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III. 1850 bis heute

1900 20001850 1950

1900 20001850 1950

IMPRESSIONISMUS

ROMANTIK MODERNESPÄT-

MUSICAL

Vorläufer:
Burlesque, Vaudeville, 
Minstrel Show, Revue, 
Operette, Extravaganza,
1866: The Black Crook

ROCK / POPROCK POP Reggae
Rap

Hip-Hop
JAZZ Worksongs Scott Joplin

(1867-1917)
RAGTIMES 

BLUES
New-Orleans-Jazz

Dixieland
SWING

Big Bands
BEBOP

COOL JAZZ FUSIONGospels / Spirituals
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 Claude Debussy 1862 1918

Spanien

Griechenland

Frankreich

 Paul Dukas 1865 1935

 Maurice Ravel 1875 1937

 Edgar Varèse 1883 1965

 Darius Milhaud 1892 1974

 Francis Poulenc 1899 1963

 Olivier Messiaen 1908 1992

 Pierre Schaeffer 1910 1995

 Pierre Boulez 1925 2016 Giacomo Puccini 1858 1924

 Ferruccio Busoni (Deutschl./Ital.) 1866 1924

 Gian Francesco Malipiero 1882 1973

 Luigi Dallapiccola 1904 1975

 Bruno Maderna 1920 1973

 Luigi Nono 1924 1990

 Luciano Berio 1925 2003

 Isaac Albéniz 1860 1909

 Manuel de Falla 1876 1946

 Iannis Xenakis (Rumän. / Griechenl.) 1922 2001

Italien

 Carl Nielsen (Dänemark) 1865 1931
 Jean Sibelius (Finnland) 1865 1957

 Ralph Vaughan Williams 1872 1958

 Gustav Mahler 1860 1911

 Michael Tippett 1905 1998
 Benjamin Britten 1913 1976

 Richard Strauss 1864 1949
 Arnold Schönberg 1874 1951

 Anton Webern 1883 1945
 Alban Berg 1885 1935

 Paul Hindemith 1895 1963
 Carl Orff 1895 1982

 Kurt Weill 1900 1950
 Ernst Krenek (Österreich / USA) 1900 1991

 Hans Werner Henze 1926 2012
 Karlheinz Stockhausen 1928 2007

 Mauricio Kagel (Argentinien / Deutschland) 1931 2008

Deutschland / Österreich

England

Skandinavien

 Charles Ives 1874 1954

 Scott Joplin 1867 1917

 Henry Cowell 1897 1965

 George Gershwin 1898 1937

 Aaron Copland 1900 1990
 Samuel Barber 1910 1981

 John Cage 1912 1992
 Leonard Bernstein 1918 1990

 Morton Feldman 1926 1987

 Alexander Glasunow 1865 1936

 Alexander Skrjabin 1872 1915

 Sergej Rachmaninow 1873 1943
 Igor Strawinsky 1882 1971

 Sergej Prokofjew 1891 1953
 Aram Chatschaturjan 1903 1978

 Dmitri Schostakowitsch 1906 1975
 Alfred Schnittke (Deutschl. / Russl.) 1934 1998

Russland

USA

 Tschechien
 Leoš Janáček 1854 1928

 Josef Suk 1874 1935

 Bohuslav Martinů 1890 1959

 Alois Hába 1893 1973
 Karol Szymanowski 1882 1937

 Witold Lutosławski 1913 1994

 Béla Bartók 1881 1945
 Zoltán Kodály 1882 1967

 Mátyás Seiber 1905 1960
 György Ligeti 1923 2006

Polen

Ungarn

Schweiz:
Frank Martin (1890-1974)
Arthur Honegger (1892-1955)
Heinrich Sutermeister (1910-1995)

Brasilien: Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Argentinien: Astor Piazzolla (1921-1992)

 Aribert Reimann 1936
 Wolfgang Rihm 1952

 Steve Reich 1936
 Philip Glass 1937

 Krzysztof Penderecki 1933

 Cristóbal Halffter 1930

 Mikis Theodorakis 1925

 Arvo Pärt (Estland/Österreich) 1935

 Harrison Birtwistle 1934

FILMMUSIK

MINIMAL MUSIC
Musique concrète

Zwölftonmusik Aleatorik

Atonalität Serielle Musik

Ragtime (USA)

SINFONISCHE 
DICHTUNG

GROSSE OPER

OPERETTE (Fr. + Wien)

JAZZ
MUSICALMUSIKDRAMA

Blues Neoklassizismus

Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
Erich W. Korngold (1897-1957)
Bernhard Hermann (1911-1975) 
Henry Mancini (1924-1994) 
Ennio Morricone (*1928) 
John Williams (*1932) 
Howard Shore (*1946)
James Horner (1953-2015)
Hans Zimmer (*1957)

FI
LM

M
U

SI
K

I. Gesamtüberblick

Musikgeschichte
IMIM

MUSIK 
ÜBER-
BLICK

Christliche
Frühkirche

Antiphone, Psalmodie,
Hymnodie (Lieder)

Platon († 347 v. Chr.) /  Aristoteles († 322 v. Chr.)

Thales / Heraklit / Sokrates († 399 v. Chr.)

HELLENISMUS GERMANISCHE 
VÖLKERWANDERUNG

KREUZZÜGE
(1096-1272)

HUMANISMUS REFORMATION AUFKLÄRUNG

Plotin († 270) Boethius († 524)

Instrumente 
der Antike

Ägypten: Bogenharfe, Winkel harfe, Langhals lauten, 
Lyra, Memet (Oboe), silberne und bronzene Trom-
peten, Arghûl (Doppelklarinette), Tamburin, Becken, 
Sistrum (Handklapper)

Mesopotamien: Harfe, Standleier, Kesselpauken

Griechenland: Kithara (Leier), Monochord, Syrinx 
(Panfl öte), Salpinx (Trompete), Aulos (Doppel oboe), 
Hydraulis (Wasserorgel)

Rom: Tibia (Oboe), Trompeten (Tuba, Buccina, Cornu), 
Lituus (Horn)

Skandinavien: Luren ( Bronzeposaunen, paarweise)

Israel: Schofar (Widdderhorn)

Weitere 
 Meilensteine

 1709: Hammerklavier 
von Cristofori, Florenz

 um 1830: Ventile für 
Trompeten und Hörner

 1840: Saxophon

 19. Jh.: Doppelpedal-
harfe, Konzertzither, moder-
ner  Flügel, Harmonium, 
Akkordeon

 Anfang 20. Jh.: 
 elektronische Instrumente

➜ Pentatonik
Das Tonsystem der antiken Kulturen 
Ägyptens, Chinas und Mesopotamiens 
waren vermutlich pentatonisch, d.h. 
sie basierten auf einer 5-Ton-Skala. 
Die Griechen entwickelten später die 
Skala aus sieben Tönen:

➜ Heptatonik

Entwicklung der Instrumente vom Mittelalter zum Barock
(ab dem 8. Jh. starker Einfl uss der arabischen Kultur)

(frz.) Blockfl öte/Schnabelfl öte ➔ Barockblockfl öte // Querpfeife (milit.) ➔ Traversfl öte ➔ Querfl öte 
(frz. Barock) // (arab.) Zurna ➔ Schalmei ➔ Oboe (frz. Barock) // Bomhart/Pommer ➔ Dulzian ➔ Fagott 
(frz. Barock) // (arab.) Zummarah ➔ Chalumeau ➔ Klarinette (1690) // Dudelsack, Musette de Cour // 
Hifthorn ➔ Jagd-/Posthorn ➔ Waldhorn ➔ Inventionshorn // Busine ➔ Clarin/Prinzipalblasen ➔ Natur-
trompete // Olifant ➔ Zink + Serpent // Posaune // (arab.) Nagara ➔ Nacaires ➔ Pauke // Tambour // 
Glocken, Becken, Klappern // (irische) Rahmenharfe ➔ Hakenharfe ➔ Pedalharfe (1720) // Mandola ➔ 
Mandoline // (arab.) al-Oud ➔ Laute ➔ Cister, Theorben, Vihuela ➔ Gitarre // Scheitholt, Hackbrett, 
Psalterium ➔ Zither // Cembalo, Virginal, Spinett // Portativ, Positiv, Regal // (arab.) Rebab ➔ Rebec ➔ 

Viola da braccio ➔ Violine, Viola, Cello // Fiedel ➔ Violine // Lira da gamba ➔ Kontrabass // (kelt.) Crwth 
(gestrichene Leier) // Drehleier

 In Spätantike und Mittelalter: „Scholastik“ – 7 Artes liberales

➜ Trivium: Grammatik, Dialektik, Rhetorik
➜ Quadrivium: Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie

Christus († 33)

Augustinus († 430)

Mohammed († 632)

Thomas v. Aquin († 1274) Luther († 1546)

Gutenberg († 1468)

Kant († 1804)

Edison († 1931)

R. Bacon († 1292) Descartes († 1650)

Kopernikus († 1543)

Kepler († 1630)

„heliozentrisches Weltbild“ /  moderne Naturwissenschaften

Newton († 1727)

Einstein († 1955)

Darwin († 1882)

Galilei († 1642)

Voltaire († 1778)

Nietzsche († 1900)
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380: Christentum 
wird Staatsreligion

395: römische
Reichsteilung

800: Kaiserkrönung 
Karl der Große

1450: 
Buchdruck

1492: Entdeckung 
Amerikas

1789: Französische 
Revolution

Ende 19. Jh.: 
Phonograph,

Tonträger, 
Mikrofon

„weltliche“ 
Musik:

Troubadours 
Trouvères 

Minnesang ➜ Meistersang

Mensural-
 notation
1280 Franco von Köln
1320 Phillipe de Vitry
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Griechenland
Musik & Theater

Jüdische 
Tempelmusik

Hymnen, Tropen

Byzanz
Hymnen, Festgesänge, Loblieder

„historisch falsche“ 
Übertragung der Tonarten Papst Gregor

(ca. 540-604)

sammelte die 
liturgischen Gesänge 
der christlichen Kirche, 
Kirchentonarten

Kirchentonarten
Dorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixolydisch, ab 16. Jh. Äolisch, Ionisch

Notenlinien
Guido d‘Arezzo (ca. 990-1050)
Musiktheoretiker
Solfeggio, Hexachorde

JAZZ
ROCK
POP

Atonalität
Zwölftonmusik
Serielle Musik

Neoklassizismus
Minimalismus

u.v.m.

Neumen Dur- & Moll-
Epoche
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„Wiedergeburt“ der griechisch-römischen Antike 

nach über 1500 Jahren
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Tropus / Sequenz
Oratorium
Passion

Suite
Triosonate

Sonate
KunstliedSolo-Konzert

Sinfonie
➜ sinfon. Dichtung

Oper
➜ Opera buffa

➜ Operette
➜ Musical

➜ Motette / Madrigal

➜ Organum
Gregorianischer Choral

➜ Conductus

„geistliche“ 
Musik:

  Pythagoras
(ca. 570-510 v. Chr.)

Mathematiker, Philosoph 
und Musiktheoretiker. 
 Obertonreihe, Tonarten aus   
    Tetrachorden, Inter valle

Buddha (~500 v. Chr.)

Konfuzius († 479 v. Chr.)

sammelte die 
liturgischen Gesänge 
der christlichen Kirche, 
Kirchentonarten

HELLENISMUS

500 250v.Chr. v.Chr.
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Texte zu allen Tafeln

Die Musikgeschichte ist in erster Linie die Ge-
schichte unterschiedlicher Musik stile und ihrer 
bedeutendsten Komponisten. Der grundlegen-
de Wandel des Musikstils bedingt dabei den 
Wechsel von einer Epoche zur nächsten. Die 
Musikgeschichte ist aber auch die Geschichte 
der Instrumente, der Gattungen (z. B. Motette, 
Oper, Sinfonie) und der theoretischen Neuerun-
gen. So legt Guido von Arezzo um 1030 n.  Chr. 
mit seinem 4-Liniensystem im Terzabstand die 
entscheidende Grundlage für die Notation der 
Musik (genaue Tonhöhe). Und die zunehmende 
Mehrstimmigkeit und Komplexität der Musik 
seit ca. 1100 n.  Chr. bedingt die immer genau-
er werdende rhythmische Notierung – zunächst 
mit der schwarzen, später mit der weißen Men-
suralnotation – den Vorläufern unserer heutigen 
Notenwerte. So erklärt sich eine Epoche als 
Zeitabschnitt eines gemeinsamen Musikstils mit 
bevorzugten Gattungen als geistiger und emo-
tionaler Ausdruck der damals lebenden Men-
schen. Da wir Musik aber nicht nur betrachten, 
sondern selbst spielen und interpretieren, wird 
Musizieren zur lebendigsten Art der Ausein-
andersetzung mit der Vergangenheit: zu einer 
spannenden Zeitreise. Denn welche Kunstform 
kann so unmittelbar in die Gefühls- und Gedan-
kenwelt vergangener Generationen eintauchen 
wie die Musik?

Die Wurzeln unserer Musikgeschichte ( Tafel I) 
reichen weit zurück in die Vergangenheit. So 
legten die alten Griechen (Pythagoras um 
500 v.  Chr.) mit ihrem Wissen über die Oberton-
reihe und Intervalle das Fundament für unser 
12-Tonsystem und die späteren Kirchentonarten. 
Papst Gregor (ca. 540-604 n.  Chr.), dessen Nach-
folger die Gesänge der frühchristlichen Kirche 
sammelten, teilweise neu komponierten und die 
Kirchentonarten als Grundlage für den „gregori-
anischen Gesang“ festlegten, bezog sich dabei 
(historisch falsch) auf das alte Griechenland. 
Diese Kirchentonarten blieben tausend Jahre 
lang bis Mitte des 16. Jh. die musiktheoretische 
Grundlage aller Kompositionen. Im 8./9. Jh. pro-
fi tierte der europäische Instrumentenbau vom 
hohen Instrumentalstandard der arabischen 
Kultur. Ein weiterer großer Bogen aus dem alten 
Griechenland führt direkt in die Renaissance 
(1450-1600), der „Wiedergeburt“ der Antike. 
Hier tritt die Verehrung der Antike in den Vorder-
grund, in der sich zunächst Italien, später ganz 
Europa auf seine griechisch-römische Vergan-
genheit besinnt. Aus der altgriechischen Idee der 
Einheit von Theater, Musik und Tanz entsteht zu 
Beginn des Barock (um 1600) die Oper.

Unsere abendländische Musikgeschichte 
beginnt um das Jahr 1000 (Tafel II), als der Ge-
sang des Gregorianischen Chorals allmählich 
mehrstimmig wird – zunächst in starren Quinten 
oder Quarten (Organum) als Parallelgesang zur 
Hauptmelodie, später in umspielten und zuneh-
mend freieren Melodieverläufen. So fi nden wir 
in der „Notre Dame“-Epoche in Paris die ersten 
namentlich bekannten Komponisten Léonin 

und Pérotin als Schöpfer von mehrstimmigen 
Kompositionen. Mit Hilfe der Mensuralnotation 
konnte sich die Mehrstimmigkeit der franko-
fl ämischen Polyphonie (u. a. Dufay, Ockeghem, 
Desprez) frei entfalten. Diese kunstvolle Epoche 
überschneidet sich mit der beginnenden Renais-
sance, in der sich Italien schließlich zur tonange-
benden Nation aufschwingt. Parallel zur (meist 
kirchlichen) Kunstmusik entfaltet sich schon früh 
eine weltliche Liedkunst: im 12./13. Jahrhundert 
zunächst die Troubadours in Südfrankreich und 
die Trouvères in Nordfrankreich – Dichter, Sänger 
und Komponisten in einer Person. In Deutsch-
land beginnt Ende des 12. Jahrhunderts der hö-
fi sche Minnesang (Minne = Liebe), aus dem sich 
im 15./16. Jahrhundert der bürgerliche Meister-
sang entwickelte. In der Spätrenaissance (Lasso, 
Palestrina) setzt sich allmählich das Akkord-
Den ken (Homophonie) gegen die Polyphonie 
(melo dische, gleichberechtigte Linien) durch. Es 
werden zwei neue Tonarten bevorzugt: die äoli-
sche und die ionische Skala. Sie verdrängen die 
mittelalterlichen Kirchentonarten und es beginnt 
die Vorherrschaft von Moll und Dur.

Im Barock (1600-1750) erscheinen erste Har-
monielehren und Generalbassschulen – man 
komponiert Akkordfolgen von einer bezifferten 
Basslinie aus. Die bevorzugten Gattungen sind 
die neu entstandene Oper (Monteverdi, Cavalli, 
Cesti), das geistliche Gegenstück – das Orato-
rium (Carissimi in Rom), die Passion (Schütz) 
und zum ersten Mal auch reine Instrumental-
kompositionen (Suite, Triosonate) – zuvor wurde 
fast ausschließlich für die menschliche Stimme 
komponiert. Das Concerto grosso und das Solo-
konzert (Corelli, Vivaldi) gibt Solisten die Platt-
form, ihre Virtuosität zur Schau zu stellen. Auch 
in der Oper geht es in erster Linie darum, die Ge-
sangskunst der Sänger mit technisch anspruchs-
vollen Arien vorzuführen. In Italien eröffnen 
die ersten öffentlichen Opernhäuser: 1637 in 
Venedig, 1654 in Neapel. Europa ist durch seine 
Kolonien reich geworden und die Kirche, aber 
auch Fürsten und Könige, schmücken sich mit 
der „dienenden“ Musik. Es entstehen die ersten 
fest angestellten Orchester an den Fürstenhöfen. 
Lully wird zum Hofkomponisten des Sonnen-
königs in Paris und begründet die französische 
Oper – mit Ballett! Die neue temperierte Stim-
mung (Werckmeister ~1700) ermöglicht es den 
Komponisten, alle Tonarten des Quintenzirkels 
gleichermaßen zu verwenden (1722 „Das Wohl-
temperierte Klavier“ – Bach). Im Spätbarock tritt 
Deutschland mit Bach, Händel und Telemann 
als ebenbürtige Musiknation neben Italien und 
Frankreich (Rameau).

Im 18. Jahrhundert entsteht neben den Opern-
häusern ein öffentliches Konzertwesen für das 
Bürgertum (London/Paris). Dafür wird neue Mu-
sik gebraucht: Aus der italienischen Opernsinfo-
nia (ital. Ouvertüre) entwickelt Haydn zu Beginn 
der Klassik eine neue instrumentale Gattung – 
die Sinfonie – und formt das klassische Orches-
ter. Die Ideale der Aufklärung fi nden durch Gluck 

Eingang in die Oper – der hohle Pathos antiker 
Heldenfi guren weicht jetzt Menschen aus Fleisch 
und Blut. Mozart vollendet diese Entwicklung in 
seinen Opern: Hier vereinen sich Form und Inhalt 
in einmaliger Ausgewogenheit und Perfektion. 
Die Gattungen der (Klavier-) Sonate und der 
Sinfonie werden von dem dritten großen Wiener 
Klassiker – Beethoven – auf einen die ganze Ro-
mantik überstrahlenden Gipfel geführt.

In der Frühromantik besinnen sich die Natio-
nen Europas auf ihre Geschichte und kulturellen 
Wurzeln: das Volksliedgut, die Märchen, Legen-
den und Sagen. Überall fi ndet man „neue“ 
Musiknationen – Polen (Chopin), Ungarn (Liszt), 
Tschechien (Smetana), Russland (Glinka) und die 
skandinavischen Länder (Gade, Grieg) schöpfen 
aus ihrer Musiktradition eine ganz eigenständi-
ge Tonsprache. Auch die „alten“ Musiknationen 
Italien, Frankreich und Deutschland grenzen sich 
mit ihrer Entwicklung vom restlichen Europa ab. 
Die Einfachheit und Klarheit der Klassik wird 
durch häufi ge Modulationen (Tonartenwech-
sel) emotionaler, persönlicher und expressiver. 
Die Opernkomponisten Wagner und Verdi prä-
gen das ganze 19. Jh. Neben die herkömmliche 
Sinfonie (Schumann, Bruckner, Brahms, Dvořák, 
Tschaikowsky) tritt die programmatische Sin-
fonische Dichtung (Berlioz, Liszt, Mussorgsky, 
Strauss). Mahler führt das immer stärker wer-
dende Ausdrucksverlangen der Spätromantik 
an die Grenzen der Tonalität und Ausführbarkeit 
(Riesenorchester), gleichzeitig experimentiert 
Debussy mit seinen impressionistischen Klängen 
und neuartigen Akkorden. Beide sind bedeuten-
de Wegbereiter der Moderne.

Wir können die 300 Jahre von 1600 bis 1900, 
also die Epochen Barock, Klassik und  Romantik, 
als „Dur-Moll-Zeit“ zusammenfassen. Zu  Beginn 
der klassischen Moderne (~1910 / Tafel III) 
verliert sich dagegen die Tonalität durch über-
wuchernde Chromatik und grenzenlose Modu-
la tionen. Die Dissonanz emanzipiert sich als 
gleichberechtigter Klang. Strauss kehrt nach 
seinen expressionistischen Opern „Salome“ und 
„ Elektra“ zur romantischen Tonsprache zurück. 
Auch im Neoklassizismus der 20er-Jahre, der 
Minimal Music (seit 1960), im Jazz, in der Rock- 
und Popmusik, der Operette, dem Musical sowie 
der Filmmusik wird weiterhin in Dur und Moll 
komponiert. Die 12-Tonmusik von Schönberg 
(seit den 20er-Jahren) und seinen Schülern Berg 
und Webern fi ndet nach dem 2. Weltkrieg in der 
seriellen Musik (Messiaen, Boulez, Stockhausen) 
seine Weiterentwicklung. Strawinsky bricht früh 
mit der Tradition (1913 „Le sacre du printemps“) 
und wechselt im Laufe seines Lebens mehrmals 
seinen Kompositionsstil. Auch Bartók und Hinde-
mith fi nden ihren ganz persönlichen Weg in die 
Moderne. Und trotz aller genialen Neuschöpfun-
gen im Bereich der modernen Klassik wird man 
vielleicht in der Zukunft auf das 20. Jh. als eine 
Art „neuzeitliche Troubadour-Ära“ zurückbli-
cken, in der mit modernen Mitteln ein unfassba-
rer neuer Liederreichtum entstand. 
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