
„Difficile	  lectu	  mihi	  mars.“	  

	  (KV	  559,	  W.	  A.	  Mozart,	  dreistimmiger	  Kanon	  in	  F-‐Dur,	  Wien,	  02.09.1788)	  

von	  Katharina	  Leniger	  

	  

Während	   kaum	   einer	   anderen	   Zeit	   im	   Jahr	   nötigt	   es	   auch	   dem	   größten	   Miesepetrich	   die	   größte	  
Widerstandskraft	   ab,	   dem	   Erblühen	   der	   Landschaft,	   dem	   lebenslustigen	   Vogelgezwitscher	   und	  
ausgelassen	   tobenden	  Kindern	  nicht	  wenigstens	  ein	  müdes	  Lächeln	   zu	   schenken.	  Selbst	  wenn,	  und	  
dies	   sage	   ich	   mir	   der	   vollen	   Tragweite	   dieser	   Aussage	   bewusst,	   besagter	   Miesepetrich	   einE	  
AkademikerIn	   sein	   sollte.	   Ich	   bitte	   dies	   nicht	   als	   Spitze	   gegen	   meine	   eigenen	   wissenschaftlichen	  
Zünfte	   zu	  verstehen.	  Nein,	  weder	  will	   ich	  hier	  alle	  Theologie	  Treibenden,	   schon	  gar	  nicht	  die	  eines	  
bestimmten	   Fachbereichs,	   oder	   alle	   MusikwissenschaftlerInnen	   pauschal	   als	   spaßbefreit	   oder	  
humorlos	  darstellen.	  Im	  Prinzip	  wollte	  ich	  nur	  mit	  dem	  Holzhammer	  darauf	  hinaus,	  dass	  der	  1.	  April	  
mit	  seinem	  Schalk	  nicht	  umsonst	  den	  endgültigen	  Durchbruch	  des	  Warmen	  und	  Geselligen	  gegen	  die	  
Kälte	  und	  Einsamkeit	  des	  Winters	  markiert.	  

In	  Anbetracht	  der	  durchaus	  sehr	  ernst	  zu	  nehmenden	  Aufgabe,	  am	  1.	  April	  einen	  Eintrag	  unter	  der	  
Rubrik	   „Kanon	   des	  Monats“	   auf	   der	   Homepage	   eines	   ordentlichen	   Lehrstuhls	   für	   Kirchenrecht	   zu	  
verfassen,	   kann	   einem	   als	  musikliebhabende	   und	   gleichzeitig	   kirchenrechtlich	   interessierte	   Person	  
schon	   allerlei	   Unfug	   in	   den	   Kopf	   kommen.	   Mit	   einiger	   Sicherheit	   befinde	   ich	   mich	   in	   bester	  
Gesellschaft.	   Ob	   wir	   vom	   oben	   zitierten	   Wolfgang	   Amadeus	   Mozart	   sprechen	   oder	   von	   Brahms,	  
Haydn,	   Bach,	   Zarlino,	  Machaut	   etc.	   pp.,	   der	   Kanon	   inspirierte	   sie	   alle	   und	   trieb	   sie	   zu	  wahrhaften	  
Höhenflügen	  der	  kompositorischen	  Kunst.	  

Beginnen	   muss	   ich	   nun	   jedoch	   –	   und	   auch	   hier	   kommt	   mir	   meine	   wissenschaftliche	   Tradition	  
offensichtlich	   in	   die	  Quere	   –	   beim	  Wort	   Kanon	   selbst.	   Auch	  wenn	   ich	   an	   dieser	   Stelle	  weder	   eine	  
einwandfreie	   etymologische	   Herleitung	   leisten	   kann	   noch	   will,	   als	   Wort	   semitischen	   Ursprungs,	  
später	   mit	   einer	   langen	   griechisch-‐lateinischen	   begrifflichen	   Tradition,	   bezeichnet	   das	   Urwort	  
zunächst	  einen	  Stab	  aus	   (Schilf-‐)Rohr.	  Dieser	   ist	   in	  seiner	  Funktion	  als	  Maßeinheit	  wiederum	  selbst	  
zum	   Wort	   für	   Maßstab	   geworden.	   Nicht	   weit	   ist	   es	   von	   dort	   zur	   Wortbedeutung	   der	   Regel,	   der	  
Vorschrift	  oder	  zum	  Mustergültigen	  an	  sich.	  Wie	  sich	  die	  christlichen	  Kirchen	  (zum	  Teil)	  nun	  einmal	  
verstehen,	  verwundert	  es	  nicht,	  dass	  man	  hier	  bis	  heute	  mit	  der	  Versubstantivierung	  der	  Regel	  viel	  
anfangen	  kann.	  Denn	  Ordnung	  ist	  bekanntlich	  (manchmal	  sogar	  mehr	  als)	  das	  halbe	  Leben.	  	  

Aber	   ein	  weiteres	  Mal	   in	   der	   langen	   und	   verwinkelten	   Kirchengeschichte	   steht	   die	   Kirche	   in	   guter	  
antiker	   Tradition.	   Sich	   der	   arithmetischen	  Wissenschaft	   verschrieben	   habend,	   bezeichneten	   frühe	  
Musiktheoretiker	   zunächst	  das	  Monochord	  als	  Kanon.	  Es	  handelt	   sich	  um	  ein	   Instrument,	  mit	  dem	  
anhand	   einer	   Saite	   verschiedenste	   Intervalle	   ausgemessen	   werden	   können.	   Auch	   wenn	   es	   die	  
Stiftsherren	   wenig	   erfreuen	   wird,	   die	   wohl	   früheren	   ϰανωνιϰοί,	   also	   „Kanoniker“,	   waren	   die	   so	  
genannten	  Pythagoreer	  und	  hatten	  mit	   christlichen	  Regeln	  wenig	  bis	   gar	  nichts	   zu	   tun.1	  Man	  kann	  
sich	  lebhaft	  vorstellen,	  dass	  eine	  im	  6.	  vorchristlichen	  Jahrhundert	  von	  einer	  schillernden	  Führerfigur,	  
namentlich	  des	  Pythagoras,	  gegründete	  Schule,	  die	  in	  ihrer	  Lebensform	  eher	  einer	  Sekte	  glich,	  davon	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Vielleicht	  ist	  es	  Glück	  (oder	  besser	  Fügung),	  dass	  diese	  Benennung	  mit	  dem	  Berufsstand	  der	  Kanonisten	  nicht	  
viel	  gemein	  hat	  und	  dieser	  somit	  über	  jeglichen	  Namensirrtum	  erhaben	  ist.	  
2	  Beide	   Zitate	   Cahn,	   Peter,	   Art.	   Kanon,	   Canon	   als	   regula,	   Das	   Canon-‐Kapitel	   bei	   Ramos	   de	   Pareja	   (1482);	   in:	  
MGG	   Online,	   hrsg.	   von	   Laurenz	   Lütteken,	   Kassel	   u.a.	   2016ff.,	   veröffentlicht	   2018-‐07-‐17,	   https://www.mgg-‐



ausging,	   über	   eine	   Art	   elitäres	   Geheimwissen	   zu	   verfügen.	   Auch	   diese	   Haltung	   sollte	   wohl	   –	  
unabhängig	  von	  diesen	  geistigen	  Vätern	  –	  über	  eine	  gewisse	  Zeit	  eine	  nicht	  unerhebliche	  Tradition	  
ausbilden.	  

Um	  hier	  nicht	  selbst	  in	  eine	  Sprache	  und	  Welt	  einzudringen,	  die	  nur	  noch	  Eingeweihten	  verständlich	  
ist,	   mache	   ich	   einen	   kleinen	   Zeitsprung	   von	   ca.	   2.000	   Jahren.	   Wir	   haben	   gelernt,	   canones	   sind	  
inzwischen	  Regeln:	  So	  weit,	  so	  gut.	  Bei	  Musikstücken	  bezeichnen	  sie	  die	  regula,	  mit	  deren	  Hilfe	  auf	  
Lateinisch	  deutlich	  gemacht	  wird,	  wie	  eine	  Melodie	  bei	  der	  Interpretation	  nachgeahmt	  werden	  soll.	  
Das	  betrifft	  beispielsweise	  den	  zeitlichen	  und	  tonalen	  Abstand	  vom	  zweiten	  zum	  ersten	  Einsatz.	  Auch	  
zu	   dieser	   Zeit	   scheinen	   jedoch	   die	  Musici,	   gelangweilt	   von	   den	   strengen	   Regularien,	   Schlupflöcher	  
gesucht	   zu	   haben	   und	   bauten	   kurzerhand	   Rätsel	   in	   diese	   canones	   ein.	   Dabei	   handelt	   es	   sich	  
keinesfalls	   nur	   um	  musikalische	   Rätsel,	   nein,	   es	  wurden	   durchaus	   auch	  Wortspiele	   eingebaut.	   Der	  
Interpret	  musste	  um	  die	  Ecke	  denken,	  um	  zum	  Schlüssel	  des	  Rätsels	  zu	  gelangen.	  Ramos	  de	  Pareja	  
(Ende	  des	  15.	  Jahrhunderts)	  spricht	  von	  einer	  „Vorschrift,	  die	  den	  Willen	  des	  Komponisten	  mit	  einer	  
gewissen	  Doppeldeutigkeit,	  dunkel	  und	   in	  einem	  Rätselspruch	  offenbart“.	  Auch	  bei	  Tinctoris	   ist	  die	  
Rede	   von	   einer	   „Aura	   des	  Geheimnisvollen“2.	  Man	   kann	   sich	   denken,	   dass	   es	  mit	   diesen	  Vorlagen	  
keineswegs	  weniger	  rätselhaft	  in	  der	  Geschichte	  weiterging,	  wenn	  auch	  nicht	  ohne	  Widerstand.	  

So	  reagierte	  bspw.	  Johann	  Mattheson	  (1681-‐1764)	  auf	  die	  umfassende	  Kompositionstätigkeit	  Johann	  
Sebastian	  Bachs	  (1685-‐1750)	  im	  Feld	  des	  Kanons	  mit	  lautstarkem	  Protest.	  So	  sei	  sowohl	  der	  Nutzen	  
des	   Kanons	   gering	   als	   auch	   die	   Aura	   der	   Geheimlehre	   aus	   aufklärerischen	  Motiven	   aufs	   Schärfste	  
anzuklagen.3	  Bach	  schwieg	  wohl	  zu	  diesen	  Vorwürfen	  und	  widmete,	  wie	  könnte	  es	  auch	  anders	  sein,	  
einem	  Hamburger	  Rechtsgelehrten	  daraufhin,	  ja	  genau,	  einen	  Rätselkanon.4	  

(Musik-‐)Geschichtlich	   bewanderte	   Lesende	   können	   sich	   denken,	   nun	   sind	   wir	   endlich	   bei	   dem	  
Komponisten	   angelangt,	   dem	   wir	   den	   heute	   zu	   besprechenden	   Kanon	   verdanken:	   Wolfgang	  
Amadeus	  Mozart	  (1756-‐1791).	  Und	  gleichzeitig	  kann	  man	  über	  seine	  kompositorische	  Tätigkeit	  nicht	  
sprechen,	  ohne	  auch	  einen	  Blick	  auf	  die	  wissenschaftliche	  Rezeption	  seiner	  Kanons	  (laut	  Duden	  der	  
korrekte	   Plural,	   es	   sträuben	   sich	   die	   Haare	   der	   Kanonisten)	   zu	   werfen.	   So	   haben	   die	   textlichen	  
Grundlagen	  schon	  aus	  technischen	  Gründen	  eine	  bestimmte	  Länge	  nicht	  zu	  überschreiten,	  will	  man	  
sie	   irgendwann	   wiederholen	   oder	   gar	   miteinander	   kombinieren.	   So	   eignen	   sich	   zur	   Vertonung	  
besonders	   gut	   Auszüge	   aus	   den	   Ordinariumstexten,	   Gedichte,	   Epigraphe,	   Epitaphe	   und	   kurze	  
Sinnsprüche.	  Nur	  kurz	  ist	  gerade	  bei	  Letzteren	  der	  Weg	  zu	  moralisch	  weniger	  einwandfreien	  Inhalten.	  
Alleine	  durch	  das	   leichte	  Nachsingen	  eines	  Kanons	  eignen	  sich	  volkstümlich-‐gesellige,	  spöttische,	   ja	  
gar	   derbe	   Texte	   besonders	   gut.	   Mozart,	   dem	   in	   der	   wissenschaftlichen	   Forschung	   neben	   einem	  
Tourettesyndrom	   und	   anderen	  manifesten	   psychischen	   Erkrankungen	   auch	   die	   dagegen	   scheinbar	  
harmlos	  daherkommende	  schlechte	  Erziehung	  attestiert	  wurde,	  hatte	  sie	  alle.5	  	  

Besonders	  frech	  zeigte	  er	  sich	  bei	  der	  Platzierung	  seiner	  Kanons:	  „Difficile	  lectu	  mihi	  Mars“	  reihte	  er	  
in	  eine	  Kanonsammlung	  ein,	  die	  u.a.	  religiöse	  Werke	  und	  den	  wohl	  bekanntesten	  Kanon	  seiner	  Feder,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Beide	   Zitate	   Cahn,	   Peter,	   Art.	   Kanon,	   Canon	   als	   regula,	   Das	   Canon-‐Kapitel	   bei	   Ramos	   de	   Pareja	   (1482);	   in:	  
MGG	   Online,	   hrsg.	   von	   Laurenz	   Lütteken,	   Kassel	   u.a.	   2016ff.,	   veröffentlicht	   2018-‐07-‐17,	   https://www.mgg-‐
online.com/mgg/stable/49696.	  
3	  Vgl.	   ders.,	   Art.	   Kanon,	   Der	   Kanon	   im	   Barock,	   Der	   Kanon	   bei	   J.	   S. Bach,	   in:	  MGG	  Online,	   https://www.mgg-‐
online.com/mgg/stable/47456.	  
4	  Vgl.	  ebd.	  
5	  Gemeint	  sind	  die	  Textgattungen,	  die	  den	  Kanons	  zugrunde	  liegen.	  



„Bona	  nox!	  bist	  a	  rechta	  Ox“	  (KV	  561)	  beinhaltet.6	  Ganz	  deutlich	  merkt	  man,	  er	  hatte	  wohl	  ein	  Gespür	  
für	  die	  gezielte	  Provokation.	  Doch,	  was	  ist	  an	  dem	  pseudolateinischen	  Text	  überhaupt	  das	  Problem,	  
schließlich	  ist	  eine	  Bedeutung	  anhand	  einer	  Übersetzung	  schlecht	  herauszufinden.7	  Der	  Clou	  liegt	  in	  
der	   Textverteilung	   und	   in	   einer	   gewissen	  Neigung,	   zweideutige	  Dinge	   sehen	   und	   hören	   zu	  wollen.	  
Trennt	   man	   folgendermaßen:	   „Di-‐ffic-‐i,	   le-‐lec-‐tu-‐mih-‐im-‐ars“	   und	   betont	   es	   etwas	   bayerisch	   oder	  
österreichisch,	  braucht	  man	  nicht	  viel	  Fantasie,	  um	  den	  Stein	  des	  Anstoßes	  plötzlich	  auf	  den	  eigenen	  
gefallenen	   Groschen	   niederrauschen	   zu	   hören.	   Man	   kann	   sich	   lebhaft	   vorstellen,	   dass	   sich	   alle	  
Moralisten	   und	   prüden	   MusikwissenschaftlerInnen	   im	   Moment	   dieser	   Erkenntnis	   am	   liebsten	  
gleichzeitig	  Augen,	  Ohren	  und	  den	   eigenen	  Mund	   zugehalten	  hätten.	   Zur	   gleichen	   Zeit	  müssen	   sie	  
wohl	  aber	  auch	  Tränen	  der	  Rührung	  über	  die	  Genialität	  der	  musikalischen	  Anlage	  und	  Schönheit	  der	  
Melodik	  vergossen	  haben.	  	  

Was	   schon	   anhand	   der	   verschiedensten,	   oben	   vorgebrachten	   (pseudo-‐)medizinischen	   Diagnosen	  
abzulesen	   ist	   und	  an	  Textumschreibungen	  noch	  deutlicher	  wird:	   Es	   kann	  nicht	   sein,	  was	  nicht	   sein	  
darf.	   Mozart,	   der	   die	   Kunst	   der	   Kanonkomposition	   tatsächlich	   auf	   die	   kaum	   mehr	   erreichte	  
musikalische	   Spitze	   trieb,	   nein,	   dieser	   Mozart	   konnte,	   er	   durfte	   sich	   nicht	   mit	   derart	   primitiven	  
Texten	   abgeben,	   sich	   anhand	   tabuisierter	   Themen	   auch	   noch	   einen	   Spaß	   erlauben.	   Die	   einzige	  
Erklärung	  muss	  wohl	  sein,	  dass	  er	  nicht	  anders	  konnte.	  Der	  Ärmste.	  

Ob	   er	   nun	   krank	   war,	   werde	   ich	   nicht	   sagen	   können.	   Traurig	   nur,	   dass	   ihm	   durch	   eine	   solche	  
Unterstellung	  posthum	  jeglicher	  Humor	  aberkannt	  wird.	  Vermutlich	  würde	  er	  es	  wie	  Bach	  halten	  und	  
über	  diese	  absurde	  Begebenheit	  einfach	  einen	  Kanon	  schreiben.	  

	  

Nun,	  was	  bleibt	  dem	  geneigten	  Kanonisten	  von	  einem	  solchen	  Ausflug	  in	  die	  (Un-‐)Tiefen	  der	  seichten	  
Musikwissenschaft?	  Vielleicht	  kann	  man	  durch	  die	  historisch	  sehr	  ausgewählten	  Stationen	  doch	  eine	  
gewisse	   Neigung	   des	   Menschen	   erkennen,	   die	   Notwendigkeit	   der	   Auslegung	   der	   Regeln	   bis	   ins	  
kleinste	   Detail	   hinein	   auszureizen,	   wenn	   nicht	   überzustrapazieren.	   Die	   besonders	   verständigen	  
Geister	   nutzten	   dies	   selbstverständlich	   zu	   allen	   Zeiten	   zu	   ihrem	   Vorteil.	   Und	   jene,	   die	   noch	  
intelligenter	  waren	  als	  diese,	  machten	  sich	  einen	  Spaß	  daraus,	  sie	  so	  zu	  verkomplizieren,	  dass	  sie	  nur	  
noch	   einem	   eingeweihten	   Kreis	   überhaupt	   zugänglich	   waren.	   Was	   diese	   Analogien	   für	   die	  
Kirchenrechtswissenschaft	   oder	   –	   vielleicht	   allgemeiner	   –	  die	   Theologie	  bedeuten,	  möchte	   ich	  hier	  
nicht	  letztgültig	  bestimmen.	  Ich	  für	  meinen	  Teil	  erfreue	  mich	  an	  den	  Rätseln,	  wenn	  nicht	  Mysterien,	  
die	  uns	  diese	  hellsten	  und	  humorvollsten	  der	  kompositorischen	  Köpfe	  in	  Kanons	  hinterlassen	  haben.	  
Genauso	   jedoch	   erfreuen	   mich	   die	   Mysterien	   und	   Rätsel	   der	   akademischen	   Theologie	   und	   der	  
Canones.	  Mögen	  sie	  alle	  nie	  zu	  Ende	  gehen.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Vgl.	  Konrad,	  Ulrich,	  Art.	  Mozart,	  (Joannes	  Chrysostomus)	  Wolfgang,	  Biographie,	  Wendezeit	  1787	  bis	  1789,	  in:	  
MGG	  Online,	  https://www.mgg-‐online.com/mgg/stable/49699.	  
7	  „Difficile“	   kann	   in	  Kombination	  mit	   „lectu“	   als	   so	   genanntes	   Supin	  etwa	  heißen:	   „Schwer	  aufzusammeln/zu	  
lesen“.	  „Mihi“	  bedeutet	  schlicht	  „mir“	  und	  Mars	  kann	  mit	  Kampf	  übersetzt	  werden,	  personifiziert	  im	  römischen	  
Kriegsgott	  Mars.	  Zusammengefasst	  könnte	  man	  von	  pseudolateinischem	  Nonsens	  sprechen.	  


