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Ludwig van Beethoven 
2. Klaviersonate op. 2 Nr. 2, Joseph Haydn gewidmet (1796 veröffentlicht) 

TT..  11--111177  EExxppoossiittiioonn  11--3322  HHaauuppttssaattzz  aallss  mmeehhrrddeeuuttiiggee  ppeerriiooddiisscchhee  BBiilldduunngg  
                          TT..  11--88  mmoottttooaarrttiiggee  EErrööffffnnuunngg  ((vvoorrddeerrssaattzz--      aarrttiigg))  mmiitt  HHaallbbsscchhlluussss    

                              

        

  

  

  
UUrrzzeellllee::  QQuuaarrttffaallll      ––      QQuuiinnttffaallll        ––        TTeerrzzffaallll      ––      QQuuiinnttffaallll  

99--2200  nnaacchhssaattzzaarrttiigg,,  AAuuffttaakktt          aallss  ffrreeiiee  UUmmkkeehhrruunngg  ddeerr  UUrrzzeellllee,,        sskkaalleennaarrttiiggee      MMoottiivviikk  iimm  33ssttgg..  SSaattzz  

  

  

  
  
  

  

1166--2200  ääuußßeerree  EErrwweeiitteerruunngg  mmiitt  mmoodduulliieerreennddeemm  

GGaannzzsscchhlluussss  ((bbiiffooccaall))  ==  eerrwweeiitteerrtteerr  VVoorrddeerrssaattzz              2211--3322  ((11..  SScchhllaagg))  NNaacchhssaattzz  mmiitt  EElleemmeenntteenn  aauuss  VVoorrddeerrssaattzz  

  

  
                          aannggeeggaannggeennee  WWiieeddeerrhhoolluunngg  ==  ÜÜbbeerrlleeiittuunngg??  

ssiieehhee  RReepprriissee!!  

  

  
  

                            3322--5588  ÜÜbbeerrlleeiittuunngg  

                            FFoorrttssppiinnnnuunngg  aauuss  AAuuffttaakkttffiigguurr  
  

  

  

                                  UUmmkkeehhrruunngg  ddeess  

                                  SSkkaalleennggaannggss  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                    QQuuaarrttffaallll  ––  QQuuiinnttffaallll  
  

  

MMoodduullaattiioonn  
        

  

  

  
  

  

 
NB: In dieser Ausgabe stehen die Taktzahlen kreisrund 

umrahmt am Ende des betreffenden Taktes(Urtext-Ausgabe hrsg. von Heinrich Schenker, Wien ca. 1918, online unter imslp.org)

http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a9/IMSLP00002-Beethoven__L.v._-_Piano_Sonata_02.pdf
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MMoottiivv  wwiirrdd  iinn  ffrreeiieerr  UUmmkkeehhrruunngg  eeiinnggeeffüühhrrtt  uunndd  pprroozzeessssaarrttiigg  bbiiss  zzuumm  TThheemmeennbbeeggiinnnn  eennttwwiicckkeelltt  

 

    ((KKllaammmmeerr  bbiiss  zzuumm  nnääcchhsstteenn  ))                                                     5588--8833  MMoollll--EEppiissooddee  ddeerr  ÜÜbbeerrlleeiittuunngg  ooddeerr  iirrrreegguulläärreerr  SSeeiitteennssaattzz??  

  

                            

  

  

  
  

      

      DDvv                          ee--MMoollll  ==  tt  

  

  

  

  

  

  
  

GG--dduurr  ((==  ttPP))    cchhrroommaattiisscchhee  AAnnssttiieeggsssseeqquueennzz  ee    GG    BB    ??  

  

  

  

  

  

  
  

BB--dduurr      

BBeesscchhlleeuunniigguunngg  ddeerr  cchhrroommaattiisscchheenn  SSeeqquueennzz    

        

  

  

  

  

  

  

  

      EEppiissooddee  bbzzww..  SSeeiitteennssaattzz  bbiillddeett  KKllaammmmeerr  bbiiss……            

  

  

  

  

  

  
  
  

DDvv________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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8844--111177  zzwweeiitteerr  AAbbsscchhnniitttt  iinn  OOVV--TToonnaarrtt  ((SScchhlluussssggrruuppppee))  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

22xx  KKaaddeennzz  TT--  DDDD77--DD77  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

MMoottiivviikk  aauuss  ÜÜbbeerrlleeiittuunngg  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
VVeerrmmoolllluunngg,,  RRüücckkuunngg        112222--222244  DDuurrcchhffüühhrruunngg  

          nnaacchh  CC--DDuurr  

  

  

  

  

  



Hans Peter Reutter: Formenlehre 2 – Erweiterung der Sonatenform beim frühen Beethoven www.satzlehre.de/themen.html 

4 

112222--112299      EErrööffffnnuunngg  mmiitt  MMoottttoo  iinn  CC--DDuurr    112299--116600  SSeeqquueennzztteeiill  ((EEiinnssttiieegg  üübbeerr  eennttlleehhnntteenn    

((VVeerrttrreetteerr  ffüürr  ppaarraalllleellee  SSttuuffee  cciiss??))      TTrruuggsscchhlluussss  ttGG))  

    

  

  

  

  

  

                        AAss  
                    LLeeiicchhtt--sscchhwweerr  ddeess  TThheemmaass  wwiirrdd                                                    uummggeeddrreehhtt  ((AAuuffttaakktt  TT..  113300  nnuunn        sscchhwweerr))  

  
  
  

  

  

  
                        EEss77  

  

  

  

  

  

  

  
                                    CC77  

SSeeqquueennzz  vveerrllääuufftt  uunnrreeggeellmmääßßiigg::  AAss  ––  EEss77  ––  CC77  ––  ff  ((QQuuaarrttsseexxttaakkkkoorrdd))  

WWaarruumm??  

  

  
  

  

  

  

                      ff  

AAbbssttäännddee  ddeerr  GGrruunnddttöönnee::  UUrrzzeelllleenniinntteerrvvaallllee  QQuuaarrttffaallll  ––  TTeerrzzffaallll  --  QQuuiinnttffaallll  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
          AAllss  MMiitttteellkkaaddeennzz::  HHaallbbsscchhlluussss  CC--DDuurr  
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116611--220011  DDuurrcchhffüühhrruunngg  33..  AAbbsscchhnniitttt              „„SSttrreeiicchhttrriioo““  iinn  FF--DDuurr  
  

  

  

  

  

  

EEnnttwwiicckklluunngg  ddeess  MMoottiivvss  TT..99ffff  

                        117766--118888  QQuuiinnttffaallllsseeqquueennzz  

                          

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

  

                        AA77  

            kkaannoonniisscchhee  EEppiissooddee  

  

  

  

  

  

  

  

dd                  gg    

  

  

  

  

  
  

  

  

        CC                          FF  

  119922--220022    QQuuiinnttaannssttiieeggsssseeqquueennzz  

  

  
dd    
  

  

  

220022--222244  RRüücckkffüühhrruunngg  aauuff  OOrrggeellppuunnkktt  EE  

            

  

  

aa              EE((77))
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                        222255--333366  RReepprriissee  
                                222255--225500  HHaauuppttssaattzz  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

                            NNaacchhssaattzz  eennttffäälllltt,,  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

ssttaattttddeesssseenn      WWiieeddeerrhhoolluunngg  ddeess  HHaallbbsscchhlluusssseess  aauuff  SS  uunndd  TT  

hhuummoorrvvoollllee                            225511--227766  ÜÜbbeerrlleeiittuunngg  
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                    EEiinnrriicchhttuunngg  ((kkeeiinnee  MMoodduullaattiioonn,,    vvggll..  TT..  3366ffff))  
  

  

  

  

  

  
aabb  hhiieerr  wweeiitteessttggeehheenndd  wwöörrttlliicchhee  RReepprriissee  iinn  ddeerr  UUVV  
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Zusammenfassung und Kommentar 

Bereits der frühe Beethoven entfernt sich mit seinen 3 Klaviertrios op. 1 und den 3 Klaviersonaten op. 2 bewusst vom 
klassischen Stil Mozarts und Haydns. Was Haydn, der bis kurz vor der Veröffentlichung Lehrer Beethovens war und Wid-
mungsträger der Klaviersonaten ist, wirklich von diesen Kompositionen dachte, wissen wir nicht – dass das Verhältnis 
zwischen Lehrer und Schüler angespannt war, muss keine musikalischen Gründe haben. Aber der revolutionäre Gestus 
schon dieser ersten Kompositionen muss den Zeitgenossen aufgefallen sein. 

Beethoven verzichtet meist auf klassische liedhafte Themen – stattdessen steht am Anfang seiner Sonatenwerke oft ein 
Themenblock, der verschiedene Motive und Charaktere in komplexe satzartige oder periodische Gebilde integriert. Die 
Frage, was Vordersatz, was Nachsatz ist, kann hier (wie in vielen Werken) nicht mehr eindeutig beantwortet werden – die 
Diskussion dieser Frage ist der zentrale inhaltliche Punkt der individuellen Themenanalyse jedes Werkes. Zusammengehal-
ten werden die verschiedenartigen Figuren meist durch eine Urzelle (eine Intervallkonstellation, eine charakteristische 
Stimmführung, ein signalhafter Akkord etc.), hier das Motto mit den Intervallen Quartfall – Quintfall – Terzfall. 

Auch mit den typischen Strategien des weiteren Verlaufes  treibt Beethoven hier ein intelligentes Spiel, das den sprich-
wörtlichen Haydnschen Witz bisweilen zu grimmiger Konsequenz führt. Die schon bei Mozart und Haydn zu beobachtende 
Vermollung der Oberquinttonart in der Überleitung führt hier zu einem seltsamen Seitensatz (T. 58ff), der scheinbar 
schweifend von e-Moll sequenzartig durch den Kleinterzzyklus aufsteigt, nur um am Ende wieder klammerartig auf seinen 
Anfang zu verweisen. 

Die idée fixe, die Urzelle, lässt sich häufig bis in die Details beobachten (hier gelegentlich durch Klammern markiert). 
Selbst die zentrale Sequenz der Durchführung spiegelt in ihrer Unregelmäßigkeit die Intervalle der Urzelle in den Grundtö-
nen wider (As – Es – C – f). 

Durchführungen, aber auch schon überleitende Abschnitte in der Exposition, erscheinen weniger cantabel als meist ent-
wicklungsartig durch Motivabspaltungen, Fortspinnungen, dramatische, prozesshafte Verkürzungen (z.B. „Entstehung“ des 
Seitensatzthemas ab T. 49). 

Außerdem zu beobachten ist Beethovens Wille, die klanglichen Grenzen des Klaviers zu überwinden. Sein Klaviersatz ist 
ungleich kompakter als der Haydns. Noch mehr als Mozart versucht er bisweilen orchestrale oder kammermusikalische 
Wirkungen auf dem Klavier zu erzeugen; hier spielt er im Thema und im 3. Abschnitt der Durchführung (T. 161) auf die 
typische Satztechnik und Klanglichkeit eines Streichtrios an. 


