fremden, fernsten Ländern bringst du Kunde
Und manchem Menschenkind, einsam, verlassen,
Gibst Trost, Vergessen du in trüber Stunde.

Die ganze Menschheit will dein Wort umfassen.
Mög' sieghaft es durch alle Lande dringen,
Versöhnung. Hoffnung, Friede, Freude bringen.

Das IInAlûà der
vom 4. Nâi-2 1435.

Vor einem halben Jahrtausend erlebte die kleine Stadt
Zug, wie später noch mehrmals, zuletzt am 5. Juli 1387,
Schreckenstage. Ein Teil der Altstadt versank im See, 62
Personen kamen um. 1591 mutzte ein Teil der Vorstadt
daran glauben, ebenso 1837.

Leider fehlen uns eingehende Berichte über den Her-
gang des Unglücks von 1435, doch können wir uns aus den
Angaben des Luzerner Stadtschreibers und Historikers Renn-
wart Cysat in „Chronicon oder Denkwürdigkeiten des Vater-
landes", des Zürcher? Bullinger in „Historica Helvetica",
des Johannes von Müller in „Geschichte der schweizerischen
Eidgenossenschaft" und in Stadlin „Topographie des Can-
tons Zug" ein Bild von dem tatsächlichen Geschehen machen.
Versuchen wir eine Rekonstruktion nach diesen Quellen. Nach
einem strengen, harten Winter, der den Zugersee zugefrieren
lietz, brach der Frühling mit Macht ein. Am 4. März 1435,
im Laufe des Vormittags, zeigten sich in der sogenannten
Niederen Gasse der Altstadt Zug, am See gelegen, tiefe
Risse und Spalten, auch in einigen Häusern. Der Boden
bebte wie bei einem Erdbeben. Cysat erzählt von einem
„grohen klack oder spalt zwüschen der andersten gassen und
dem oberen theil oder der oberen gassen". Viele Leute
flohen in panischem Schrecken, andere hingegen mühten sich,

ihre Habe in weiterentfernte Gebiete zu bergen. Wieder
andere beruhigten sich nach und nach, als sich keine weiteren
Anzeichen einer kommenden Katastrophe zeigten. Sie kehrten
sogar in ihre Häuser zurück und glaubten, „es wurde allso
blyben und sich nit wytter erzeigen" (Cysat). Diese Hoff-
nung war leider trügerisch. Abends um fünf Uhr erfolgte
die Katastrophe. Unter gewaltigem Getöse, erdbebenartigen
Erscheinungen, ungeheurer Staubentwicklung stürzten zwei
Reihen Häuser der Niederen Gasse, 26 Häuser mit Neben-
gebäuden, ein, die Trümmer verschlang der aufgewühlte
See, 62 Personen, die sich noch in den Häusern befanden,
ertranken, darunter der Landammann Kollin und der
Stadtschreiber Wickart und dessen Gattin samt dem alten
städtischen Archiv. In dem zugerischen Jahrzeitenbuch, das
1422 begonnen wurde, sind die Namen von ca. 40 ertrun-
kenen Personen aufgezeichnet. Wir zitieren daraus: „Hans
koly was aman von Zug, agatha stuckin sin ewirtin, Hein-
rich engelhardt, agnesa Kosin sin ewirtin, adelheit meyen-
bergin, margreth ir thochter, Hantzli ziger, Euotta meyen-
bergin, Hedawig und anna ir thochter, Hans wickart und
Hans wickart der schoumacher, Jenny krümly, verena brittan,
Elisabeth vo schurthannen, margreth am rein, routzmcm grotz,
Henhli walcker, margreth schedlerin, anna klingerin, Hemma
motzbacherin, Elisabeth schwebin, Cilia Jakob Holtzacker wir-
tin, Hans Gallar, margreth walliserin, adelheit gubin, Hans
utinger, Roudy kabitz, Heini lub, Hans und welti sin sun,
Anna schickerm, vly schönnly, verena sin thochter, katharina
vly, petters wirtin, Roudy Zey, katharina hunin des allten
wigen von merischwanden ewirtin, Summa Xbll Personen

..." Weiter vernehmen wir aus den Berichten, datz in we-
nigen Minuten die versunkenen Häuser vollständig ver-
schwunden waren.

Der Zürcher Bullinger schildert das Unglück in fol-
genden Worten: „Jmm Jar Christi 1435 detz 4. tags in
dem Mertzen, Frytags vor der allten Fasnacht uff den
abend umb die 5 giengen Zug in der statt zwo gassen oder

zwo zyleten hüseren, gägen den see gelägen, unversähenlich
hinunder in den see, man möcht dennocht ein wenig darvon
ee es den bruch nam, sähen, das es nicht recht wolle gon.
Dorum wer in yl floh, kam darvon, wer sich aber nützit
sumpt, gieng mit den hüseren zu gründ. Und verdurbend ob
60. menschen, alls deren ettliche vermeintend irer gutts ettwas
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