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Hochkulturen in: Ägypten / M
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große Instrum

enten-
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ilien (alle G
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bedeutender Einfl uss 
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Sinfonie – sinfonische Dichtung

Streichquartett, Sonaten
Jazz, Rock, Pop,
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Arab. Reich
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Panfl öte 
 Syrinx (G

riech.)
D

izi (chin. Q
uerfl öte)

M
em

et (Ägypt.)

A
rghûl (Ägypt.)

(Doppelklarinette)

Q
uerpfeife (Schw

eiz) (m
ilitär.)

Zurna (Arab.)
Schalm

ei
O

boe (Frankr.)
O

boe

Q
uerflöte (Frankr., Ludw

ig XIV)
Q

uerflöte

Blockflöte

~
1840:  Q

uerflöte aus M
etall

Ringklappensystem
 (Böhm

)

Bom
hart / Pom

m
er

D
ulzian (Renaissance-Fagott)

(Barock-)Fagott
Fagott

~
250 v. Chr.: H

ydraulis (W
asserorgel)

(Ägypten, G
riechenland, Rom

)
Portativ, Positiv, Regal
(tragbare, kleine O

rgeln)
Kirchenorgel

19. Jh.:  A
kkordeon 

+
 H

arm
onium

 (Hausorgel)
O

rgel

~
1720:  +

 Englischhorn
+

 Bassethorn
Dudelsack, M

usette (Frankr.)

Blockflöte / Schnabelflöte, „Flute douce“/Barockblockflöte (Frankr.)
Flageolett (Frankr.)

Traversflöte (Deutschl.)

A
ulos (G

riech.) / Tibia (Rom
)

(Doppeloboe)

O
ton / N

agassaran (Ind.)

~
1840:  Saxophon 

(Adolphe Sax)
 Saxophon

~
800:  Rahm

enharfe (Irland, Europa) 
(Liedbegleitung)

~
8. Jh.:  al-O

ud-Laute (Arab.) 
„al-ʿūd“ =

 „das Holz“

Leier (Alam
annia) 

(6-saitig)

Scheitholt

Q
uorun 

(Türkei)
Psalterium

 
„Kratz“-Zither

Schlagzither
Konzertzither

~
14. Jh.:  Europäische 

Laute, Cister

~
1350: Cem

balo, Virginal, Spinett

~
16. Jh.: Vihuela

H
ackbrett

H
ackbrett

~
1700:  H

am
m

erklavier 
(Cristofori)

(U
SA: eiserner G

ussrahm
en

verbesserter Klang/Tonum
fang)

Q
uinterne

+
 Tastatur

M
andoline

H
akenharfe (Tirol) 

~
1720: Pedalharfe

19. Jh.: D
oppelpedalharfe

~
2500 v. Chr.: 11-saitige H

arfe 
(M

esop., zur Zeit der sum
erischen Königin Puabi)

~
1000 v. Chr.: 

Q
uin (China) und Koto (Japan) 

(Zithern)
M

onochord
(G

riech.)
Standleier (M

esop.) 
 H

andleier
Lyra (M

esop., Ägypt.) 
   Phorm

inx (G
riech., 4-saitig), 

Kithara (G
riech., 5-12-saitig)

~
1800 v. Chr.: 

Langhalslauten 
(M

esop., Ägypt.)

Bogenharfe, W
inkelharfe (Ägypt.)

H
arfe

M
andoline

Klavier

Cem
balo

Zither

Klass. G
itarre (Spanien)

G
itarre

+
 Theorbe

Rabab (Arab.) 
(1 Saite)

D
rehleier (m

ech. Streichinstrum
ent)

~
9. Jh.: Rebec

(m
ehrere gestr. Saiten)

Crw
th (Kelt.)

~
900: gestrichen

~
 12. Jh.: 
Fiedel

Viola da Braccio

Viola da G
am

ba
(G

am
be)

Lira da Braccio

Violone

~
1550:  Violine

Viola

Violoncello

Violine

Viola

Violoncello

Kontrabass

D
rehleier

~
1600 - 1800: Blüte des G

eigenbaus 
(Am

ati, Stainer,  G
uarneri, Stradivari, 

Klotz, G
offriller, M

ontagnana)

~
13. Jh.:  N

acaires
(kl. Pauke)

~
15. Jh.:  Pauke

(größer)
Schraubenpauke

Kurbelpauke
Pedalpauke

Klappern – Sistrum
 (Ägypt., Rom

) 
Bronzerasseln, G

locke (M
esop., G

riech.) 
Becken (Ägypt., M

esop., G
riech., Rom

) 
Crotales (Ägypt.), Tam

burin (Ägypt.)

Kesselpauke (M
etall) (M

esop.)
kleine Zylindertrom

m
el

kleine und große Rahm
entrom

m
el

G
locken, 

Becken, Klappern

Tabor (zus. m
it Einhandflöte)

Tam
bour

N
agara (Arab.)

Tam
burin

G
roße Trom

m
el (bass drum

)

Rührtrom
m

el
M

ilitärtrom
m

el
Kleine Trom

m
el

(snare drum
)

H
andglocke, 

Becken, Klappern
Schellenbaum

,
Kling. G

läser
Triangel, G

lockenspiel, Celesta
Becken, Röhrenglocken, 
Claves, Xylophon, Conga

M
em

brano-
phone

Idiophone

türk. Janitscharenm
usik

Zum
m

arah (Arab.)
(2 Rohre, G

rifflöcher)
Chalum

eau
(1 Rohr, ohne Klappen)

~
1690:  Klarinette

(Denner)
Klarinette

~
1810:  bessere Klappen (M

üller)

+
 Bassklarinette

Tierhörner 
(jüd. Schofar) 

H
ifthorn

Post- und Jagdhorn
Parforcehorn/W

aldhorn
Inventionshorn

D
oppelhorn (F +

 B)
Ventiltrom

pete

O
phikleide (Flügelhörner)

Busine 
(Südital., Fanfare)

~
800.:  O

lifant
(Karoling., Byzanz,
Karl d. G

roße)

~
1200: Zink (G

rifflochhorn) +
 Serpent (bis ins 19. Jhdt.)

15. Jh.: Posaune (aus Zugtrom
pete) große Fam

ilie, unverändert

Clarin und 
 Prinzipalblasen

N
aturtrom

pete (+
Verlängerungsbügel)

(Klappenhörner)

H
orn

Trom
pete

Kornett
Tuba
Posaune

Buccina (Rom
), Cornu (Rom

),
Salpinx (G

riech.), Tuba (Rom
),

Lituus (Rom
), Carnyx (Kelt.),

silberne und bronzene  Trom
pete (Ägypt. +

 Bibel)

~
1500 v. Chr.: Lure (Dän.) (Bronzeposaune)

+Ventile~
1840: Kornett +

 Tuba

~15 000 v. Chr.: Musikbogen ( Jagdbogen + Mund / Kalebasse 
als Resonanzkörper)

Stabzither

Knochen-
schraper

tönerne
Rasseln

Handpauken
Tontrommeln

Schwirrhölzer
Phalangenpfeifen

Schnecken-, Muschel-, Bambus- und Holztrompeten

~33 000 v. Chr.: Knochenfl öte
(Gänsegeierknochenflöte bei Ulm)

Kontrabass

~
1840: Böhm

-System
 (Klosé)
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d2 Piccolofl öte  (eine Oktave tiefer notiert) ~b4(h1/c2) (c5)

c1 Querfl öte ~d4(h) (f4)

h Oboe g3(b) (a3)

gis Oboe d‘amore (in A)  (eine kleine Terz höher notiert) cis3(g) (dis3)

e Englischhorn (in F)  (eine Quinte höher notiert) b2(es) (c3)

as Sopransaxophon (in B)  (einen Ganzton höher notiert) es3 (e3)

des Altsaxophon (in Es)  (eine große Sext höher notiert) as2 (a2)

As Tenorsaxophon (in B)  (eine große None höher notiert) es2 (e2)

Des Baritonsaxophon (in Es)  (eine große Sext + eine Oktave höher notiert) a1

g Klarinette (in Es, hoch)  (eine kleine Terz tiefer notiert) b3(fi s) (c4)

d Klarinette (in B)  (eine große Sekunde höher notiert) b3(cis) (cis4)

cis Klarinette (in A)  (eine kleine Terz höher notiert) a3(c) (c4)

D Bassklarinette (in B)  (eine große None höher notiert) b2(B1) (cis3)

F Bassetthorn (in F)  (eine Quint höher notiert) c3

C1 Orgel (kleinere Orgeln: C1 bis c5, große Orgeln haben den größten Tonumfang aller Instrumente) c5(C2) (c7)

e Trompete (in B) / Kornett (in B) (ein Ganzton höher notiert) ~c3 (d3)

B1 Fagott es2(A1) (f2)

B2 Kontrafagott (eine Oktave höher notiert) ~d1(A2) (g1)

H1 Horn (in F) (eine Quinte höher notiert) f2(B1)

E Tenorhorn (in B) (eine große None höher notiert) b1 (d2)

C1 Bassposaune c1

Des1 Basstuba ~g1 (a1)

A2 Kontrabasstuba ~c1

f Vibraphon f3

A Marimbaphon c4(C)

c1 Röhrenglocken f2 g2 Glockenspiel  (eine oder zwei Oktaven tiefer notiert) c5

g Violine / Geige ~a4

c Viola / Bratsche ~a3

C Violoncello ~a2

E1 Kontrabass (eine Oktave höher notiert) ~g1(H2/C1)
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A2 Klavier / Flügel c5(C2)

F1 Cembalo / Clavichord f3

Ces1 Harfe gis4

E Gitarre (eine Oktave höher notiert) ~c3

g Ukulele (alternative Stimmung: a-d1-fi s1-h1) ~c3

Begleitsaiten Melodiesaiten F1 Zither a3 (d4)

(C)

E1 Pedaltöne B1  Tenorposaune d2 (f2)

c1 Celesta  (eine Oktave tiefer notiert) c5(f)

~D Pauken (Bass-, große, kleine) ~g f1 Xylophon  (eine Oktave tiefer notiert) c5(c1)(a)

(B2)

(mit Quartventil)

E

(f)

A2 H2 C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 C D E F G A H c d e f g a h c1 d1 e1 f1 g1 a1 h1 c2 d2 e2 f2 g2 a2 h2 c3 d3 e3 f3 g3 a3 h3 c4 d4 e4 f4 g4 a4 h4 c5

TONUMFANG DER INSTRUMENTE

Der Tonumfang vieler Instrumente ist nicht immer genau festzulegen. So bestimmt oft das individuelle Können eines Spielers über seine Spitzentöne 
und manche Instrumente haben Spezialklappen, um in der Tiefe noch zusätzliche Töne erreichen zu können. Die farbigen Balken entsprechen dem 
verbindlichen Tonumfang und realen Klang der Instrumente – mögliche Erweiterungen stehen seitlich neben den Balken. 
Die abweichende Notation transponierender Instrumente ist direkt neben den Instrumentennamen vermerkt. 
Die Anordnung der Orchesterinstrumente  – ab den Holzbläsern – entspricht dem Aufbau einer Partitur.

Instrumentenkunde
IMIM

MUSIK 
ÜBER-
BLICK

DIE OBERTONREIHE

TRANSPONIERENDE INSTRUMENTE

Die Obertonreihe ist unser wichtigstes „Naturgesetz“ im Bereich der 
Musik. Sie ist die Grundlage für unser gesamtes Tonsystem, die Intervalle 
und den Instrumentenbau. In jedem Ton, den wir singen oder mit einem 
Instrument zum Klingen bringen, liegt eine ganze Welt an übereinander-
geschichteten Klängen verborgen, die sich zu diesem einen Ton vereinen 
und ihm seine besondere Klangfarbe verleihen. Diese Obertöne entspre-
chen den auf Blechblasinstrumenten ohne Ventile erzeugten Natur -
tönen. Aber auch jede Saite schwingt nachweislich in allen möglichen 
ganzzahligen Verhältnissen (1:2, 2:3, 3:4 etc.) und erzeugt dadurch ihre 

Obertöne. Um höhere Töne auf einer Saite zu greifen, teilt man diese 
genau in dem „naturgegebenen“ Verhältnis der Intervalle – z. B. 1:2 
(also genau in der Mitte) für die Oktave. Schon ca. 500 v. Chr. hat 
Pythagoras angeblich die Obertonreihe und die zugehörigen Intervalle 
mit akustischen Experimenten erforscht. Wir schreiben die Obertonreihe 
meist nur bis zum 16ten Ton, da die Abstände der Obertöne nach oben 
hin immer enger werden und wir das kleinste für uns zu notierende 
 Intervall – den Halbton – hier schon erreicht haben. Dieser entspricht 
dem Verhältnis 15:16!

Alle Töne in dieser Reihe, die eine Oktave Abstand haben, stehen von 
den Ordnungszahlen her im Verhältnis 1:2 (2:4 / 3:6 / 4:8 / 5:10 / usw.). 
Alle Quinten dagegen stehen immer im Verhältnis 2:3, alle Quarten 3:4, 
alle großen Terzen 4:5, usw. – als ob hier ein Mathematiker ein System 
installiert hätte. Aus der Quinte – dem ersten Intervall der Obertonreihe, 
das nicht (wie die Oktave) immer den gleichen Ton erzeugt – ergibt sich 
durch 12-fache Übereinanderschichtung unser heutiges 12-Ton-System 

mit dem Quintenzirkel. Der kleine Unterschied zwischen der 12. Quinte 
und dem Ausgangston (c-his), das ‚pythagoräische Komma‘, wurde erst 
um 1700 mit der „temperierten Stimmung“ (Andreas Werckmeister) 
überwunden und führte dazu, dass alle Quinten nun etwas zu klein, alle 
Halbtöne aber exakt gleich gestimmt wurden. Erst jetzt konnte man alle 
Tonarten gleichermaßen in der Musik verwenden (J. S. Bach: „Das Wohl-
temperierte Klavier“).

Die eingeklammerten („ekmelischen“) Obertöne sind für uns nicht exakt notierbar. Sie liegen etwas unter- bzw. oberhalb der angegebenen Töne.

Transponierende Instrumente klingen anders, als sie notiert werden. 
So erklingt bei der Trompete (in B) ein b, wenn diese ein c1 spielt. 
Das heißt, der reale Klang dieses Instruments liegt um einen Ganzton 
tiefer, als der Trompeter denkt und spielt. Um umgekehrt also einen 
bestimmten Ton zum Klingen zu bringen, muss ein Komponist für 
dieses Instrument alles einen Ganzton höher notieren: 
Soll ein c1 erklingen, schreibt er daher ein d1.

ORCHESTER

Die ersten Orchester bilden sich um 1600 zu Beginn des Barock. 
Sie werden für repräsentative Zwecke (wohlhabende Fürsten-
höfe – Feste, Tanzmusik, Unterhaltung / ebenso in der Kirche) 
und die neue Gattung des Musiktheaters – die Oper – gebraucht.
Die Basis des Orchesterklanges werden die Streicher, denn die 
einzelnen Töne mehrerer Streicher, die die gleiche Stimme spielen, 
verschmelzen aufgrund ihrer Obertonstruktur zu einer Stimme 
(im Ggs. z. B. zu den Flöten). 

Besetzungen:
   Im Barock wechselnde Besetzungen: ~12-30 Streicher + 2-6 Oboen 

+ 1-2 Fagotte + Cembalo + (häufi g) Tr /Pk Spätbarock: + Fl + Hr
   Das klassische Orchesterideal (Haydn/Mozart): 2 Fl, 2 Ob, 2 Klar, 2 Fag, 

2 Hr, 2 Tr, 2 Pk + (20-45) Streicher (Vl 1, Vl 2, Va, Vc, Kb)
   Beethoven erweitert die Ausdrucks- und Klangmöglichkeiten in  Umfang 

und Dynamik: + Piccolofl öte, Kontrafagott, bis 4 Hörner, 3 Posaunen
   Spätromantik: - 3 Fl / picc / 3 Ob / Engl.Hr / 3 Klar / Bassklar / 3 Fg /  

Kfg / 6-8 Hr / 3-4 Tr / 3-4 Pos / Tba / Schlgw. + Pk / Hrf / ca. 60 Streicher

Oktavierende Instrumente in C:
   Piccolofl öte / Celesta / Glockenspiel / Xylophon 

klingen eine Oktave (Glockenspiel evtl. 2 Oktaven) höher als notiert.
   Kontrabass / Kontrafagott / Gitarre / Bassfl öte 

klingen eine Oktave tiefer als notiert.

Nach unten transponieren:
   Trompete (B) / Klarinette (B) / Sopransaxophon (B) 

klingen einen Ganzton tiefer als notiert.
   Klarinette (A) / Oboe d‘amore (A)

klingen eine kleine Terz tiefer als notiert.
   Alt(quer)fl öte (G)

klingt eine Quarte tiefer als notiert.
   Horn (F) / Englischhorn (F) / Bassetthorn (F) 

klingen eine Quinte tiefer als notiert.
   Altsaxophon (Es) / Horn (Es) 

klingen eine große Sexte tiefer als notiert.
   Tenorsaxophon (B) / Bassklarinette (B) / Tenorhorn (B) 

klingen eine große None (Ganzton + Oktave) tiefer als notiert.
   Baritonsaxophon (Es) 

klingt eine große Sexte über die Oktave tiefer als notiert.

Nach oben transponieren:
die seltenen, kleiner gebauten „Geschwister“ der genannten 
 Instrumente … z. B. Trompete in D oder F, Klarinette in Es (hoch), 
 Sopranino (Sax. in Es – hoch).

Nicht transponierend sind: 
Querfl öte, Oboe, Fagott, Posaune, Tuba, Violine, Viola, Violoncello, Klavier, 
Harfe, Orgel, Cembalo, ebenso alle Instrumente mit dem Zusatz „in C“ – 
d. h. bei einem gespielten c1 erklingt auch ein c1.

Bei vielen Holzblasinstrumenten kristallisierten sich aus einer in der 
Renaissance- und Barockzeit sehr umfangreichen Instrumenten familie 
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts einige bewährte Größen heraus. 
Die bevorzugte und klanglich optimale Bauart und Größe ergab bei 
vielen Instrumenten eine Rohrlänge, die nicht „in C“ gestimmt war.

Die Hörner und Trompeten hatten vor 1815 keine Ventile und  konnten 
daher lediglich ihre Naturtöne spielen. Sie passten deshalb ihre Rohr-
länge und somit ihre Stimmung mit Hilfe von Verlängerungsbügeln der 
gegebenen Tonart des Stückes an: in D-Dur spielten also Hörner und 
Trompeten „in D“ – notiert wurden sie stets in C-Dur.

Der 13. Ton liegt 
näher am unteren 
notierbaren Ton 

(hier dem as2) als 
am oberen (a2).


