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Schon l ange bestand dleser Wunsch , durch
e i n kl e ines, bescheidenes Informations 
blat t mit allen Freunden und Forderern
des Schulwerks in engeren Kontakt zu kom
men. Endlich 1st es so wait , daB die ars te

Ausgabe fertiggestellt ist . Ich freue mich
sehr darli bar und hoffe , daB i n di es ar Zeit

s chrift nicht nur aine Information von der
Zent r als t e l l e in Salzburg ausgeht , sondarn

daB alle ~itarbei t er i n al len Te i len der
Wel t di es e Mogl i chke i t der Do~umentierung

unserer g eme i nsamen mU5i~padagogischen Ar
bei t wahrnehmen und mit hel fen, das Bl a t t
so lebendig und wirkl ichkeitsnah wi e mog

l ich zu mache n .
CarI Or ff
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ABSCHIED VON EBERJIARD PREUSSNER

An einem offenen Grab ende t uns ere Sicherheit. Wi r reden den
Toten an, um uns e i nzureden, e r k onne unsere Worte horen,

wie s i e lebendige Zeugen ho r en . Wir v erkl a ren den Tot en und
toten damit a uch den i n unse r er Erlnner ung Lebenden. Wi r zah

l~n Werke und Daten aut, di e l angst registriert a i nd . Dia bi t 
tere Wahrheit ab er 1st, da~ wir den Tod nicht wahrhab en wol
len:.und konnen , Er ist nicht vorstellbar.
Als ich nach der Beisetzung i ns ~Mozarteum" g i ng und a o der
TUr zum Prasidentenzimmer vorbeikam, wurde das Unvors t el l bar e
fast unertraglich. Nu r d i e Flucht in di e Erinnerung half liber

dies e Leere der Gegenwart hi nweg . Sie endet im Jahre 1941,
als ich zum ersten Mal in di es em Zimmer dem damaligen s t el l 
vertretenden Direktor gegenUbersa6. Ich hatte di e AufnahmeprU
fungen in den Fachern 'Komposition' un d nirlg1eren' hintar mir .
Doktor Pr euBner - s o nannten wir ihn al l e - gab mi r die einge
reichten Kempositionen zurtick und begann glei ch mit mir tibe r
Fr ag en der Neuen Mus ik zu sp r echen ; ich hatte kaum eine klar e
Vorstel l ung v on dem Umfang urid Inhal t di eser Pr obl ematik , sptir
te abe r s ofor t , daB Doktor PreuBne r me i ne unbeholfe ne n Vers u
che a uf di es em Gebi e t gegen die t otale Abweisung sol cher De
s t r ebungen durc h ei nen Kompos i tionslehr e r , der scnon wahrend
der PrUfung erklart hat te, Ub er Schube r ts Ha rmonik hi naus f Uhre
kein Weg zur Komposition und alle ~odernen gingen uns nichts
an , in Schut z nahm. Er empfahl mir einen ande r en Lehrer und er
moglichte mir 5 0 einen gut en Star t . In dem vo~ PreuBner beg rtin
det en Seminar "f lir Mus iker ziehung wurde weni g dozier t , daftir
um s o mehr und i ntens i ver referiert und di skut ie r t. UnvergeB
l ich bleib t mi r di e grUndliche Auseinandersetzung mit Goethes
"Wil helm iw!l.eis t e r " . 1ch ahnte damals nicht , wie s ehr Goethes Ut o
pie einer ."padagogl s chen Pr ovi nz " das Denken und Randeln des
Padag ogen Pr euBne r bes t immt e , und daB 20 Jahre spat e r i n Forro
des Or f f - Ins t i t ut es , das zue rs t als Zent ralstel l e ftir das Orff 
Schulwerk und Seminar fUr Element are ~usik- und Bewegwlgs e r 
ziehung am ai t en Gebaude des Aozarteums notdlirftig unte rge
bracht war , ein Neuba u 1m Ge Ltìnde v on Sc hloB Frohnbur g i m Sti
de n der Stadt i m Geiste e i ne r Padagogis chen Provinz Wir kl ich
keit werden s ol Ite . Es war Preu8ners I e t zte padagogische und
organis atoris che, ja - i m best en und eigentl i chen Sinne de s
viel mi Bb raucht en Ho rtes - pol i tia che Leistung , die os t e r r ei 
chis chen Unt e r r i cht s behor den Vali de r Notwendi6kei t de a Expe r i -
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ment s Ube r zeugt , Grlindung und Neubau durchgese tzt und Car I

Orff au das clozar t e um ge hol t zu haban . «l e v orher mit Paul
Hindemi th , den er nach dem Kr i eg zu Kompositionskurs en na ch
Sal zbur g bracht e , verband Pr euUne r mit CarI Or!! e i ne tibe r

al l es Beruf 11che h1naus gehende pers onl1che Fr eunds cha f t .
Tr otz dieser Verbindungen bli eb Pr euUner alleo Richt ungen
Neuer M~9 ik a ufgeschlossen und fa r der t e junge Komponis t en ,
wo es ihm moglich war . Auah dia Kul t ur - oder vl elmehr Un

kulturpc11t1k de s Illi -Reg1mes ko nnte Pr e uBne r n1ch t abhal 
t en , das Tab u um de n damal s verponten Pa ul Hinde mith und
andere "Entart e t e" zu brech en und uns l"iUsiks t uden t en dies e

Musi k nahezubringen und vers t a ndlich zu machen . Er hal f

abe r nicht nur padagogis ch und mus ikalisch ; wo Not aus
wirts chaftl ichen ode r ·pol itischen Gr linden auft rat , war er
Be r a t e r und Hel f er . Er war v or allem Tatmensch : Se ine Auf

gabe sah er dar i n , padagogische Ide e n zu ve rwi rklichen .
Dartiber hinaus war e r ei n glanzende r Sc hr i f t s t e l l e r und

Redne r .
Da a ich hier ni chts verkIare, sondero Ta t sachen mit~eiI e ,

wi rd jeder, der a uoh nur einen seine r g eist- und hunorvol 
Ieo Vo r t rage gehor t , an einer s e ine r Konf e r enzen t ei l ge 

nommen oder ihn a I s schlagferti~en Gesprachspartne r i n ei
nem ges el 11gen Kr e1s erlebt hat , bes tat1gen . V1 el l e1cht
wlir de er sich heute libe r di e Nachr ufe a uf 1hn ein wenig
lus tig machen - ein wenig nur; denn er kannt e ke inen ver

letzenden ~ p o t t t s onde rn nur efnen ironis chen Ton, de r s e1
ne Rtih r ung verkle1den s olI t e . Aber der Abs ch1 ed von 1hm
war nicht mehr rtihrend, e r war ers chtit ternd. Di e Beis et 
zung i n einem Ehrengrab der Stad t Sal zbur g i m alten Pe t er s 

f r i edhof vereinigt e alle Fr eunde und Kol l egen zu einer Trau
ergeme i nde , die , wie Mat thias Cla udius aro Gr abe s e ine s Va

ters sagen konnte : "Ac h, s i e haben e inen guten Ma no beg r a 

be n - und uns war er mehr" .

Wllhel m Kelle r

(Abdruck aus ·de r Ze1tschr 1f t KDNrAKTE, Ausgabe Dktobe r 1964 )
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NEUER STUDIENPLAN AM ORFF-INSTITUT

Am l. Okt ober , mi t dem Beginn des neuen Schuljahres als o ,
i st am Or f f - I ns t i t ut eine neue St udi enordnung i n Kraf t ge~

treten. In dem tibers chaubaren und klar g egl i eder t en PI an
(vollstandig abgedruckt i m ne uen Pr ospekt des I ns t i t ut s)
werden drei St udi enwege geschilder t , die den unters chied

lich~~ Vor a us s e t zunge n e i ners eits und de n v ielseitigen Be 

rufswtins chen ander e rs e i t s ent s prechen.

Ausbildung zum haupt beruf l i chen Fachpadagogen ftir Elemen
t are Mus i k- und .Bewegungserziehung (Orff -Schulwe rk) . Stu
diendauer: 6 Semester. Abs chluS: A- Prlifung zum Er werb des

Lehrbefahigungsdiploms f tir El ementar e Mus i k- und Bewegungs 
erziehung.
Fortbildung ftir Volksschullehrer, Sonderschull ehr er und
Lehrer an mittleren und hoheren weiterbildenden Schulen.
Studiendauer: 4 Semester. AbschluS: B-Prtif ung zum Erwerb
eines Lehrbefahigungszeugnisses f tir Elementare Mus ik- und
Bewegungserziehung im Rahmen des . auf dem Zeugnis angegebe
nen Hauptberufes.
Fortbildung ftir Heilpadagogen, Kinderpsychologen, Arzte,
Krankenschwestern, Kl nde rgar t ner i nnen und Ftirsorger(innen),
Betreuer(innen) und Helfer(innen) an heilpadagogis chen In
stituten, in Kinderheimen und Kinderdorfern sowie f tir anda
re einschlagige Ber ufe . St udiendaue r : 2 Semest er . AbschluS :
C-Prtifung zum Erwerb eine s Zeugniss es , daa die Grundkennt 
nisse in der Anwendung de s Or f f -Schulwerkes bes tatigt . Der
Hauptberufwird auf dem Zeugni s angeg eb en .

Ganz deutlich unters cheidet 51ch nun die Ausb i ldung zum
hauptberufli chen ~USiK- und Bewegungs erzi ehe r (A-Prtifung) ,
die s i c h au f dr e i S t ud i enjahr e erstrec kt, v on den For tbi l 

dungsmoglichke i t en i n zwei S t ufen (B -Prtifung nach zwei Jah

ren, C-Prtifung nach einem Jahr) . Das A-Studium ist eine
vollgtil tige musikpa dagog i s c he Be rufsausbi ldung, die beiden

ande r e n St ud i e nwege s e tzen e i ne abge schlosse ne padagogische

oder s o z ial p f lege r ische Aus bi ldung vora us. Das S tudienjahr

be g i nn t i m Okt ob e~ und endet Ende Juni. Da s ers t e Semes t e r

i st ein Pr obe s eme s t e r , das mi t e i ne r Zwische np rtifung abge 

s cbl.osse n wird. Es 1st zu erwarten, da 3 s i ch g e rade ftir di e

Ausbil dung ·zum hauptberuf lic hen Fachpadagogen e i ne g ro3e re

Zahl von S t udi e r e nden e nt s cheiden wi rd . Vor "e i nigen Jahr e n
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noch gab es nur die mogl i chke i t , 51ch i n kurzfristigen
Kursen Kenntnis , Praxis und didaktis ches RUs t zeug ftir

die Arbeit mi t dem Or f f -Sc hulwer k anzueignen . j~t der
Einrichtung des Or f f - I ns t i t ut e s an dar Akademi e "Mozar 

teum" in Salzburg konn t e eine Sys t emat i s i e r ung der Aus
bildung neue Erfolge i n der Vor be r e i t ung von gut und
umfassend gebi lde t en 1ehr kraf t en erzielen. Jet zt ist es
moglich g eworden , de n Vor auss e t zungen und Berufs wtins chen
entsprechend St udi enweg und St udi endauer zu wahlen . ·

DREI TELEGRAJ.llIE UND DREI ES.

Zum Wi nt e r s emes t e r 1964/65 wurden dr ei neue 1ehr kr af t e
an das Or f f - I ns t i t ut in Sal zburg verpf lichtet. Wi r s t el 
Ieo vor:

Dr . Hermann Megne r . Frtiher e r Wi rkungskrei s : Hochschul i n

stitut f tir Mus i k in Trossingen . 1e i t ung des Semina r s ftir
Juge nd- und Volksmusik . Or f f -Schulwerk s ei t J ahr en al s
Ke rnfach. Daneben akt i v in der J uge ndarbe i t mi t Ve rbi n
dung zum volksttimlichen Musizieren ( theo re t is ch-wiss en
s chaf t l i che Vorauss e tzung durch St udi um von Àus ikwis s en
s cha f t und Vol ks kunde ; Dis s e rtat i on tibe r "Takt we chs e l nde
Volkstanze 1m s chw~bi s chen Ri e s ") .

Von Januar bi s Apr i I 1963 auf Einl adung der "Pro Arte Br a 
siI" Intensivierung des Schulwer karbe i t in Bras i l i an .

1ehrtatigkeit a n der Uni v er s i tat i n Br as i l i a , in Hi o de
Janeiro , S ~o Faul o un~ Te r e s6poli S .

Das Arbeits gebiet am Ur f f - I ns t i t ut : Ens emble- Spi el , Gehor
bi l dung , Di r igi er en . Au2er dem Ube r nahme des rle f e r a t e s Aus 
landsarbeit . Dr. Regner g ehort der 1ei tung des I nstituts ano
P. S . : Wenn es nach He rmann Regner g i ng e , ware di es er St eck

brief noch ktir ze r g eworden . Dr . Reg nar stawmt aus dem All 
gau~ Man sagt den Mens chen di ese s Schlages nach , daa ·s i e
wenig sprechen und ni emal s tibe r s i ch s elbst . Da 1st was
dran . Es mu2 aber der Vol l s tandigkei t und de r Ge recht i gk e i t
halber vermerkt werden, dae Hermann Regnar ktins tler i s che
und padagogische Quali tat en i n s i ch v er eint . Kamme rmus i k
und Musik ftir Bl ase r 1st in vers chiedenen Ve rlagen erschie
neo. Auch Horsplel - und Fi l mmus iken konnen e rwShnt werden .
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Da indessen Lob und Pre i s , s owi e j ede s schmtickende Adj ek
t iv 1m Allgau auf dem Index s t ehe n , woll en wir Tat en s pr e
chenTas sen .

Ger ha r d Schmidt . Le i t er des Tel ze r Knabe nchor es (60 Jungen
zw1 s chen l o und 25 J ahr en) , einer de r besten Knabencher e
Deutschlands , v i e l l e i cht Europas? Rundf unk , Fe rns eh en ,
Schall pl a t t en ( wes ent l ich mitbeteil igt an de r Rei he "Musi 
ca Poe t i c a ") , Konzertreisen, ~itwirkung bei mus i ca-Vi va
Konze r t en in MUnchen . ·Di e Solisten de s Chores s ind s t andi 
ge Gas t e e uropaischer Ope rnhauser .
Grtindung dea Knabench ores 1956 . Der Cho r e rwa rb s ioh bes on

dere Verdienste um das Orff- Schulwerk . Ander e rs ei ts s t ellte
sich de r Er folg des Cho r es ers t nach systematischer Ar bei t
mit dem Schulwerk ein .
Gerhard Schmidt s tammt aus dem Ege rland . Zwangsve r t r ei bung
und Ansiedlung i n Bad Telz . Bes uch de r Hochschul e i n Qtin

chen (Di r igieren , Orgel und Ges ang ) . Anschli eUend "Deut 
s che s S1ngschullehr e r - und Chor l e i tar- Seminar " i n Augsburg .

Fe r ner spe zialisier te Ausbildung bei Kur t Thomas in Lei p
zig . Gerhard Schmidt i s t ausgebildeter Konze r tsange r ; Spe
zi8litat Bach • .
P.S . : Er 1st der jlingste de r dre i ne ueo Dozent en . Di e I nt en
s i tat 's e i ne r Arbeit f indet hie r den e inell GrWld; de r andare
1 s t de r , daa er beses sen v on seiner Arbeit is t . Er hat di a

Stimmb11dung der Semi naris t en tibe rnownen . Das 1s t ftir di e
Seminaristen "an s i ch " notwendig , tibe r di e eigene Per s on hi
naus aber ftir de r en s patere padagogische . Tatigkeit , i n de r
s i e das Or f f -Schulwe rk mit Kinder n pr aktizieren we r den . Ger
hard Schmidt lebrt in Theorie, vo r al l em abe r in de r Praxis .
Er g ib t den Studierenden Ge legenheit , in den Stunden , in de
nen er mit Kindern s timmbi~dnerisch arbe i t e t , zu hospit i eren .
Wie tiber ze ug t -Gerhard SchIDidt v on seinem Auf gabe nge bi et und
de n Erf olgen , di e man bei zielstrebiger Arbeit .hie r errei
chen kann , i st , vérdeutlicht seine These : " 99 %der mus i ka 
11schen Menschen konnt en Gesangspr ofis werden ! " Unter ei ne r
s ol chen Devise i st ftir Gerhard SchIDidt am Orff- Institut ei n
gute r Start s iche r .

Dr. Cl aus Thomas . Dr . Thomas i st Ar zt . AuSer Medi zi n s t u
dier te er ~usikwis s enschaft , Kirchenmus i k, Ge sang , Klavier
und CelIo . Der Medi zine r wa r gl eichzeitig Lied er - und Ora-
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toriens anger. Seit dem Frlihjahr 1964 Lehrauftrag fUI Pho
netik an der Staatlichen Hochs chule f tir ~us ik in Freibur g .
Aufgab engeb iet am Or f f - I ns t i t ut : Sp recherziehung , sze
nisches Spi eI.
P.S .: Von Dr . Thomas i m Telegr ammstil zu ber ichten , is t ab
surd . Er wei B s o brillant zu formulie ren , daa wir i n einar
spater en Ausgab e dieses I nf ormat i ons blat tes noc h ausftihr 

licher tibe r ihn und s aine Arb eit berichten werden . 1m Rah
meo di e s e r kur z en Vor s t e l lung 1 s t abe r ~chon klar geworde n ,

daa der ~edi ziner zeltlebens s t ark "musisch bel astet" war.
So s t a r k , daS 1964 di e Ents che i dung f i el : e r hangte den.
Arztkittel endgtiltig - und i n de r richtigen Erke nntnis,
daa mso auf dia Daue r nicht zween He rr en di eneo kann - aD

den NegaI, um 51ch ganz den 5chonen Ktinsten und dar Pad a
gogik zu verschreiben .
Sal ne Inszenierungen, di e er mit La i e n verwi rklichte , s ind

bekannt geworden. Dazu gehor en Aufftihr ungen de r Orff-Werke
"Der Mond" , "Dia Bernauerin ", der "Sommernachts traum" und
des Os t er s pi e l , auch di a "Carmi na burana " mit Schtilern des
Staatlichen Gymnss 1ums Ludwigshafen , sowie "As tutul i" mi t

S t udier enden de s Orff- Ins titutes i n Sal zburg . Daneb en s t e
hen .vi e l beacht e t e Ins zenierungen mit Be ruf s schaus pi e l ern

und - s angern.
Was 1st am Orf f -Inst itut g ep lant? Nach s e i neo e i genen Wor 
ten w111 Dr. Thomas keine Ber ufsschauspiel er heranbi l den ,

sondern di e El ement e , "die sich aus Sp rache , Gestus und
Mus i k s o i de al i m We rk CarI Orffs vereinen und anbieten,
in den PI an einer padagogi s chen Formung e i nzube ziehen ".

Ein Unt e rnehmen , dessen Erfclge s i ch nach kurzer Tati gkeit
Bchan abzuzeichnen beginnen und auf dessen Ve rIauf man be 

r echtigt e Hoffnungen set zen da r f .

BLICK liBRa DEN ZAUN
ORFF-SCHULWERK I N ENGLAND

I n den letzten.zehn Jahr en hat sich i n England di e Erzi e
hungsmethode in vielen Gr undschulen geander t . Die Unzu- .
l anglichkeit alter Lehrmethoden, di e di e Lehrer als un
befriedigend empfanden, hatte zur Folge, daS man die Kin
der aktiver als bisher an lhrer eige nen Erziehung teilneh
meo lasst. Ohne dia formale Lehrmethode zu vernachla s sigen,
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wurde die neue aktive Leh rme t ho de ausgebau t und prakti

ziert. Alle Schulen, die s1ch di es a r Entwicklung an

scblossen, wa r en f ilI· das Or ff-Sc hulwer k besonders auf

geschlossen. Ba l d zeigte 51ch , da e di e neuartlge Muslk

erziehung zu einer erhohten Akt i vi tat de r Kinder auch

in anderen Fachern f tihrte.
In den Staat1ichen Grundschulen Eng1ands sind die Lehrer

salteo ausgebildete Mus i kl eh r e r. Gewohnlich habao sie

eine Klasse zu laiteo, i n der s i a all e Facher unterrich
ten mtissen. Wer von den Lehrern musika lis ch 1st, wer ein

Instrument spielen kann, wird e s leichter habao al s an
dere. Eine Ausbi1dung zum Lehren v cn Mus i k 1iegt abe r

nicht VOI. In anderen Schulen, in deneo niemand da 1st,

der den Musikunterricht tibe r nehmen k onnt e , verpflichtet
mao zumeist eineo ausgebildeten Mus ikl ehr er , de r e10

oder zweimal in der Woc he kommt . Bei aller Be r e ì.t s cha.f t,

das Or f f - Schulwe r k in der Schul e zu praktizieren, fehlt
es noch allenthalben a n vorgebildeten Lehrern. Tr ot z di e 

ses Mangel s konn t en hier und da bei Leh r kraf t en mit Fan

tasie und· ~usikalitat s chon liberraschend e Er f olge erziel t

werden.

Meine eigene Arb ei t mi t dem Orff-Schulwerk in Eng1and be

gann im Jahr e 1 958. I c I! begann , mit Vor t ragen den Bcden

zu bereiten. Als i ch an mehr e ren S owmerkurs en i n Sal z
burg teilgenocmen ha t te und meine eigenen pa dagog is chen

Erfahrungen mi ch bestark ten, f lihlte ich mich s i che r g e

nug, eigene Sommerkur s e zu veranstarten. Dabei hatte i ch

willkommene Unters tlitzung in Dori s Gould , di e auf dem Ge

bi e t der ;.o1us ikpadagogik eine n sehr guten Huf i n Engl and

genie Bt und 'die ers te war, di e Bedeu t u ng und Mogli chkei

ten des Schulwerks v olI erkannte. Mei ne ander en Helfer

waren Diana J ordan fUr B~wegung un d Rob er t Salkeld f Ur

den Blockf l otenunt e r r i cht , de r i n de r englischen Gr und

s c hul e viel - un d zwar klas s enwe i s e - erteilt wird. Di 

ana Jordan ist Tanz- und Bewegungsberat e r i n fUr York

shire un d eine f lihrende Vertreterin der Laban-Methode,

in der in den meisten Schulen unterrichtet wird. Der

erste Sommerkurs 1963 war ein ents cheidender Wendepunkt.

Das Interesse erwachte und nimmt s ei t he r standig zu. Ich

bin viel auf Reisen in ganz Engl and , um Vortrage tibe r
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tibe r da s Orf f - Schulwe rk zu hal teo und Kurse zu g eb en .

Um de n Lehrern zu helfen , habe ich ei ne englische Orff
Schulwe rk- Gesel lschaft "gegrlinde t , di e viertelj8hr l ich
ein Bull e t i n herausgib t mi t 1nformationen uber Kurse,
Ver offent l ichungen im 1n- und Aus l and , Ub er s e t zungen
wichtiger Art i kel , und das di e Grtindung v on Gruppen zu
Zusammenar be i t und Di skuss ion be zweckt . Obwobl d i e Ge 

s ells chaft e rs t s eit e inigen ~onat en be s teht, hat sie

Bahan aioe ~tgliederzabl von tibe r 150 Int e re s s ent en
v on Cornwall bis Ab e r deen.

Unglins t i g f ur di e weitere Ve r br eitung des Schulwer ks
i st es , daG viele Schulen nur ein sehr kl e ines Budge t
f ur di e Mus iker zi e hung hab en . So konnen s i e oft nu r
bi l l iges Schlagwerk und unsauber ges t 1mmt e Stabspi el e
von solchen Firmen kaufen , di e weniger ao de r ~ualitat

de r Instrumente als an de r Quant i tat de s Abs atzes inte- "
r es s i ert s i nd . Da zu wird i n Engl and -e i ne hohe "Luxus
S t euer " f ilr ne ue Muslkins t r ume nt e erhoben - auch dann ,
we nn s i e de r ~r ziehung dieneo . Viel l e ich t wird di e Re 

g ierung ihre Ei ns tel l ung and e ro , wenn s i a e inmal di e

grundl egende Bedeut ung de s Orff-Schulwerks i n der mu
s i kal ischen Erzi ehung de r Kind er erkannt hat .
~rmutie end abe r 1st de r Enthusias mus de r Lehr e r , di e

das Or ff-S chulwe r k praktisch erprob t haben , und noch
schenar 1 s t , dee di e s e r Ent hus iasmus de r t iefen und 1 e 

bendigen Freude de r Kinder entspr i ngt , di e mit Bege i 

s t e r ung an di e s er bege isternden For~ de s ~us i zie rens

teilnehmen.
Margar e t ~urra~

Lonùon

SOMMERKURS 1965
CI) i n Sal zburg . Unter r i chtssprache

Wicht iee Te r~ne !

Deutsch : 1 . - 15 . Jul i

~Sommerkurs 1965
~in Sal zburg . Unte r r i chtssprache Englisch :

16 . - 24. Juli

~Sonderkurs 1965 fur Lehrer an Taubs tummena ns t al t en ,
~schwerhOrigen- und Sprachhe i lschulen . Salzburg .

25 . - 31 . Juli
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ORFF-IVOCHE I N DELFT/HOLLAND

In den N1ederl anden w1rd vom 27 . bis 31 . De zember 1964
ers t mals e1n Or ff-Schul werk-Kurs sta t t f 1nd en . Der lnit1a
tor di es es Kurses 1st Pierre van Hauwe , Direktor der

Stadt 1s chen ~us1kschul e i n Del f t, in wel cher Stadt der
Kurs veranstaltet wird . Das I nt eres se ftir dlesen ersten

Leh~gang i st tiber alles Erwar ten groS. Man hatte mit rund
50 Te11nehmern ger echnet , am l. Ncv ember lagen bere1ts
108 Anmeldungen vor, zumeist von ~usike rn . die auf pa
dagogischem Geb1et t at1g s1nd .
Der Kurs, bei dem CarI Orff und Gunild Keetman anwesend
seio werden, s t e ht unter dar ktins t l er ischen Leitung von

Mar cel Andr1es. AnlaSl 1ch d1eses Kurs es w1rd Professor
Dr. Ca r I Or f f am D1ens t ag , den 29 . Dezember, 1m St~dtthea

ter in De1ft spr echen . Es werden rund 9co Mus1ker aus _den
g anzen Ni ede rlanden zu di es em Vor t rag erwartet. Di e Ver~

ans ta1tung w1rd umrahmt mit us1k aus dem Orff-Schulwerk .
Am Abend 1s t d1e Aufftihrung de r We1hnachtsgesch1cht e von
CarI Or f f mit de r Mus 1k von Gunild Kee tman vorgesehen.
Das Ni ede rlandische Fernsehen wird in zwe i Pr og rammen an
di es ar Orff-Woche teilnehmen, wobei auch e i n Interview

mi t CarI Orff , Marcel Andr i es und Pi er r e van Hauwe ge
plant 1st.
Das Orff-Schulwerk 1st i n Holland erst verhal tn1smaS1g
spat aufgenommen worden. Umso g ro2er 1 st j et zt das In
teresse und de r Wunsch , d1e Arbe1t mi t dem Or f f -Schulwer k
allenthalben zu i nte ns ivieren . Es s t eh t heut e schoo f e s t ,
daa Hol land 1m Begri f f 1st, e i n "Orf f-Land" zu werde n,
ein Land in dem d1e Kinde r mit Freude zur ~us1k geftihr t
werden , dami t sie spater s elbtt mi t Freude mus1zi e r en .

P . v .H .
(In de r gle1chen Ze1 t f1 ndet e1n wei t e r er Leh rgang mit
namhaften Doz enten i n Brtissel/Belg1en s tat t .)

1M RUCKBLICK AUF 1 964: Not1zen aus dem Term1nkalender

25 ./26 .2 . Vort rag und Ub ung an der Hochs chule fti r Erz1e
hung der J ohann- lVol f gang von Goe t he Uni ve r s1 t a t Frank
furt/~ain (Wi l helm Keller )

6.-13.3. Orff-Schulwer k- Kurs fti r ni ed e r sachs1sche Volks
s chull ehr e r ( in Zusammenarbe1t mit Dr. Ros cher: Bar ba
ra -Hasel bach)
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"Musik und Medizin" .
die Musi kt he r api e (Bar -

Keetman,
Lotte Flach,

Orff, Gunild
Dagmar Bauz,

15.3. Tagung flir Ganzheitsmedizin
Orff-Schulwerk als Anregung ftir
bara Haselbach)

20 .-25 .3. Leitung der Arbeitsgemeinschaft Elementare Mu
sikerziehung im Rahmen der Woche der Mus i ke r zi ehung in
Graz (Wilhelm Keller)
Leitung der Arbeitsgemeinschaft Blaser im Rahmen der
Woche der Musikerziehung in Graz (Hermann Regner)

27 .4. Vortrag in Klagenfurt anlaBlich einer Tagung der
Musiklehrer an hoheren Schulen Karntens und der Steier
mark (Wilhel m Keller)

18.-23.5 . Or f f - Woche in Koln (Dr.
Wilhelm Keller, Hermann Regner,

.Ba r bara Haselbach)
8.5 . - 1 .7 . Wochent l i che Abendkurse "Orff-5chulwerk in de r

Volks- und Mittelschule" , Ttibingen (Hermann Regner )
30.6 . Plenumsvortrag bei der IS ME-KOnferenz (International

Society for Music Education) in Budapest "Improvisation
als Einftihrung in die Neue Musik" (Wilhelm Keller)

1 .-15 .7. Sommerkurs 1964 Salzburg (Dr . Orff, Gunild Keet
man, Wilhelm Keller, Hermann Regnar , Barbara Haselbach,
Traude Schrattenecker, Franz Tenta)

16 . -24 .7 . Sonderkurs fti r Lehrer an Taubstummenanstalten
(Gunild Keetman, Karl Hofmarks richte r)

20 . -26 . 7 Kurs ftir den Arbeitskreis ftir Haus- und Jugendmu
sik in Vlotho/Weser (Wilhelm Keller )

21./22.7 . Vortrage anlaBlich einea Sommer kurs es ftir Deutsch
lehrer 1m Ausland , veranstaltet vom Goethe-Institut in
Konstanz (Hermann Regner )

27 . -31 .7. Einftihrungslehrgang in Ltibbecke/westfalen aut
Einladung des Vereins "Lebenshilfe ftir das geis t i g be
hinderte Kind" (Wilhelm Keller )

3 . -14 .8 . Orff- Schulwerk-Sommerkurs in Munci e/ I ndi ana ( Lot t e
Flach, Dagmar Bauz)

6 .8. Vortrag und Lehrprobe an der westfalischen Klinik
ftir Jugendpsychiat~ie in Gti~ersloh (Wilhelm Keller)

31 . 8 . - 19. 9 . Internationaler Sommerkurs in Lissabon (Barbara
Has elbach, Hermann Regner)

1.-6.9. Kurs im Volksbildungsheim Waldhof bei Freiburg ftir
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Lehr e r , Kinder ga r tnerinnen und Sozi alpadagogen (Wi l 
helm Kel l er )

21 . -25 .9 . Fortbildungskurs fUr rous ikdozent en in Rot t er 
dam (Bar bara Haselbach)

30 . 9 . Vort rag i m tschechoslowakis chen rlundf unk Ub er Or f f 
Schulwe rk und Or f f - I nstit ut (Wil helm Kel l e r)

23 . -25 . 10 . Wochenendkur s in LUdenscheid/Wes t fal en
( Wi l helm Kel1er)

26 . -30 . 1 0 . Kuxs 1m Rahmen de r "Rtide s he i mer Woche " der
Schulmusikabt eilung Frankfurt/l.lain (Wilhelm Keller)

29 .10 . Vor t rag und Ubungen i m Rahmen einer Tagung der
Mus i kl ehr er an hoheren Sehulen Karntens und dar St e i 
ermark (Bar bar a Haselbach)

31.10 . - 1.11 . Wochenendkurs mi t Lebrern der Jugendmusik
schule Frankfur t/Main (Wilhelm Kell er)

NEUE ORFF- SCHULIIERK-SENDERElHE h l BAYERISCHEN RUNDFUNK

Zu Aofang des Schuljahr es 1 964/ 65 begann der Baye r i s che
Rundfunk i n ~tinchen eine neue Sende r e ihe unt e r dem Ti t el
"Or f f-Schulwer k". Es i st ein g roGes Ver di ens t des Sc hul
funks , daB den Schtil ern und Lehrern dar bayrischen Schu
I en i n solchen Rei hen i mmer wieder AU5schni tte aus dem
Schulwe r k naheg ebrac ht werden . Dia Manus kr i pt e di es e r

Rei he , di e i n i ns ges amt 13 Sendungen vor al l em Lieder
und Ins t r wne ntalstucke des vierten Bande s dar "1i4us ik

ftir Ki nder " br ingt , schr i eb Hermann Regnar . Die Auf nah
men werden i n ~tinchen unter roi t wi r kung von Guni ld Keet
man, ~itgl iedern de s Tol ze r Knabencho r es unt e r Gerhar d
Schmidt und I nst rumentalisten de s Or f f - I ns t i t ut es Sal z
bur g hergestell t . ~us ikalis che Leitung : He r mann Regner.

Sende t ermi ne im Jahr e 1965 : 23 . und 27 . Januar : 6 . Sen
dung - 13 . und 17 . Februar : 7 . Sendung - 6 . und lo .
~arz : 8 . Sendung - 27 . und 31 . mar z : 9 . Se ndung - 8 .
und 12. ~ai : l o. Sendung - 29 . ~ai und 2 . Juni : I l . Sen
dung - 26 . und 30 . Juni : 12 . Sendung - 17 . und 21 . J uli :
l e t z t e Sendung .
Nahe re Hi nweis e aui e inzelne Sendung en und ihr e Pr og r amma

in dem vom Bayer ischen Rundfunk herausgegeb enen Heft
"Schulfunk" •
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NEUERSCHElNUNGEN 1M ORFF-SCHULWERK '

B. SCHOTT'S SaHNE
MAINZ

Liederbuch A (Unterstufe)
Liederbuch B (Mittelstufe )

Liederbuch C (Oberstufe)

In der ersten Half te dies e s Jahres er s c hienen drai von
Wi l helm Keller zusammengeste1l t e Lieder bticher . Es hande1t
sich dabe i um eine sys t ema t isch geo r dne t e Sammlung von
Liedme l odien aus den Banden der "Musik f Ur Kinder" .
Uber di e padagogi s che n ~oglichkeiten und den Gebrauch
in der Pr axi s der Schule schreibt Wi1he1m Ke11er in den
ausflihrllchen - s tat t e i nes Vorwor t es abgedruckten 
"Hinweisen f Ur Lehrer und Erzieher".

Musica para crianxas II
In diesen Tagen wurde vom Ve r1ag fert igges te1lt der
zwei t e Band der n~usik fU r Kinder" l n der portugies i~

schen Vers i on . Der Inhalt der deutschen Or iginalausga
be wurde von ~aria de Lourde s ~artins , Lis s abon, fU r
die . Portugiesis ch sprechende ~el t eingeri chtet . Es be 

g egnen "einem s owohl Ub ertragungen de r de utschen Texte,
als auch e 101ge a us der Folkl or e der He i mat 5t~ende

Liedme10dien in neuen Sa t zen .

B1aser-Ubung I (B1echb1as er)

Neben di e Klavier- und die Geigen-Ubung s t e11 t s ich nun
die von Hermann Regner bearbeitete B1aser - Ubung I. In
einer 1935 erschienenen, 1angst vergriffenen "Einftih
rung in Grundlagen und Aufbau de s Or ff-Schul werks " von
Wil he1m Twittenhoff wird schon einmal davon ges prochen;
"In ahnliche m Sinne wie di e Geigen- Obung wird di e gepl an
~e Blase r -Ub ung auf al tliberlieferte , gerade 1m Stiden

Deuts ch1ands noch 1ebendige B1as erpraxis aufbauen . Da
sich di e B1asinstrument e i m 1e tz t en Jahr zehnt wieder
groBerer Bev or zugung erfreuen als Enda des v origen und
Begi nn die ses Jahrhunderts wird di e Blas er -Ubung dem Wun
sche nach wertvollem ~usi zie rs t off entgegenkommen . " Diese
Begrtindung gilt auch heute noch . Das ers t e Heft, das in
der Rei he "Jugendmusik" seinen Pl a t z ha t , begi nnt mit Na
turtonrufen , ftihrt s chon baìd Echo-Ubungen als Vortibung
zum Kanonspielen ,ein und bringt einige alte und neue
Stticke , die zur Beg1eitung durch Schlagi ns t rument e oder
andere B1as i ns t r ument e anregen . Den BeschluB des ersten
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Heftes bilden trbungen im zweistimmigen Spi el in Horn
~uinten . Es i st dar an geda cht. f lir Bl echbl aser (vor al

lem Trompeten. Flligelhorner und Ho rner) insgesamt drei
progressiv geordnete Hefte heraus zugeben.
Titel und Spielanweisungen sind in deutscher und eng
lischer Spr ache gedruckt.

Bras iliani s che Kinderlieder
(Can2ffes das c r i an2as brasileirasl

In Vorberei~ung befinden sich die "Brasilianis chen Kin

derlieder" in neuen Satzen f Ur Orff- I nst r ument e von Her- ·

mann Regner. Die zehn ausgewahlten Vol ks - und Kinder
lieder sind s owohl al s spezifis che Erganzung der portu
gieslschen Ausg aben f ur Bras i l i en , wie auch als Sing-
und Musizierstoff fUr europaische und auBereuropaische
Kindergruppen gedacht . die sich mi t originaler Folklore
in der Sprache des Landes befas s en wol l en . Wo r t l iche
tibersetzungen und Anme rkung en 1m Anhang erleichtern
den Zugang zu der f aszinierenden Eigenar t dieser Lieder.

NOTIZ DER SCHRIFTLEITUNG: "Ili EIGENER SACHE"

In vi ertel j ahrl i cher Fol ge wol l en wir di ese ORFF SCHUL
WERK I NFORMATI ON ers cheinen l as s en. Si e wird allen Mi t 
gl i eder n .de r "Gesellschaft der Forder e r de s Orff - Sc hul
we rk s " zugestellt. So fero unter den Empfangern s1ch auch

Mi t a rbei t er und Freunde befinden, di e dieser Gesellschaft
noch ni cht angehoren, ware ein baldiger Bei t r i t t begrli2ens
wert. Be i t r i t ts e rkl arung en und nahere Informationen s i nd

bei der Zent rals t el l e in Salzburg . Fr ohnburgweg 55 , zu
bekommen.

Wir sind gero bereit, einges andte Arbeitsberichte, Nach
richten und Hi nweis e aufzunehmen , um ei n soweit wie mog

lich umfas sendes Bi l d aller Aktivitaten in der Wel t ' ge
ben zu konnen. Einen Vers and des Informations blattes an

. ~itarbeit er und andere Interes senten tibernehmen wir gern,
wenn Sie uns die Adressen mi t t e i l e n .
FUr das Jahr 1965 wlins ch en wir allen Freunden, For der ern
und Mi t arbe i t ern personliches"W~hlergehen und eine er
~olgreiche Arbeit.

Die Schriftleitung
Dr. Hermann Regner
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SCHALLPLATTEN- UND FILMDDKUMENTATIDN

Musi ca Poetica (5)
Musica Poetica (6)

Die Weihnachtsgeschichte

Nachdem an Pfingsten 1964 die ersten beiden 30 .cm-Platten
der Reihe "Musica Poetica - Orff-Schulwerk" der Offent
lichkeit zuganglich gemacht wurden und als erste Ergan~

zungsplatte "Die Wei hnacht sges chich t e " von CarI Orff mit
der Mus i k von Gunild Keetm50 erschienen ist , befinden sich
nun in Vor ber ei t ung zwei neue Schallplatten, die Lieder
und Instrumentalstlicke des dritten B50des de r "Musik flir
Kinder~f s owi e eine Reihe von ~~uen, nocb nicht veroffent
lichten Stlicken in beispielhafter Wiedergabe enthalten
werden. Noch vor Weihnachten wird eine 17 cm-PIatte heraus
kommen mit Weihnachtsliedern aus dem flinften Heft de r
"Lieder flir di e Schule" in Satzen von Gunil d Keetm5O.

Unter der Gesamtleitung von CarI Orff (Regi e Dr . Karl Wes 
seler, Kamer a Claude Robin ) wurde die "Weihnachtsgeschich
te" verfilmt . Die Au!nahmen wurden in der wundervollen
mi t t el alt er l i chen St i f t s ki r che aut dem Nonnberg bei Sal z
burg unter Mi t wir kung der Tobi-Reiser- Buben und Buben des
Tol ze r Knabenchores gedreht . De r Streifen wird 3m spaten
Nachmittag des 24. Dezember 1964 im Zweiten Deutschen Fern
saheo zu sahen sein.

ZUGUTERLETZT: Er wollte ans Telefon

Der Schauplatz de r H50dlungi ein 'Bewegungssaal , im Drff- .
Institut, so genannt, wei l jedermann, der diesen Saal be
trlt~, herzhaft ' bewegt' wi rd. 'Jedermann' sind in diesem
Fall 14 Buben , eben schulpflichtig und somit s ehr j ung e
46rfflnisten ' . In etwa kennen sie dia Namen der I nstrumen
te s chon, dia vor ihnen stehen. Es g lb t aber elniges Er
s t aunen , ala einer de r Bubao eifrlg verktindet, er wolle
50S Telefon . Nun kòmmt das ja vor, daB einer dringend te
lefonieren muB, aber in diesem Fall •• •
·Was mocbtest du - ? " erkund1g~ man s l ch genauer. "Ans Te
lefon!" wiederholt de r Bub prompt , "an dieses!" und nimmt

vor dem schonsten Xyl ophon Platz.
Fremdworter sind Gllicksache - zumal, wenn man noch s o kIein
ist .




