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1.2.1.2. Psychosomatische Gewissheit 30
Exkurs 1: Gewissheit. Krystian Zimmer-
mann über Klavierspiel

31

1.2.2. Was bleibt? 32
1.3. Sprachliches Netzwerk 33
1.4. Einige Reformulierungen von bekannten Fakto-

ren der ‘Musik’
38

1.5. Rückblende 44
Exkurs 2: Anhang mit hilfreichen Mate-
rialien zur mittelalterlichen Musiklehre

49

1.5.1. Stundenbuch 51
2. Blockstunde 53

2.1. Gesichtspunkte 53
2.2. Komponenten der ‘Musik’ im Mittelalter 55

2.2.1. Artes liberales und translatio studii 55
Exkurs 3: Elementarunterricht, Artes li-
berales und Bildungsprogramme

58



viii Inhaltsverzeichnis

2.2.2. Boethius und die Struktur der artes 59
2.2.2.1. Quadrivium und Kategorienlehre 61
2.2.2.2. Die Kategorie der Quantität und ‘Mu-

sik’ als Sprache
66

2.2.2.3. Artes und Kindertexte 67
2.2.3. Quadrivium und Trivium 69
2.2.4. Boethius, Liber de trinitate und die ‘natürli-

che Sprache’
74

2.2.4.1. Physik – Mathematik – Theologie 74
2.2.4.2. “Natürliches Sprechen – Theoriespra-

che – Theologische Rede”
78
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304

4.4.5. Graphische Orientierung: der Faktor der An-
schaulichkeit

306

4.5. ‘Mehrstimmigkeit’ als Koordinationsproblem 309
4.5.1. ‘Mehrstimmigkeit’ in ME und SE 310
4.5.2. Anschaulichkeit und Notation 310
4.5.3. Noch einmal: Anschaulichkeit 312
4.5.4. Wörter lernen, Begriffe bilden 316

Exkurs 15: Koordinatensystem
oder Rechteck ?

317

Exkurs 16: Theorie und Spiel 320
4.5.5. ‘Mehrstimmigkeit’ als Koordinationsübung 321
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5.4.5. Französische Neumen und Buchstaben-

notation
378
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464

5.13.2. Wann ist etwas fertig? Perfectio – imperfectio 466
Exkurs 19: Benedikt Reinert zum pto-
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6.4. ‘Musik’ in der jüdischen Tradition 531

6.4.1. Ein Beispiel aus dem babylonischen Talmud 531
6.4.2. Zum Problem: ‘Musik’ und Kabbala 540
6.4.3. Singen – Sagen – Sprechen 543

6.5. Rückblende 547
7. Nachtstunde 551

7.1. Der Rahmen 551
7.2. Stundenbuch 578

Abkürzungen 581

Bibliographie 587

Indices 639




