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Einleitung

Die Verzierungskunst ist in der Musik in alien Zeiten nachweisbar. Sie findet

sich bei den Primitiven wie bei den Kulturvolkern. Mag es sich um Volkssànger

oder um berufsmàiìig gebildete Kiinstler handeln , immer ist der produktiv Ver-

anlagte seine eigenen Wege gegangen. So haben sich auf dem Gebiete des gregoria-

nischen Gesanges durch die Kunst des Solisten melodisch reichere Formen aus-

gebildet, in deren Bau uns Peter Wagner im 3. Teil seiner «Einfiihrung in die

Gregorianischen Melodien» jungst einen so klaren Einblick gewahrt hat. Auch auf

dem Boden der weltlichen Liedmusik, in den Gesangen der Troubadours, Trouvères

und Minnesinger ist ein reiches Figurenwesen anzutreffen. Selbst der zunftige

Meistergesang hat seine «Blumen». Und wie auf vokalem, so auf instrumentalem

Boden. Schon das Altertum bietet in der Heterophonie einen Beleg fur die frucht-

bare variierende Tatigkeit des den Gesang begleitenden Instrumentisten , eine

Tatigkeit , die iibrigens in den ersten mittelalterlichen mehrstimmigen Versuchen

und z. B. auch in der japanischen Musik eine Parallele findet. Sobald wir welter

im ausgehenden IVlittelalter die instrumentale Kunst eines Viellisten oder eines

Organisten nachzupriifen vermogen
,

gleich stellt sich die figurative Variation ein,



gleich zeigt sich das Bestreben
,

grofiere Noten in kleinere zu zerlegen und mit

den gewonnenen Werten durch Heranziehung von Nachbar- und Durchgangsnoten

die Grundiinien der Melodien schmuckvoiler auszugestalten und beschwingter zu

machen , kleine Tonfiguren zu bilden , die sich auf den gleichen oder auf ver-

schiedenen Stufen vviederholen, kurz, der urspriinglich einfaciien melodischen Linie

einen kunstvollen Ausdruck zu verleihen. Gewisse andere aus der Klangschwache

eines Instruments herausgeborene Ornamente wurden auch schnell zum Allgemein-

gut der ganzen Musik.

Mochte man also in den verschiedenen Zeiten von cantus fractus , cantus

floridus, color, Blume, Fiorituren, diminutio, passaggi, gorgia oder cantus supra

librum reden, immer handelt es sich um ein Auszieren der melodischen Grund-

linie fiJr die Stimme sowohl als auch fiir das Instrument. Gingen schon die

Theoretiker des 13. Jahrhunderts, wie Johannes de Garlandia, darauf aus, den

color lehrhaft zu behandeln, verfaBte Petrus dictus Palma ociosa 1336 seinen

«Discantus mensurabilis floribus adornatus» und schrieb Conrad Paumann um
1450 sein «Fundamentum organisandi» , eine Schule des Orgelsatzes , in dem die

Figuration eine groBe Rolle spielt, so machte das 16. Jahrhundert es sich zur Auf-

gabe, fiir Stimme und Instrumente Schuhverke herauszugeben und darin die Diminu-

tion grundlegend zu behandeln. So mancher Forscher hat sich bereits mit diesem

Problem beschaftigt; es sei nur an Mamen wie Hugo Goldschmidt, Friedrich



Chrysander, MaxSeiffert, Max Kuhn, Otto Kinkeldey und Max Schneider
erinnert. Kuhn hatte cs sich zum besonderen Ziele gesetzt, cine Darstellung

der «Verzierungs-Kunst in der Gesangs-Musik des 16. bis 17. Jahrhunderts» zu

geben. Eins der bereits von ihm als hòchst wichtig erkannten Lehrbiicher, den

fiir Violine geschriebenen «Tratado de glosas» des Diego Ortiz vom Jahre 1553

hat Max Schneider in trefflicher Ausgabe breiteren Berufsschichten wieder naher-

gebracht, nachdem besonders durch Chrysanders Wirken und seine Aufsatze iiber

«Ludovico Zacconi als Lehrer des Kunstgesanges» und durch Karl Krebs'
Studie ùber den «Transilvano» des Girolamo Diruta das Interesse an der Dimi-

nutionspraxis auf vokalem wie instrumentalem Boden besonders angeregt worden

war. Nun soli auch ein anderes Werk der Verzierungskunst dieser Zeit, Giovanni

Luca Conforto's «Breue et facile maniera» zu neuem Leben erweckt werden.

Die wenigen auf Gio. Luca Conforto beziiglichen Nachrichten hat bereits Kuhn
zusammengestellt. Danach ist der aus Milet gebiirtige Kleriker Gio. Luca Conforto

zum ersten Male 1580 in der papstlichen Kapelle nachweisbar. Mag nun dahin-

gestellt bleiben, ob diese Bainische Nachricht auf Wahrheit beruht und ob Conforto

wirklich zum VerdruB der iibrigen Sanger von Papst Sixtus V. entlassen worden

ist und sich zu ruhigem Gesangsstudium in seine Vaterstadt zuriickgezogen hat,

durch F. X. Haberls Forschungen zur Geschichte des Kapellinstituts gesichert ist

die Nachricht, daIS er seit dem 4. November 1591 wieder dem Korper der papst-
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lichen Kapellsanger als Falsettist angehort hat und hier den ganzen Glanz seiner

Stimme entfaltete. Sagt doch Pietro della Valle') vonihm: «Mi ricordo di Gio.

Luca Falsetto, gran cantore di gorge e di passagi che andava alto alle stelle».

Zwei Werke sind von ihm iiberliefert:

1. Breue et facile maniera d'essercitarsi ad ogni scolaro. Roma 1593 (? 1603).

2. Passaggi sopra tutti i salmi. Ven. 1607.

Hier soli uns nur das erste Werk beschaftigen, von dem Exemplare in Frank-

furt a. M. (Bibl. Paul Hirsch), Bologna und London bekannt sind. Alle haben die

gleiche undeutliche Wiedergabe der Jahreszahl, die als 1593 oder 1603 gelesen

werden kònnte. Ich mochte mich fùr 1593 entscheiden.

Das Werk, ein 9,5 cm hohes und 16 cm breites Bandchen von 20 Blattern

Umfang, ist in den ersten 16 Blattern in Kupfer gestochen ; die letzten 4 Blàtter

sind in schiichtem Antiqua-Satz ausgefùhrt. Der Bild-Titel zeigt vorn eine Um-
rahmung von Instrumenten. Oben erblicken wir eine Biockflote, links eine Viola und

einen krummen Zinken, rechts eine Laute und einen Pommer, unten eine Querflòte.

Die Riickseite des Titels illustriert die Macht der Musik und zeigt unter einem

Baume den auf der Viola spielenden Apoll inmitten der lauschend ihn umdrangenden

Tiere und darunter den strittigen Druckvermerk.

') Vgl. Doni, De praestantia musicae II, 255.



Eine Ubersetzung des Textteils moge folgen:

[Titel :] Eine kurze und flir jeden Schuler leicht faBliche Obungsmethode

fur die Ausfiihrung von Passagen ijber alle erdenklichen Noten,

nicht nur um sie zu singen, einen leichten Aufrifi zu schaffen

und sie mit Hilfe der Kadenzen ihrem Werte nach verschieden

zu gestalten, sondern auch um allein ohne Lehrer jedes beliebige

mit Passagen versehene Werk und Gesangsstuck schreiben und

richtig auizeichnen zu konnen. Diese Methode ist auch brauchbar

fur jene, die Viola und andere Blasinstrumente spielen, um die Hand

und die Zunge locker zu machen, der Themen Herr zu werden und

selbstàndig neu zu erfinden. Von Gio. Luca Conforto.



Erkiàrung

zu den Passagen von Gio. Luca Conforto

An die Leser

rSachdem mir bewulit geworden ist, da(ì man allein in groBen Stadten und an

den Furstenhofen die Kunst des schònen und wohigeordneten Gesanges pflegt und

dafJ die, welche auf diesem Gebiete Lob errungen haben , in den ineisten Fallen

Kiinstler gewesen sind , die in ihnen nicht gcboren , sondern als Fremde dorthin

verschlagen sind , Leute , die durch die Praxis allein , durch jahrelanges Anhòren

und oline Lehrmethode ihre Kenntnisse gewonnen haben, und nachdem ich weiter

beobachtet habe, dafi alle Sanger und Spider keine Hoffnung haben, diese Praxis

zu erwerben, es sei denn unter Aufwand von viel Miihe und Zeit, habe ich es immer

und immer wieder iiberlegt, wie man zu allgemeinem Nutzen einen Weg finden

kònnte, diese Miihe zu verringern. Schliefilich ist mir der Gedanke gekommen,

dafi sich das vielleicht mit einer kurzen Methode erreichen lasse, mit deren Hilfe

alle Singenden in weniger als zwei Monaten cine gute und anmutige Singeweise

erlangen.
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So bin ich dazu gefilhrt worden , die vorliegende Lehre abzufassen und jene

Passagen zusammenzustellen, die auf vielfache und verschiedene Weise gebraucht

werden kònnen, utn die Fahigkeit zu erlangen, iiber alien Grundmelodien zu singen.

Um nun den Freunden einen Gefallen zu tun und dem zu helfen, der gut zu singen

wiinscht , mir aber auch die Miihe zu ersparen , mehrere Abschriften zu machen,

ist mir der Gedanke der Veròffentlichung gekommen. Der Band solite aber auch

nicht zu grofi werden. Deshalb habe ich nur jene Beispiele genommen , die nach

meinem Urteil anmutiger und reizvoller sind. Sie habe ich so leicht und kurz wie

mòglich zu gestalten gesucht, wie man das eine Beispiel neben und in dem andern

in ein und demselben Takte erblickt.

Nun sage ich, daS alle Schliissel, welche sich auf den Linien des ersten Systems

finden, eine Verànderung des Namens von Thema und Passage bewirken. In den

andern Systemen bleiben sie unausgefiillt, um ganz nach Belieben derer gesetzt zu

werden , die sich in ihnen bequem liegenden Tònen iiben wollen. JVlan muli nàm-

lich wissen , dafi , wie man mit Hilfe des Violinschliissels (g sol-re-ut) mi-fa (e'-f)

singt, man auch an demselben Orte mit andern [Schlusseln] ut re (c'd')^), fa sol

(fg)-), sol la (GA)^) etc. durch Herabgehen um eine Terz, Quarte und Quinte

singen kann.

') Diskantschlussel. -) Altschlussel. ') BaBschlùssel.
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Was die Moten der Passage angeht, so haben die nicht kaudierten die gleiche

Geltung wie die, welche bei ihnen stehen ; die Stellung der einen iiber der andern
zeigt nur, auf wieviel Weisen man die Passage veràndern kann.

Es sind zum Beispiel in dem ersten Abschnitt') drei Noten iibereinandergesetzt.

Wendest du nun den Violinschliissel (g sol-re-ut) auf das erste Thema, welches

mi fa (h'c") lautet, an, so werden die Variationen heificn :

1. mi la sol mi fa h'e"d"h'c"

2. mi fa sol mi fa h'c"d"h'c"

3. mi fa re mi fa h' e" a' h' e"

[4. mi ut re mi fa h' g' a' h' e"] -)

5. mi la re mi fa h' e" a' h' e"

Dieselbe Methode wird auch in den iibrigen Abschnitten zu beobachten sein, mag
es sich nun um Achtel oder Sechzehntel handeln.

Das Wort Salve kann mit andern, welche sich vorfinden, im Wechsel mit den Ton-

silben geiibt werden, um die Vokale daran zu gewòhnen, die Verteilung herzustellen.

') Ich Qbersetze casella mit Abschnitt und nicht mit Takt, da es sich ja faktisch nur seltener

um Takte handelt.

') Fehit im Originaltexl.
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Das Zeichen 3 wird da, wo sich 3 Viertel finden , aus denen 6 Achtel und

12 Sechzehntel auf einen Taktschlag hervorgehen, gemeinhin hemiola minor genannt

und verbindet mit sich den Wert von Triolen , der Art entsprechend , das heiBt

von 3 Noten auf einen Taktschlag').

Die andere 3, welche sich unter 2 Achtein oder am Schlusse von Kadenzen findet,

bedeutet nichts anderes ais den Trilier, der durch Verdoppelung der Tonzahl den

Gesang verschònert und viele Màngel zudeckt.

Der Sprung, den man bei den Passagen von der ersten zur zweiten Note mit

Quarte und Quinte nach oben und unten erblickt^), braucht denen nicht erklàrt

zu werden, die keine Kenntnis der Konsonanzen haben. Und die, welche sie be-

sitzen, wissen, dafi die erste Note der Passage mit dem Basse eine Quinte bildet

und daB, wenn sie einen Quartsprung aufwarts macht, die zweite die Oktave ist.

Und wenn nur ein Quintsprung nach oben vorliegt, dann ist die eine Gattung

Oktave und die andere Duodecime. Wenn aber der Sprung nach unten geht, so

kehrt eine jede Note zu ihrem Platze zuriick. Dieselbe Lehre mit Ausnahme des

Quintsprunges wird dem Basse eingeraumt. DaB nun aber die Passage in ein und

•) Der leichteren Verstàndiichkeit wegen sei bemerkt, daU die semibrevis unserer ganzen Note,

die minima unserer halben Note, die semiminima unserm Viertel, die croma unserm Achtel und die

semicroma unserm Sechzehntel entspricht.

*) Vgl, die Beispiele von S. 10 des Originals an.
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demselben Abschnitt auf mehrere Arten vorliegt, ist in Riicksicht auf jene geschchen,

die Schwierigkeit haben , mit der Stimine und der Aniage nach oberi oder unten

zu gehen , d. h., dati es Laute gibt, die iiire Passagen lieber so anfangen, dalì ihr

Pian mehr nach der Hòhe als nach der Tiefe hin zielt und umgekehrt.

Um nicht zu ermijden, habe ich wenige Kadenzen von der gewòhnlichsten Art

mit dem Basse geschaffen, weil ihre Verschiedenheitcn zahireich sein wiirden und

es nicht angangig war , sie zu schreiben ; denn in Passagen aufgelòst sind alle

Noten, die nicht nur Passagen bilden konnten bei der Auszierung von Wiedergaben

und Aden, sondern auch die Kadenzen fiir den Solo- und den begleiteten Gesang.

Und dort habe ich das fa sol (f g') mit halbem Taktschlag gesetzt'), welches den

Kadenzen als Schlufi dient, und ebenso fur andere Schliisse vvie fa sol (fg), solla

(ga), mi fa (ef) und andere. Und wenn auch die das Thema darstellenden Noten,

iiber denen Passagen gebildet werden , nur in einer semibrevis bestehen, so kann

diese auch als brevis, minima und semiminima dienen^).

Fiir die Auflosung der brevis in Laufwerk sind einige Beispiele aufgezeichnet.

Will man sich ihrer aber fiir jedes Thema bedienen, so werden die 16 Sechzehntel,

die fiir die semibrevis geschaffen worden sind, genommen und fiir die semibrevis

') Siehe S. 26 des Originals.

-) Das heiSt, es kónnen die gleichen Passagen auf andere Notenverhàitnisse ùbertragen werden.
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Achtel ausgefiihrt werden , wie sie dastehen , mit Ausnahme von einigen , die zu

semiminimae gemacht werden und die in den Abschnitten jener semiminimae zu

finden sind. Wenn man sie dann uber minimae und semiminimae ausfiihrt, so werden

sie einen anmutigen Klang hervorbringen und nicht weniger wohllauten als die leiter-

mafsigen.

Und will man die minimae in Laufwerk auflòsen, so werden die 4 semiminimae

genommen und als Achtel ausgefiihrt werden und als Sechzehntel die 8 Achtel

der semibreves ; und an Stelle der semiminimae (Viertel) werden dieselben semimini-

mae als Sechzehntel gesetzt werden.

Und wenn man vielleicht einige Schwierigkeit damit hat, daB man nicht er-

kennen kann, welche Passagen, bald der einen, bald der andern Konsonanz wegen,

gut sind , und deshalb davon Abstand nimmt, sich im Gesang, Spie! oder Nieder-

schreiben von passagierten Werken zu iiben, habe ich, um diejenigen aufzurichten,

die irgendwelchen Zweifel haben , wie man sehen kann , 3 Variationen mit einem

Kreuzchen bezeichnet. Die Anzeichnung der andern lasse ich fallen, um keine Ver-

wirrung anzurichten.

Das erste findet sich da, wo in dem Abschnitt Viertel stehen, das zweite bei den

Achteln und das dritte bei den Sechzehnteln. Wo auch immer sie niedergeschrieben

oder gesungen werden, werden sie mit der Gattung der Oktaven, Decime und Duo-

decime zusammenklingen. Sie konnen uber brevis, semibrevis, minima und semi-
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minima in der bereits geschilderten Weise ausgefiihrt werden, indem man die untere,

obere oder mittlere Note nimmt, je nachdem es das Kreuzchen anzeigen wird.

Und wenn man sich zu Anfang damit begniigt, allein mit Achteln Passagen zu

bilden, so meine ich, daB es hauptsàchlich und gemeinhin nicht mehr als 9 Fort-

schreitungen sind, die dazu dienen, das Thema in Laufwerk aufzulòsen : zwei stufen-

màfiige, nàmlich mi fa und fa mi , zwei mit der Terz , zwei mit der Quarte , zwei

mit der Quinte und eine mit dem Einklange. Diese konnen in 9 Tagen gelernt

und im Gedachtnis behalten werden. Und in zwanzig oder wenig mehr (Tagen) kann

man es durch Ubung erreichen, nach jedem Buche sicher aus dem Stegreife zu singen.

Fiir den, der ein beliebiges Werk in Làufe auflòsen will, wird es allein geniigen,

die Qualitàt der Noten und die fiir die Passage geeignete Lage zu erwagen und

dann ihrem Werte entsprechend deren Menge anzunehmen, etwa so: Wenn cure

Note, die ihr in Passage umsetzen wollt, brevis, semibrevis, minima oder semiminima

ist und mi fa oder sonstwie heiSt , so greift ihr zu àhnlichen Stellen des Buches

und entnehmt daraus die aufgezeichneten Passagen , welche klingen werden , wie

ich es gesagt habe, oder ihr nehmt andare, vielleicht schònere, die fiir die Konso-

nanzen ihrer Art geschaffen worden sind. Man bedient sich dabei des Annehmlich-

keitsgefiihls der Ohren, die Freunde des Wohllauts sind und es meisterlich verstehen,

gut von falsch zu unterscheiden, die Passage zu àndern, groB und klein anzulegen

entsprechend der Lcichtigkeit des Aufbaus.
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Und wenn die Lehrer ihre Schiller darin uben werden, die ersten Themen ge-

meinsam mit ihnen taktmafiig auszufiihren, oder wenn sie ihnen voti jenen wenigen

aufgezeichneten eins auf einmal auswendig zu singen geben , so werden sie mit

Leichtigkeit und in kurzer Zeit dahin gefiihrt werden, dafi sie jene mit Geschmack
intonieren und in Angriff nehmen, allmahiich vertraut, beweglich und sicher werden

und schulgemàB alle gesteliten Themen in ihre Macht bekommen und die Fahigkeit

gewinnen, uber alien Noten Passagen auszufiihren.

Und hat sich erst der Schiller Beweglichkeit der Stimme verschafft, so wird

er auch aus eigener Kraft Anmut gewinnen konnen und wird ihm durch Anhòrung
anderer die Nachahmung leichter fallen als jenen, die viele Jahre hindurch so wie

es im Buche steht sicher gesungen haben.

Wer an der Passage Vergniigen findet, kann auch vier oder mehr Moten des

Themas auf einmal nehmen , sie nacheinander setzen und durch ihre Vereinigung

aus ihnen cine Passage von Achteln, Sechzehnteln oder punktierten Noten bilden
;

und wenn man sich dann iibt und sie aus dem Gedachtnis singt, wird man schnell in

dem Aniegen (von Passagen) gewandt werden.

Die Beispiele dienen aber auch jenen, die sich auf der Viola oder andern Blas-

instrumenten iiben woUen, wenn sie sie oft spielen oder in der bereits besprochenen

Weise schreiben. Ihr Gebrauch wird ihnen dazu verhelfen, die Hand leicht und
den Strich angenehm zu machen, zu erkennen, wie cine Passage zu schreiben ist,

2
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und ihre Verschiedenheit wird ihnen im Gedàchtnis haften bleiben. Und hat man

hierauf ordentlichen FleiB verwendet, so kann man das dann zeigen , wenn man

in Gesellschaft vom Blatt spielt. Wenn du nun das ut re, re mi, fa sol und

sol la nicht mit den andern findest, wo du es mòchtest, so wisse, daB ich mich, um
don Band nicht gròBer zu machen , auf mi fa beschrankt habe'). Mit Hilfe dar

Schliissel wird , wie ich es betoni habe , sie sich ein jeder nach seiner Bequem-

lichkeit fur jene Schlussel, die er wiinscht, ausschreiben kònnen.

') Vgl. den Anfang des Beispieis von S. 3 des Originals, wo mit Hilfe der verschiedenen

Schlussel die angefùhrten Notengeltungen des Themas zur Erscheinung treten.
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DICHIARATIONE
SOPRA LI PASSAGGI

DI GIO. LVCA CONFORTI.

^A L L I LETTORI. 7

a^JisfeS^Sfcndomi accorto,chc folondle Città grandi,& nelle corti de Pren

a E, ^ cipi.fi vfa il modo A\ cantar co vaghezza,c difpofitione,& che quel-

^jjjfjvS li che in ciò hanno riportato lode , fono ftan , per lo più, virtuofi «

non m effe nati _, ma foreftieri iui trafportati , li quali hanno acqui-

ftata perprattica, foie per fentireio progreflb di molto tempo, & fcnza

regola : & hauend'io orferuato , che tutti quelli che cantano, & fonano , noa
hanno fperanza d'acqui darla, fé non con molta difficoltà, & lungo tem-

pOjhò meco pcafato più voJte, come C poteffc ad vtilità comune trouar mo-
I do
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do da Tcctnir qucfta fatic3;& in fine,mì è venuto in mcnte,cj]e forfc ciò fi pò
teffeefleguirc con vna nnaniera breue,con la quale potranno turni quclii,chc

«antanojin meno di duoi n3efi,far acquilo di bona,& leggiadra difpofitionc.

Così mifonindottoà far là prefente regola, & i mettere inTiemc quefti

Paflaggi, che i» molti & diuerfi modi fi poflbno vfare per far Ja dilpofitione

cantando fopra tutte le noce ferme : & per compiacere à gl'amici,& per gio-

uarc à chidefidera dicantar bene, & pcrlcuare àme la fatica di far ne più co-
pieimi è parfo mandai li in luce : & per fuggir la grandezza del volume , ho
prefo folamente quelli che à mio giuditio fono più graiioli y e diletteuoli , &
queftrhò cercato di ridurli à più facilità, & breuità che fi^ poflibile , come fi

Tcdérvnoàcaiito,& dentro airaltro,invnaiftefra calcila.

Hora dico, che tutle lechiaui,che nelle righe della prima importa fi veg-

gono, fanno variare di nome,il foggctto,& il paflaggio , & nelle altre righe

reAano in bianco,da farfi à beneplacito di quelli, che fi efferciteranno nello
vocia loro piùcommode rdoucndofi mtendere, che fi come perla chiauedi

Gcfolieut,fi dice mi fa, cosi anco nel! iftelTo luogo, perda diuerfità de gl'al-

tri, può dire,vc rc;fa foJ, fol h,\k U fimUe per defceodenza, per terza, quart;^

^quiauL..
Quanto



Quanto alle note di pafTaggio/c alcune fono fcnra coda,vagliono pur co-

me le altre,che li ftanno appieffb i & la collocarionc dell'vna fopra l'altra-.

>

iz)o(lra)n quantimodi fì puòvanaicil paffaggio.

Per eflempio, fono foprapoftc tre note nella prima carella,lc quali per la»,

chiaue di Gefolrcut fopra il pnmo foggetto,vuole che fi dica mi fa: adunque
le variationi dicono,mi L fol mi fà,& quello è il primo modo:Jl fecondo è,mi

fa fol mi fa ; il tcrzo,mi fa re rai fa : il quinto, mi la. re mi fa, l'iftefla regola fi

oficruarà nell'altre cafelle,fe-ben faranno di crome,ò femicrome

.

La parola Salue , con altre che vi fono , (ì poflono cffercitare in cambio di

dire le notCjperafluefare le vocali à far la difpofitionc

.

llfegno del trc.doucci fono tre fcmiminime,che ne ficguc poi fci crome,
& dodici femicrome alla battuta,è chiamata generalmente cmiola minore,
& porta icco il valore delle triple , conforme al loro genere, di tre note alla

battuta..

.

L'altro tre, che fi vedcfotto duoi crome, ouero nel fine delle cadenze, al-

tro non voglio dire die trillo, che rendendo al doppio il numero, imbdlifca
jl canto, 6/ copre mol ti difetti

.

Il falto eie fi vede dcUaptinia alla feconda noia,per quarta& quinta deUì

2, pifiag-



paiTaggjjCosidi fotto,comc difbpra,non occorre dichiararlo à quelli che non
hanno cognitionc delie confonanzei & quelli che ne hanno inteIligenza,co-

nofcono, che la prima nota del paflaggio con il baffo , è fpecie di quinta , fa-

cendofi il falto di quarta in sii , & la feconda è ottaua ; & effendo il falto di

quinta pur in sLi,e fpecie dwottaua , & l'altra è duodccima,& faltando di fot-
to,ogn'vna di effe torna al fuo luogo ; concedendo rilìede regola alla parte»
del baflbjfuor che il falto della quinta

.

Etl'effere in più modi il palleggio in vna irtefTa cafella, fono fatti per
quelli , che haueffero difficultà d'andare alto , ù baffo con la voce, e con la_,

difpofiiionc, cioè che nell'incominciare il paflaggio vi fono alcuni che van-
no con la difpofitione più volentieri in su, che in giù, òpiù ingiù,cho
in su.

Et per non faflidire, ho fatto poche cadenze, & delle più ordinarie co!
baflb,poichele diuerfità di effe faiebbono molte,& non occorreua fcriuerle

,

poiché fon pafTaggiate tutte le note che potrebbono formaie non folamen-
telipafTaggi per paffaggiare madrigali & arie,ma anco le cadenze per canta-
re folo, ò accompagnato, & vi ho porto il fa fol di meza battuta , che feruta
per fine di effe cadenze, & anco per l'altre note che concludono , come il fa

fol.



fol/ol la,nii fà,&: altre.Et le bende note, che fanno il foggetco/opra le qua-

li fi paflaggia,non calerò che vnafemibreue, quella può anco fcruire per brc
uc,minima,& feraiminima.

Et volendo paflaggiare la breue, vi ne fono notati alcuni: ma volcndofcne

feruirc per ogni foggettojfi piglieranno le Tedici femicrome fatte per la femi-

breue,& fi faranno crome: per lafemibreue,come danno, eccettuandone al-

cune da farfi di femiminime , che ftanno nelle cafelle d'effe Icmiminime ,le

quali poi facendoli fopra le minime,& femirainune,renderanno gratiofoco-

cc«to,con non minore fonorità delle gradate .

Et per paffaggiare le minime,fi piglierannole quattro femiminime,& fi fa-

ranno crome,*,: per femicrome,le otto crome delle femibrcuejNSc perle ferai

minime,rifie(re femiminime fi faranno feraicrome

.

Echauendo forfi alcuno difRcultà,che non fi poffaconofcere quali paffag-

gi fiano bonijhora per vna confonanza,& bora per raltra,& che per quefto fi

refi! di efsercitarfi à cantare, fonare, ò fcrìuere opere pafsaggiatc : per leuare

quelli che di quefto hauefscro alcun dubbto,ho fatte & fegnate Con vna cro-

cetta (come fi vede) fol tre variationi,lafciando delie altre che fi potrebbono
fegnare, per non generar confufione,

I La



La prima douc danno nella cafella ddk fcmiminimc,]a feconda nelle ero

inc,& la terza nelle reraicrorac,ic quali douunque fi fcriuerannojò G faranno

con la voce, confoncranno con U fpecie delia ottaua,decima,& duodecima,
&porsonfitarefopralabreue,fcmibreue,minima, 6i feminiinimacoii lama-
mera già detta, pigliandofi quella di fotto, di (opra, ò nel mezo , doue dimo-

ftrerà la crocetta

E contentandofi per vn principio pafsaggiare folo di crome , dicoche li

mouimenti principali,& ordiiian),che fanno il foggetco per pafsaggiare, non
fono piiidi noue,cluoigradati,<ioè mifa,i5: fa mi, dumper terza, duoi per

quana,duoi per quinta,& vna ferma, li quali in nouc giorni fi poGono impa-

rare,& ténerliinoiemoria,& in venuòpocopiìieflercitandolifi poHbno fa-

re,cantando ficuramente in ogni lioroall'improuifo.

Et per voler pallaggiarequal fi voglia opera ,baflerà foloconfiderare la_t

qualità delie note, &c il fito atto ad elTere pafsaggiato , & poi fecondo il loro

valore, di elfi pigliarne copia: dicendo, che (e la voftra nota che volete paf-

faggiare farà breue,feinibreue,minima, ò femiminima, & che dica mi fa, o al-

ere,andate alle fim;li del libretto,& di efse rccauatane li pafsaggi fegnaci , che

confoflcranno,coaiehòdecto,ouaopigliarcte dell'altri che faranno forfi p\u

va&bv.



ag!)i,efscndo fatti per ìe confonanze del loro gcnercrfcrucndofi però del di-

letto dell'orecchie, le quali amiche del conccnto/ono maefìre à far conofcc-

re il bone dal fairq,& vanare^accrefcerc, e imin uire il pjifsaggio , fecondo Ja

facilità della difpofitionc

.

Et fé quelli cn infegnano, eflercitarajino i loro fcolarià far cantar feco li

primi foggetti 3 bartuta,oueramente dargliene cantando vna per volta alla_,

mente di quelli fegnati che fon pochi,òdellialtri,confacilità,&; in poco tens

pò faranno introdotti,che intoneranno , prenderanno quelli con gufìo , & à

pocoà poco diucnteranno familiari, agili,ficun ,& poueflbri con regola di

tutti li foggetiifattsattialpaffaggiarefopra tuttelcBOte.

Bt facendoli il fcolarc sgile di voce,potràanco acquiftare da fé la grafia ;

& fenrendo altri, farà affai più facile ad imitare , che quello che di molti anni
ha cantato ficuro,come Uà nel libro.

Pofsonoancoraquelli che Ci dilettano di pafsaggiare, pigliare quattro ,ò
più note alla volta, di quelle che fanno il foggctto, fk ponerle l'vna apprclso
all'altra, & poi di efse pigliarne il pafsaggio di crome,fcmicrome,ò puntate,
unendoli; & cfscrcitandofi cantandoli alla raeniCjdiuenteraanoconprefteZ'
M agiU di difpofitionc

.

Scr-
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Seruono anco per quclii che vogliono erscrcitarfì con la viola, ò altri ftrti»

sncnti da fiato , con fonarli Cpeùo , ò fcnuerli con la maniera già detta , che

fandoli,giouerà à far la mano leggiadra, l'arcata dokcjconoicert: li genere

del pafsaggio, come fi fcnuono , 6i reitera ncllamemoria la dtuerficà di eflì :

& haucndo (opra ciò fatta bona pratcica,tì pofsnno poi dimoftrare,ronando-

lun compagnia aJl'improuifoCt non tiouandol'vtre,remi,fa fol,iiil fol la,

con gl'altri, doue vorrclli, che per non far maggior volume mi fon riftrctto

folo al mi fa, perla regoladdle chiaui (come ho detto ) potrà culcuno con.^

ilio coiuraodorcnucrfehdillcfijC per quelle chiaui che defideutà.
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