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DIE FEHLERVERMEIDUNG BE[ DER FLÄCHEN
PRO.JEKTJON K ÜNRTLfCHER GAUJ\1EN 

von 
WILHELM H ElNI'l'Z, H amhurg 

Es ist bekannt, da3 der palatagraphischen Methode relativ 
gro ße Fehler anhaften . Eine der Fehlerursachen besteht in 
der Projektion der l{rümmungsfl äche de;; Gaumens a uf eine 
Ebene . Bis lang wunJe eine ;;olche Projektion durchweg pho
tographi i'ich o-cwonnm 1. Einige Forscher , so z. B . 8"cRIP'l'URE 2 

begnügten sich ni chtmit einer vertikalen Projektion, sondern 
fü ·, ten di eRcr in einetn zweiten Rildc eine horizontale himm , 
so daß .·ic hicrdurc:~ den Projcktion Rfe hlcr erhebli ch ver 
ringerten . Unbequem blieb dabei aber di e erforderli che Dar
stellung in zwei Bildern. Fiir gc nauerc Hc .. timmungcn der 
Berührungsflä che etwa mit de m Planime ter , wie es ·pAN
CONCJ~LLl - C'ALZTA 3 empfi ehl t. , reicht auch dicRe zweifache 
Projektion ni cht auR. Die Be. eiti gung der Fehler, .'Chon vor 
län~erer Zeit di skutiert, wurde neuerdings von dem im Pho
netischen La horatorillln arbeitenden mag. phil. Herrn L AGEH

KRANZ wiede r a ngeregt. 
Es kommt darauf an , den gen auen lnhalt der Gaumen

fläche mit mögli chs ter Berücksichti gung der variablen Kiiim 
mtmgRvcrlüiltnir-;se zu bes timmen. Hierzu wurde nach ein
gehender Beratung n1it; dem stud. ing. H e rrn LoHMANN fol
gendes Verfa hren a,ls zweckmäßi g erkannt : 

Auf dem Rü cken des fa.I Rc hen Gaumens werden ztmächst 
zwei Koordina ten aufgetragen. Zu den Koordinaten werden 

1 
P AN ONC. :J.l.I ·CM.Z IA, 1·0.1 1!)18, 172. 

2 L a l-'a1·ole, 1903, i:l. 423 J<'ig. 2-- :i. 
3 Vo x, 191 8, S. 172 tr. 
l YOX , 1 !>~ 2. ll d1 l /2. 
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in be.iden R ichttU1gen äquidistcmte Linien (5 nnn A bs ta.nd) 
über den ganzen Gaumenrii cken gez?gen. 1 

. 

Zur Ori enti erung für das Aufzewh~cn des Berührungs
bilde.· werden an den Endpunkten von Je (etwa 2 X 2) Qua
draten Löcher in den kün. tlichen Gaumen gebohrt. 

Es ist nun möglich ,die entstandm~en nahezufläche~1glei chen 
Gmdstücke in entsprechender Weve a~f mm-Papwr a bzu
tmgen, wodurch e in zwa. r verzerrtes (wed aufgeroll tes), aber 
flächenri ch t iges Bi ld entsteh t (vgJ. Fig. 1 ). Wegen der zu
fti. lli gen Krümmnngsverhtiltni Rse an <len einzelnen Orten wer-

fl' 

Fig. 1 l<'ig. 2 

den di ese Linien auf dem Gaumenkörper vo~ oben gesehen. 
nicht parallel zu verlaufen bra uchen. l\!Ji t der Aquidistanz der 
Gradlini en entstehen durch die gleichzeitige Krümmung des 
Gaumenrü ckens in vcrschjedenen Ri chtungen an einzelnen. 
Stellen statt der rechtwinkligen Flächen . tücke Rhomben . 
Durch .·ie wird in den entsprechenden Gebieten der ebenen. 
Projektion ein Fehler entstehen, d . h . di e Projektion wird 
eine zu kleine Fläche gehen. 

D~ eser F ehler is t von F all zu F all in folgender ' "'eise zu 
bes t1mmen: Die Seiten des Rhombu.· sind auf jeden P a ll 
lä nger als die der quadratischen Gradfelder, da der Abstand 

1 
U m <l as Gradnetz a uf dem Gaum en a nztti.Jrin gen, lotiJn man dieseiJ mit 

( l~.0/o i ge 1 · Aetznatron lange be ize n und an f der entstehend e n sil berwe iße n 
R~cl< e nfl iic h e die Gradie rung durch zwei gcgenein a nde1· fix ie rte Bl eizirkei
S J~ I tzen bes? rge n. Vor Gebrauch des Gau mens muß die Heize dur~h E~sig 
w1eder entfern t werden. 
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der Gradlinien nicht verändert wird. Der Flächeninhalt des 
R hombus wird eine Funktion des Rpitl:en vVinkels ( ~) . AuR 
dem Gradlin ienabRtand (y) und diesem Winkel ergibt sich 
fiir di e Länge der R.hombussciten (x) die Gleichung : 

sin a 
.V 
X 

X -
_Y 
.· tn ~ 

und hi er::tus di e F läche: 

F = X . y sin ~ 
Der Winkel ~kann aus der Verlängerung der Gradli nien lcichL 
gemessen. werden . Da der Inhalt eineR quadratischen Gracl
fcldes : }-, = yz iRt , so ir-;t der F ehler an den entsprechenden 
f-ltellen: 

y2 
Fehler = - _ :vz 

Rin ~ 
lk i einem W inkel = :wo (stärkere Neigungen kommen kaum 
vor) beträgt der Fehler 23 %. 

Da dieRer }1'ehlcr Rich zumeist nur auf be. timrote Gebiete 
bezieht, so kann man ihn bei jedem Gaumen ein für allemal 
fiir alle entsprechenden Berührungsfälle a usgleichen . Verteilt 
man den F ehler a uf die gesamte .Fläche, so ermäßigt er sich 
auf etwa 1 / 6- 1/ 7 seiner Größe, betrü.gt in dem hi er darge
stellten Fall also nur etwa 3,5 % · 

Um wie viel vorteilhafter di.e:es Verfahren is t a ls die pho
tographi sche Projektion, zeig t : ich aus dem Vergleich der 
planime~ri Rch bestimmten F lächen. Die photographisch über
tragene .Fläche (Fig. 2) rnjßt 17,5 qmm, die feld.wei. e über
tragene (.Fig. l) 2r: qmm, nut einem Dlll'chschnittsfehler von 
3,5 %· Das neue Vcrfa h.ren ist daher bei vollberührter Gaumen
flä che etwa um das Achtfache genauer als das alte. 

(Bei der R edalction arn 28. Dezember 1921 eingegangen ) 

1. 
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Hamburgz'sclte plzouet/sche Vorträge 1 

9. 
INVESTIGATIONS ON THE NATURE OF VERSE 

by E. W. SCRIP'l'URE 

I. ] ntrad uctian 
MaRt of us have been taught., that speech cansiRts af wards, 

t hat word. · cansists af syllables and that samc af the syllables 
are long and some short. Ta same af us it waR explained, that 
the syllables in English verse were not really lang and short, 
but laud and Raft. Thc prasad ists have written many treatisex 
an the nature af English verse withaut coming ta any agree
ment. . A line like 

Somebocly saicl. th.at i t couldn'f. be done 
wauld be treated hy ane writer as campaseu of lang and short 
syllable::<, somewhat likc thi ·: 

So-o..ombody sadt-aid th a.t it co·o-onllln't be clo-o-one 
'l'his he wauld mark : 

Sörnebod y säirl that it coii. ldnv, t be clone. 
Anather writer wauld treat this as a successian af loud and 
weak syllables as may be indicated by: 

SOMEbody SA TD that it OOULDn't be DONE. 
H e wauld prabably mark it : · 

S&mebocly said thflt i t coulcln't be d6ne. 
Tbe verse af lang and shart. yllables wauld be called q1mntity 
verse, that af laud and weak syllables stress verse . 

A line af verse wa · ·uppased ta be divided inta feet and 
each faat ta cantain a regular arrangement af lang and short 
.:....... or loud and soft - syllable .. Tbe above verse would be 
divided and marked thus 

S'Bmebocly 1 stiicl thc'it it I c'Biild·r:'t be I d6ne. 
Quite a number of years aga tbere arase in America a 

vigoraus st.rife between two schools of philalagist s. The ane 
scbool asserted that English verse was mainly a quantity verse, 
and that everyone cauld hear the successian af lang and short 
syllables. The other schaal was j ust as empbatic in asserting 
that ta the ear af any unprej udiced person the main element 
of English verse was the difference between laud and weak 
syllables . An appeal was made ta tbe Psychalogical Laba
ratory af Yale Universtiy, af which I was at that time the 
Dircctar , ta salve the prablem. 

Only ane method seemed to me ta be the proper ane, namely 
ta study the verse itself by instrumental methads. 

The investigatian was begun by studying a gramop hone record 
of a nursery rhyme. The direct graphic methorl was used later. 
1 Nach einem Vortrag, gehalten in der Gesellscha ft fii1· Phonetik in 

Harnburgarn 25. Mai 1921 
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11 . Jnv e;;;t iga.t ion s with Gmm ophone Curves 
A r ecord wit h t hc familia.r children 's poem of Coc./,: Robin 

was select ed . T he r ccorcl wa. approve cl by RCYcra.l p er r;o ns as 
e:x ccllen t n.nd n atma l. Jt begin : 

W ho J-: illed Cocl< Ro bin 7 

f , .. a id t he R]Jal'l'OW, 
vVit h my how a nd arrow 
I l<illcd ('ock Robin. 

;\ sp ecia l ap p antt1.1 H wa s lmil t. for tnw ing off the di Hc. l. t is 
de;;er ibed <tnd f ig ur ecl in t he f-\ t udi es fr om t hc Y alc P ·ycho
logical L a bar a tory , in my .Elem cntH of E x p erim ental PhoncticR 
a n d in m y ~tudies of f-lpecch Curves. On a gram ophone di s 
t he Rp eech v ibra t ion .· arc contl'l ined in t he Ridc wi sc movem ent s 
of a groove t h at r unH aro und t lw Rurfac·e of t hc di :-;<·. The di Hc 
is pla ccd in t he ap p aratus a nd r ota1 cd y cry >' iow.l y . A :-;tcol 
point foll ows a.JI t he movem e nt >' of thc gr oov c. J\ long Iever 
atta<" hcd t o t hi ;; p o in t r e('ord ,.:; t hc;;;e m ovem ent H wi t h a m agni 
fi ca t ion of :lOO t im cs on a m ovi J1g ;;; t.r ip of p<1per . Thc Jinc on 
thc p_n.p cr t hus g ivc,; a n irnnw n sely mag nifi cd image of t.he 
a ir v JbratwnH. 

l n t he . peech t ra cing thc lengths of t,he Ho nnd:-; an ' m easm ed 
a nd exprcs;;;ed in t housa nd t hH of a scco nd ; t h is g ives t hc cl u
ra tions of t hc sounds. In t he vowels t he long v ibratiom; r e
gister .J ow t onc ·, Lhe short v ibrations hi h tones. B y mca uring 
t hc le n11t hs of the v ib ratioll t hcpi t c h o f the tonc in t.he vowels 
is o bütined . The ampli t ude.· of t he v ibrat'ions of t hc VO \V<'I s 
<Ll'C al:,;o mca sured.: t his·giv e:-; som c indication of: t lip rela tio n 
of loud and soft. . The r csult.· for ' t h first line Hr c ·g iven in 
t hf' ne i hbonring Tn.hle: 

Wh 0 I! i ll ea c 0 ck 1\ 0 b i n? 

"" IL ~ I L d )\ ~ ~ r , b I 1\ r 
~No!;.. Ia .... " ' · 10 '" '" '" "' 0 1J lU '" " "' " ll "' "' AMrltt:llt~ m JJJ m ,,. 

'" 171 111 

Amr"loulr • I 1 r , 
' t 

Jwtlgt"'rnt ''"'f .""' wr.o). ""''' wrak 

I ' s •i d lh • sp .. TT OW', 

ai r s ' d I • sp "' r 0 

Dura.lion h rln srt. •lZ 211 I 101 ,, l2 •• %11 110 11 Jll 

Awtra9r 1itr~ "' 111 '" II! tiZ ,,. 
A ... ptllok 1 ! 1 1 l ! ! I 

J••m...t str.., ~··· 
wtak ,b.., thtat 

l W ' lh m ~ b Olo' an d .. fr 0'-' 

"' I a m ai b 0 7 ren d "' r I o 7 
Dw.ran ... i.iGlMt. 101 II " h .,, 

"' "'' 11 m ,,, ,,, li I 111 io.lD 
A,.,..,.,uth 111 "' m 171 ,., 

'" 119 '" ] t" 
A"'11ih.4c a • ' ' s ~ 1 J I I 

J~fll1 flll ~s~ .. ., ''"" ~ .... J.o<o .. '''"' ~~~" 



6 Vox, 1022 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll llllllllllllllllllll lll llllllll ll llllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll (illlll lllll 

Th c first lin e of t ho Tahle g ives t hc ord ina.ry spelling; the 
second indicatcs t he sounds by phonetic letters; the thirrl 
line givPr< the dura.t ion of ea.ch soun(l. The fourtb indica.tes 
the a.verage pitch a.nd t.hc fifth thc ma.ximurn a.mplitude. The 
last line g ives t he impression on the ea.r. 

The first sound m is hardly audible and caJ1 scarcely be 
found in tlte curve. The second sound u begins with small 
waves, hut r ises rapidly to an amplitude of 0.4 mm. It has 
a rather high average pitclt of a bout :333 and is the Iongest 

• • 

Who llilled C'ocl\ Robin? 

• • 

I, said the sparrow, 

• • 

With my bow and . arrow 
Fig. 1 

sound in t he line. The curve corresponds to tht' judgemcnt 
SlTong. The k: with a duration of 0,119 sec. is the Iongest con
sonant in this line, that is, it is also a strong souncl. The L 

is still louder and higher than 1t and is almost as long. The l 
- short and weak as always - has a high p itch , a nd is there
fore strong. We thus find four strong souncls, one aft er the 
other. The whole region is jnstly to be called a raised port ion 
or a hill in the curve of energv . 
. Then follows a valley. The k.is short . T he vowel o also with 

a. very long duration and strength , falls about an octa.ve in 
p 1tch. The following lc has a medium Jength . 

The second hill is marked specia.lly by the length and 
strength of the vowel o. The pitch conforms to the melody 

· of the ·whole .·enten ce, which begins high and then sinks. The 
last va.lley contains the short low and weak vowel r and the 
quite simi lar n. A long p ause follows. 
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'fhis line has t hcrefore two hilis ; t hc fir. t. hill i. the higher . 
'l'he cour c of energy can be expresscd somowhat as in the 
first linc of Figure I . 

'I'hc Recond linc bcgin. with a very long and stron<Y vowel, 
t hat ;;tarts with a very low pitch and ri ses gradually to a 
high tonc . The vowel make;; t hc, trongest expression on the 
ear for this linc. The imprc;;s ion is increa;;ecl by thc fallthat 
follows. Thc hill in this line is produced by greater duration, 
maximum amplitude and by higher p itch. 

The s is very short and weak. Thc vowcl r: has no spccial 
qualitites; in d ntation, pitch and am.plitude it shows· on ly 
average values. The impros.-ion is neither strong or weak. 

The fol lowing two consonants cl and 15 have t he u ua l Jengths 
and show no peculiarities. The vowel r: is very short , of me
diam pitch and small ai~plitude . Tl~is corresponds to t hc j ud
gemcnt weaJc. 

In li tcning to t he gramophone d isc the sccond s is al;;o 
hardly audiblc. Jt is followed by a very long 7J. 

Thevowel ae is long alld Joud. The r in cantrast t.o the usnal 
English pronun ciation is rolled , ancl therefore is to bc marked 
as strong . Thc last vowel o is lollg and loud , and therefore 
strong. The wh ole word sparnnv is thus strong and forms a 
hill . 

Thcre is no pau c after thi , line ; the first so und in t he third 
line is dire tly connected to the vowel ow. 

The sccond Ji ne thus has two hills. Here also the first hill 
is the higher . Both hill · and valleys are morc marked than 
in the first line . The cour. ·e of energy may be indication some
what as in the , cond Jine of Figure l. 

Jn the thi.rd linc the rather long w is followcd l>y a very short 
and very high vowel 1. The vowel a1 in rny is long and strong. 
The vowel o is cxtraordinarily long and at thc same time also 
strong. The whole rcgion 1vith my bow i;; to be con. inercd n;; 
a. hill . 

Betwccn t5 and n in and it is impossible to make any divi
sion ; the wholc is t.o he treated like a vowel. Jt is of consider 
a ule duration but very .-mall ampl itude. The valley of this 
line t hns lies in tho word and. 

Thc Jine ends with t hrcc .·ou nds. The ae has somewhat more 
than average duration. The 1· i · rolled ancl t hereforc strong . 
The final vowcl o i;; very long aqd _;;trong. The entire word 
t lm s constitutes a hill . 

The third lino has two hill ; t hc first is acrain higher . The 
coursc of energy is somewhat as in t he thirn line of .F'igure 1. 

Ill. .Lnve;;tigati"ons by · thc Grar)hic Muthod · 
By this method t hc person speaks into a comfortable mouth 

p iece connectcd with a ·widc tube. At the ·other ·e11d of thi :-; 
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tube tlwre is a rceonlcr of the Ro USSELOT type with ~ mem
lJrauc of oiled cloth t ha t an: wcrs accuret.cly Lo every Impulse 
of a.ir a nd has no vibrn.t.ion of its own. T hc movemcnts a1·e 
cnlargcd by a light lcn' rwhic h writcs on a revo lving drum . The 
apparatm; is f> hown in ITig. 2. 

Fig·. 2 

An inscripti on of 'omebolly said that ·it cov lrln't be rlone is 
reproduced in Fig. 3. At t he bot.tom is a linc fr.om a t uning 
fork in which each wave indicates 1/

100 
of a Heeond . 

The wholc linc iH spokcn without a brcak. Thif; mcan · that 
there ·were no pauscs 0f a ny kind. 

The inscription Legins with a risc of the line showing a 
brearth- of a.ir beforc thc s .· This is followed by v i brations of 
t he vowel o, which p aRH into the somewhat faintcr v ibrations 
for the m. Of coursc thc c that follows is a s ilcnt Ietter . 'l'hen 
t he line f~Hs with vibrat.ions as t he lips cloRe grad ually for 
t~e ,b . lt n scR Huddenly as the lips open to leL out a puff of 
a1r. Then eome t lw vihrations of the vowel o. The linc clescends 
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nH the iong11e doRe;.; tlw mouth-paRRnge for tl: it ri. es gra
duaJ ly with WtWCH ancl pttRHeH in to the vowcl y. Bcyond this 
ihcrc is :t raiRcd linc for 8 followccl by vi brations for ai . The 
Sl~cond (/. HhowH a Ionger 1 ine fm t hc HLoppagc ( or t hc occlusion) 
of the d. Thcrc if.l then n riHe of t,]t(;' linc for a vcry short th : 
t.lwn follow t lw vi hratioJlH for t lw vowe l rr <tnd nwrcly <L cle
prcssion in thc line for I. The v il>rationH of t lw vowcl i an~ 
followed l>y a fall of the linc for 1 . 

• 
This is ontinucd for t he c. Thc c cJHI H in a !arge upw<trd 

movemcnt that indicatcs a very strong ex plosion. Thc vi 
bration for 011. arc followed by a deprc.·Rion for rl. Th vi 
bration;.; of n are .followcd hy a straight linc for I a nd b. The 
b ends in n sharp exp loHiOH indicatcd l>y thc ri sing linc. Tlw 
e is followcd by a long occlusion with ,' ha.rp cxplosion for d. 
The vibrations of o paRs gradually in to thoHc of n; the e iR 

ilent. 
The firHt thing to notice is that :ome of thc ,;;ouuds arc 

accuratcJy ma.cle a.nd othcts lc. s so. The record of thc sccond 
s is typical, namely a smooth rai ·ed line showing a st ady 
current of air. The record of the first s shows t hat very littlc 
air issucd for most of t he time and tha.t a sha.rp puff occurred 
a,t the end . Thi s mcam; t hat the tongue was prcs:ed so tightly 
that very Jitt lc air conld pass thrqngh until it WH~ released. 
This sound was thercfore spoken with an unwmally !:!trong 
muscnlar movement. \iVhen we comparc thc two rccords for b 
we notc t hat in t he sccoud case thc dosure is complcte and . 
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the cx l llos ion sharp , whi lc in t he first case, t hcrc is nn comp let e 
closure and t he cxp losion is Je,.,;; sharp. Thi ;; indicates, that 
the lip act ion in t he second b was morc encrge tic th an in thc 
first. A compari son of thc rccords for d s hows a weil markecl 
so und in th e last case ; th e t hird is loss weil madc, wh ile thc 
secon d d explodes with the sound th a nd t he first (l is a lmost 
slurrecl over . Wc can also pick out t he seconcl t as a precise 

400 _ thousandths of a second 
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s o me b o d y s ai d th a t i t c oul d n t b e d o r 
Fig. 4 

ancl enorgetically pronounced . ound . Thc first t is so slurrecl 
over that it hardly app oars between the two vowels. The 
.'econd t runs into e and tho last in to b. · 

W e can therefore say that thcro are regions where the 
souncls are carefully and energetically made, namely, in the 
begirming at s, in the d of said, in the c of could and in t he 
d of rlone. Between these regions the counsonants are carc
lessly made. This line has thus four places with increased 
energy of enunciat10u . eparated by weaker reg10ns . 

. Energy of enunciation 'has nothing to do with Joudrws:::;. 
Weak speech may be very carefully enun ciated ; loud speec h 
may be quite eareless. 
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We have thnR ai the outset discovcred a n ent irely ncw 
princip lc of rhythm ; wo arc quitc justified in saying t hat Lhis 
vcrsc is an 'en uneiation v , so'. 

I t will b(' noticed tltat thc Jinc of thc inscri 11tion r ises h igher 
in thc regions arou nd said, cou.ld- a ncl -ne. There are t hus at 
least thrcc regionf' of great.cr intensity or fltrcss separated by 
rcg ionf\ of weakncss. This veree is qu it.e cv idcnt.ly a strcss or 
intensity vcrse . 

Somc of thc souncls in Fig. 3 Iook Ionger than othcrs. To get 
the lengths accurately the record sheet is placed under a 
microscopc with a mensnring scale . The speed at which the 
drum revolves is known. The measu rcments by the microscope 
can t herefore be turned into time. lfor example, if the measure
ment 01 1 the record shcet shows that a souncl has a length of 22 
mm. , ancl if t he drum has been revolving at a rate of I mm. = 
0. 00!57 sec ., then the .durat ion of the so und is 

0 .0057 sec. X 22 = 0.1254 sec. 
Alt houg h onc so und pas. es without break into the nex t one, 

an attempt has been made to ass ign limits between them. The 
limits are somewhat arb itrary, yet they ena ble us to get 
mcasurcments of t he approx imate lcngths of t ime oceupied by 
thc sounds. The d urations, or lengtbs, of the ,_ingle sou nds a re 
given in the clnration chart in :Fig. 4. This chart shows a long n 
at t hc end bnt no other very long sound. The o of Some- might 
be cxpected to be long and t he y of -body to be short, but the 
inscription show · t he o tobe shorter than the y. 8 imila rly the 
vowel ou. of co1.tld- is shorter tha n the n tlmt fo llowP.. 

Tho c6nclusion must not be drawn tbat the verso doos not 
consist of long ancl short sounds. It is quite trne that it docs 
not consist of syllables eaeh conta ining a longvowel alternating 
with syllables each conta ining a short vowel. The cluration 
chart , hows, howevcr, that t here are four regions whcre the 
souuds are lollger altcrnating with region. where thcy are 
shorter. The first rcgion oJ long sounds includes So-; the seeoncl 
includes -y sai- ; the thircl includes couldn'-; and the fourth the 
word done . The Yerse is evidently a qnantity verse composed of 
rcgions of long sounds alternating \\ith regions of short souncls. 

Each of the small waves in the inscr iption records one 
vibration of t be voice tone from the Iarynx . A long wave i the 
record of a low tone, a short wave of a high one. Th horizonta l 
length of each wave is measurecl under the microscope a nd the 
pitch of t he voice is ca.lculatod for each instant. 

The in ·cription in JTig. 3 was taken at a pcect of l m m. = 
0. 0057 sec . The firs li wave of the vowel o mea:ur s l. 4 mm . 
Its duration is therefore 0. 0057 sec . X l . 4 = 0. 00798 se ·. 

The f.itß h of a tone corre. ponds to the n umher of vibration 
in one econd. Jf a vibration lasts 0.01 sec. then the pitch will 
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be 1 -;- 0 . 01 = J 00. For a v ibration with the clurati on 0. 00798 
sec . t hc pitch will be 

1 -;- 0.00798 = l 25 . 
Whe~1 t he pitch of the tone con esponcling to each v ibration 

has been ralcula ted , the inscription is supposed tobe laid along 
a horizontall ine. Above each wave a dot is placecl correspon
ding to the pitch. A line is drawn t hrough the dots. The result 
for Fig. 3 is given in F ig . 5. This line indi.cates how the voice 
rises and falls during t.he sentence. It may be called the 
'melody plot '. 

The voice r ises duri11g -ome; it start. · high ancl rises still 
high er in -a·i-; it starts high a nd rem~üns vary high in -ouldn' -. 
Between t he ·e high regions there a re region. of low pitch. A 
regn lar rhythmic effect is given by t he alternations of high and 
low pitch . The verse is therefo,·e a 'melody verse'. 

IV. The Centroid Theory of Ver. e 
The investigations just reported reveal the following funda

mental facts concerning the nature of verse: l. Ver e consi ts 
of a current of sound. 2. This cnrrent of sound is of changing 
energy. 3. A phase of greater energy (Hebung, or hill , or posi
tive phase) alternates with a phasc of less energy (Senkung, or 
valley, or negative phase). 4. The change in energy is periodic, 
i . e. regular in time. 5. The change from one p hase to the nex t 
is gradual. 6. The elements used to produce differences in 
energy are four : l . pitch, 2. duration , 3. Joudness, 4. force of 
enunciation. 

In order to express the rhythmical effect of ver e we can 
use a concept familiar in p hysics. The center of gravity of a 
body is a point in which the entire mass of the body can be 
considered to be concentrated for t he p lll'po. ·e of investiga
tion . The center of grav ity is an examplc of a centroid of 
forces, a concept famiJiar in mechanics, magnetism, electri
city , et c. 

Applied to verse the ceutroid will repre. ent the sum of all 
the factors - inten. ity, pitch, duration, force of enunciation 
_ as concentrated in a point. In a varying course of speech 
energy thece will be a serries of points, eaqh of which will 
repre ent a moment ?f great e. t en~rgy. . 

The simplest Engbsh poet1eal lme seems to cons1st of a 
quantity of speech-sound distributed so as to produce an 
effect equivalent to that of a certain number of points of 
emphasis at ?efinite intervals. . 

With this vww of the nature of English verse all t.he stanzaR 
of Cock Robin can be readily and naturally scanned as having 
two cent.roids in each line. The proper scansion of t hc first 
stanza would be as indicated in Fig. l. 
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To the f<peakcr aml th e hearer this flow may be treated in its 
rhythmic effect a.R a scrics of centroid f:l . Thif:l is the basif:l of aJ l 
compari som: of verse with rhythm ic 0licks anrl with rhyth nric 
movcments. [n prose th e centroid if:l th e p la.cc at which the 
wholc cffeet of accent can be p laced ; the factor. · that malm 
accent are t hose that locat c the centro.id. In verse t he cen 
troid>: are located by th c same effect, and also by t he rhythmic 
swing of the movement of t he verse form itse lf. bxper imcnts 
with beating time to verse are attempt · to Joca.te t he centroids. 

1 

'l'h o l"igurcs arc from an a r ticlc in th o B 1·itish .Tounwl o( l'spchology,V ol. XI. 
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ÜB E H DIE BJ!.DEUTUNG DEI~ K ONSONANTEN FÜR 
DIE TONFl ÖH ENBEW EGUNG DER RPRACH E 

von 
KoNRAD 1-bm 'J'RlC if , H<~mburg 

D ie Ji'rage ist nach ver. chiedenen Gesich tspunkten zu be-
antworten ; denn die K onsonanten können 

1. an der Tonhöhenbeweg ung selbst mit beteiligt sein, 
2. die e über sich hinaus beeinflu cn , 
3. einen wc.·entli chcn oder einen untergeordneten F aktor 

ihrer jeweiligen typischen Erscheinungsform darstellen. 

1. D ie nach K ymographionaufnahmen gewonnenen T on
höhcnkurven geben d ie Bewegung der st immhaft ausge
sprochenen K onsonanten oder K on ·onantenpartien wieder. 
Ganz allgemein lä ßt ich nun sagen , da ß diese al. Senkungen 
der Kurve auft reten ; so z. B. 1· l z bei Roussl~LOT, P1·inci7Jes 
cle p hon. exp. , , '. 1004/ 5 ; b (p ) m w v (/) ; cl (t) n z z (s ) j ; q 
( k) (x) zu v ielen Malen in WAIBLINGElt, B eilrüge zur P est-
t'lll1tng de8 rl'onfalls ~n c/.cn rom(mischen Sprachen , N. I 8H ff ., 

wo d ie muldenartige Vertiefung al>< cl aR häufigRte feR tgcstellt 
wird ( N. 19H) ; m r 1l i z r l ; g hei EK13LOM, B ei/.täge znr F!tanPiik 
de1· serbischen Sprathe, Lc montlc oricntall~an(l X I , und Zum 
W 01takzen l im Sürt.-L ilmJ.i8then , ehenda ; w (/) , m; (s ) j l ; (k) 
(~~ ) (,<) !J 1· (h) in den lnoch ni cht veröffentli chten) Kurv ' n 
meiner eigenen menil art lichen .A u. p rache ; m w (/) ; d n z (.S) 
l ; !J (,< ), !J (h) in Kurven von WJ . ; b m w ; rl n (.s) z ; g r (h ) in 
KurH n von ·wJ s.; b w (/ ) m. ; d n z l ; u (z ) h in Kurv en vonEN. 
Nun weist ' 'VA IBLI ~oER . chon darauf hi n, da ß a uch andere 
Erscheinung formen der K onsonantenkurven vorhanden sind ; 
zuweilen wird die Kurvenlinie h ·i ihm in ihrem Ver·lanf von 
Voka l :t.u Vokal durch den stimmhaften K onsonanten gar n icht 
veränclert, so bei einzcl non l .i 1' n tlm v, und einige Male ü bor 
steigt sie d ie Linie der oder des benachharten Vokals, so bei 
einzelnen l 1· d (s). Es fäll t in dieAugen , daß es gerade alveola re, 
vorRichtiger mit .Zungen pitze oder Vorderzunge gebildete 
Laute ~ind , die oh ne ~enkung auftret en . Die. elhe F est stellung 
ae tatten nun auch d ie a.nder n hcrangel'.ogcnen KunTen. Bei 
J;;KRL0!\1 i. t die ]<;rhöhung in n faRt regelmä ßig ; sie begegnet 
auch in l r j und m. Mei ne K urven wei ~en E rhöhung auf ü ber 
wiegend in n r l d, vereim clt in (1 ), Glcichhlcibcn in mehreren 
l , vereinzelt in (1) z n. WJ. hat Erhöhung ü berwiegend in n 
l 1·. vereinzelt in z, Gleichbleiben vereinzelt in m . WJ s. hat 
Erhöhu ng fast regelmäßig in n l , vereinzelt in rn , Glei hblcibcn 
vereinzelt in m !J l. EN. hat E rhöhung mei t in n l , Gleich 
bleiben ebenfalls häufig in n, l , dazu vereinzelt in d z r m. g. 
Das J.•;rgehnis aus diesen Fe. t stcllnngen ist ziemlich eindeu t ig, 
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es lautet : Als Mitträger der Tonhöhenbew~gu?g crschein~n 
die stimmhaften K onsona nten in der Regel .n~tt emer ~enku~g, 
soweit sie Hinter-, Mittelzungen- und Ltppenarttkulatt~::>u 
haben . mit einer Erhöhung oder ohne Veränderung d.er Be~e
gung, soweit sie Zungenspitzen - oder Vorderzung~nar~tku l atl~::>n 
aufweisen . Die Schwankungen zeigen sich wemger m~erhalb 

l 
der Kurven einer Vp als vielmehr zwisc hen v~rsc.ht eden~n 
Vpn. E s ist also die jeweilige Bildungsart und damtt ehe Klan.g
farbe der einzelnen La ute ausschlaggebend. 

2. E . A . MEYE Ll. war der erst e, der auf den Einfluß der Kou
sonanten auf die Tonhöhe der benachbarten Vokale hinwre8 : 

J e g rößeren Expirationsdruck die K onsonanten erfordert~ , 
um so höher scheinen ie den Vokalton zu treiben . (Phonl:! t . 
~tudien Bd. X , 20. Zur Tonbeweyung des Vokals im {)e
sp?·ochenen ~tncl gesungenen Einzelwort.) EKBLOM hat nun Üt 
seiner aHgefii hrten UnterEuchung zum Serbischen bestäti~t 
gefunden , daß die Tonhöhe benachharter Vokal.e du.r~ h 
stimmlose Verschlußlaute auf einem verhältnismäßtg hohl:!n 
Niveau gehalten , durch stimmhafte Verschlußlaute herabge
zogen wird. Z . B. erhält ein Vokal mit fallender Ton bewegul\g 
durch einen vorausgehenden stimmhaften Verschlußlaut wäl).. 
rend seines erst en Teils eine von einem verhältnismä ßig nieq. 
rigen Ausgang.·punkt aus aufsteigende Tonbewegung ; wäb
rend durch folgenden stimmhaften V erschl ußlaut. bewir~t 
wird, daß die Tonbewegung leicht einen tieferen Fall _zeigt. 
rn n l scheinen keinen wesentlichen Nebeneinfluß auf dw b~
nachbarte Tonbewegung auszuüben, desgleicheu die Engelau.t~ ; 
1· und s dagegen wirken , wie die stimmlosen Verschlußlaut~, 
erhöh~nd . Eine daraufhin vorgenommene Betra;c~tung m~in~r 
und emer ganzen Anzahl anderer Kurven bot mtr mdes keJne~
wegR di es eiuheitliche Bild , obwoh l sich v ielleicht sagen läßt, 
daß es sich im großen und ganzen in derselben Richtuug h~
w~gt . . Eine a.uf viele Vpn gestellte Untersuchung ü?er clie~e 
Wtcht1gc Frage wä.re also wilnschen sw rt und anges1chts d~r 
Wichtigkeit des GegenRtandes für die historische Grammatik 
und vor allem für die Tonsprachen von größter Bedeutung und 
h~hem Gewinn . Mit den E. A. MEYERschen F est stellungen 
sttmm~ z. B. ü herein , daß im Altchinesischen eine hohe Gruppe 
m1t s~tmmloser , eine tiefe Gruppe mit timmha{ter . Konso
nanz 1m Anlaut vorhanden war, was in heutigen D•alekten 
noch nachwirkt . Um rein phoneti. eh zu einer Entscheidung 
der Frage zu kommen, habe ich vor J·a hresfrist mit sinnlose11 
La utkompl.exen wie i ti , iki , ip·i, i fi , isi, ixi an einer R eihe 'VOll 

Vpn expertmentell untersucht, wie ·timmlose K onsonanten 
auf benachbarte i beziiglich der T onhöhe einwirken. Als Et·
gebnis zeigte s ich im allgemeinen, daß der dem Konsonanten 
a ngrenzende T eil des zweiten Vokals erhöht erschien, daß 
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dagegen der Endteil des er ·ten Vokals zum Konsonanten hin 
eine Senkung aUfwies. M. E. waren die Bedingungen meiner 
Versuche aber nicht die gebotenen. I ch ließ nur lange Vokale 
sprechen und zwar untereinander und innerhalb des Laut
komplexes in subj ektiv gleicher Tonhöhe. So ergab sich in 
den meist en Fällen Sington statt Sprechton , und daß bei 
diesem die Beeinflussung weit schwerer wirken kann , liegt auf 
der H and. 

Daß für unser Problem die ] rage nach der Tonhöhe und dem 
Eigenton der stimmlosen Frikativen von größter Wichtigkeit 
ist , ergibt sich von selbst. HERMA NN (verschiedene Abhand
lungen in P1!'L ÜGl~RsATchiv), WEISS (D ie Seifenlo,m elle alsscha.ll 
?'egistTierende Memb·ran im Phonoslcop , Zs. für bi~~ogische 
Technik und Methodik , Bd. I , S. 49ff.). GARTEN (UbeT die 
V eTwenclung deT Sei fenmembran zu1· SchalltegistJrierung, Zs. für 
Biologie, Bel. 46, S. 41 ff .) und STRUYCKEN haben dafür die 
Richtung gewiesen , ohne bisher ein eindeutiges Ergebnis zu 
erzielen. ' 

3. WAIBLINGER bezeichnet die den Konsonanten zukom
menden Teile seiner Tonhöhenbewegungskurven als unwesent
lich für die typische Satz- und Wortmelodie und vernachlässigt 
sie dementsprechend durchaus. Er mag damit für die roma
nischen Sprachen und auch clarü ber hinaus für die verwandten 
Sprachtypen im allgemeinen recht haben. Aber Einschrän
kungen sind schon hier nötig. Man denke nur an emphatische 
-ne1'n , no, non mit langem , eine ganze Tonbewegung tragendem 
anlautendem n , die begegnen ; an Wört.er wie pst! chut! die ein 
auch subjektiv als sehr bewegt empfundenes s 8 aufweisen, 
u. a. m. Für andere Sprachtypen vollends ist die Tonbewegung 
der Konsonanten durchau s wesentlich .Man denke z. B. an 
Wörter wie mthu (ein Mensch), mke (eine Frau) mti (ein Baum) 
im Suaheli , in denen m die Starktonsilbe darstellt, oder an die 
Rolle des ?J in chinesischen Wörtern wie X g ?J Brief, in denen 
das ihnen ihre Bedeutung gebende Moment des Steigens etwa, 
wie hier , nach meinen Ausmessungen in den Konsonanten 
fallen kann. 

Zusammenfassung 
Die stimmhaften Konsonanten nehmen an der Tonbewegung 

teil. Stimmhafte und stimmlose Konsonanten beeinflussen die 
Tonhöhe des angrenzenden Teiles benachharter Vokale in 
noch nicht genügend geklärter W eise. Eine generelle Vernach
lässigung der Konsonanten bei der Betrachtung der typischen 
Tonbewegung geht nicht an. . 

(Eingegang en bei de1· Red~1ktion am 30. April 1921) 

2 r ox n•22, ll ol't 112. 
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lfambztrJ[z'sc!te plwnetz'sclte Vortriige 1 

11. 
UNTER8UCH UNGEN ZUR TONBEWEGUNG l N G"l~ , 

SPHOCHENEN VERSEN 
von 

W. BEHRNDSOH N und ·w. HErNrrz , H a mburg 

Zn den A usführungen v on Dr. Hm Nrrz mü: ·en di e m einigell 
notwencligerwei:e .in starkem Mißverhä ltn is stehe n . Er be, 
ri chtet über e ine Ycr su ch: rcihc, die Prof. P ANCONCELLI, 
CALZIA mit R ec ht a ls einen Vo'l'vorve'/'snch he r-e ichnet e , icb. 
soll di e a ller a llgem e insten Ged a nkengänge dm·leg~n , di e zut 
.Anregung der Versuche geführt h aben. D as Jm un hwr nur mit 
äußerster Knapph e it gesch e hen. 

Die Litemturwi ssen schaJt wird vorn ehmlich a ls Liter atur, 
geschichte b eschrieben , d iese a ls Stoff- oder Motivaeschicht~ 
oder a ls J decngescl 1ichtc . D a bci besteht die Gefahr , daß dali! 
g r oße Knnstwerk , welchefl einmalig , unnacha hmlic h , nicht 
ableitbar , d. h. ka uflal nic ht restlos d c utha.r ist, mit ."eine),• 
geschi chtlich -schöpferi schen B edeutung ni cht r-ur Geltung 
kommt. D en horizonta len aeschich tl ichen Lini en enth e bt sich. 
e in vertikaler i-Jpr ing (jncll :bes sind die eigentli ch ges~altenden. 
Krä fte in jedem g ro ße n Kunstwerk di e le idenschaftli c he n Ge, 
rnütshC\·vegungen des Künstler s . D ie Aest h etih: der cinwlnen. 
Künstewirdwesentlic h mithcstimmtclurchdc n Rtoff, in den hin, 
e in der Künstler diese seine ]unenwclt aestaltet und abb ilde t . 

D er 8 toff des Di chters ist d .ie i-Jpracb ~. U n !'ler e Wi:senscha.ft 
gewinnt Eigengewicht, wenn sie a lfl Kunstw issen sch alt di~ 
Kunstform en der Sprache in den M'itteJpu nkt stellt . Die 
Sprache ist ein rhy thmisch -m elodisch bew egter L a utkörper . 
A kzent und Melodien sind grundlegende Bestandteile jed e:r 
leb endigen i::)prache un d Mundart . ln der Dichtung werden si~ 
a ls Gefä ße der inner en Erregung cle: Di ch ters ii.ber die All, 
·tagsmaßc hina u s aesteigert. D a be i is t , wenn wir cl1 e deutselten 
Verhältnisse betrachten , der H.hythmus, d a . ordnende,, bän
c~igende geistige Prinzip , a llgewaltig beherrscht von der Über
heferung (f)a tzschli.i sse der a ntiken Kunstprosa in den Schrif
ten Gelehrter des 10 . .] ahrhi.llldert s , gr o ße Entwicklungs, 
~·ei~ en der deutschen Verstechnil<) . Die :Melodie, o bwo~1l .au ch 
m 1hr geschichtlich e Linien nicht fe hlen , ist in en1tcr Lmte die 
Ersch ei nungsform quellender Kräfte der Einzelseele. Da 
kommt am r eins ten zum ,r\u , clnlCk in der L yr ik, seit sie sich 
von der Musik losgelöst und ihre A ufgab e, di e Darst ellung 

' Vortl'l1~, geh alten am 15. Juli 1021 in der Gesell .·chnJt fi.ir Phonetik 
;~.u Hamb Lll 'ß 
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d er Gem üt. welt , m it übernommen hat, d. h . seit Goethc. 
In der Versmelodie so leher lyri sc hen Dichtungon sc heint, mir 
ein obj elüivcr Maßst b für d ie im; W erk gebann ten Gemüts
gewa lten deR Dichters vorhanden und eine der Möglichkeiten 
gegeben zu Rein , ihn nach Art und Umfang Re in es Gc:talt 
gcwordenPn i"ee len le bem; zu 1.-cn nzcich nen. 

Ich finrl e beim jungen Goethe in den ,Ja hren 177 L- 75 
e inen außerordent li chen Reicht um an :ehr verschiedenartigen 
f)prachm •lod ic n, wä hrend beim reifen Goethe alles gedämpfter 
und cinförm iger erRche int. Lilien01·on ist reich an eigenen 
Melodien in meist ii1Jcdicferten R hythmen . Dehmels 1·elod icn 
dagegen liegoll n ~J , h e zu:amm cn ; um so reicher ist er a n ncuen 
eige nen Rhythmo11 , Wfl S dem sta.rkon geiRt igen Geha lt, einer 
D ichtung durchaus entspricht . N·mFAN GEont:E hat Den neuen 
T on (Gun do lf) gefunden ; aber clie:o eine Melodie beherr cht 
gan:w Bände, e benso kann man von der Grundmelodie Hof
mannsthals sprec hen . 

D ioRe Bcobacht.ungon Retzei'J e ine im Gedicht vorha ndene 
Melodi e voraus . Mein e Ji'ragestcllung ist enger begrenzt a ls 
die vo11 SioverR, da ich von der ·wirkun a rlf'R Jyri flc hcn Kunst 
werlws erstell Hanges ausge he, in dem a!lein Gemütserregung 
zur wir]wngr-wo llen Spraehmclod ic schöpferi sch geRtalt 't iRt. 
Männer und Ji'r~n1 c n , die zum Vortrag f' rziohcn , rec hnen 
v ielfac h m it der gegebenen und darzu:tcllenclen Mclqdie 
l yrif;cher Ged ichte . (z. B. ALFHED 1\1" . NCJI MJDT, Kunst
entiehunu 1mrl Oedichlbehandlu n(J J , J 7 1 fi. Leip zig 1 ~12 1 ). Das 
Z.iel un. ercr Venmcho soll se i11 , von so lcher subj ektiven Anf
fassung loszukommen und d ie VorRmelodie objekt.iv zu 
e rfa .·sen. 

Sie muß zwingencl auf jeden einwirken, der überhaupt 
cmpHinglich ist für das kün st leriRch o \Vosen der Dichter
sprache . .A uf unserem \Vege ha.t 11nR das Ergebnis der er .. ten 
VersuchRreihc ein Ntiickchon vorwärt · gebracht, in dem wir 
für weit ere etwa. geler nt haben. Kongruente Melodien war n 
n icht zu erwarten , woh l aber ä hnliche. Vorale ichbar erweisen 
sich bei den erfaßten Form n die Spannweiten zwischen 
hö hstem und tiofRtem Ton , im ganzen Gedicht, in einzeln en 
Absc lwi ttcn , an H öhepunkten des Gehalts und in der R eihen
folge solcher gos~eigor~er Stelle:n. So~cho Betracht.ungsweise ist 
glücldi ch , da dwRo Rpannweltc offenbar als Ausdl·uck der 
Stärke einer Gemütsbewegung zu deuten i ·t . Darstollen kann 
die Versmelodie nm, wer überha upt be. cclten VortragR fähig 
ist. Völlig ungeeignete Vpn ind da her künftig auf Grund 
eines gemei nsamen Urteils mehrerer Sach verständiger auR
zuscheidCII . 

* * * 
2' 
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Von meinem verehrten Herrn VorrednPL' haben ~ie e{·
fa.hren , um welehes Problem es sich hier hr.ndelt. Als lJt. 
BEHRENDSOHN seinerzeit zu uns kam , s tellt-en wir nm; ih\)1 

gern zur Verfiigung, um seine subj ektiven Vermutungen ein~r 
experimentellen objektiven Prüfung zu unter7.iehen . De n\), 
wenn eR für e ine ]?rage ex akte Untersuchungsmethoden g ibt, 
dann sollte man s ie im Interesse objektiver Wissenschaft.lic~ 
keit auch ben utzen. Daß die experimentelle Phonetik in diesl';)r 
Beziehung we itgehende Möglichkeiten bietet, ist leider \11 

manchen Kreisen hisher nicht genügend ge würdig t worde~. 
Da ich 11icht voraussetzen kann , daß Sie alle die Methoden 

d~r- Expel' imentalphonetik kennen , möchte ich Sie durcj1 

e m1ge Anschauungsbilder kurz einführen . 
Wir besc hlosi"en , den von Dr . ßEHRENDSOHN au:gewähltE~n 

Tex t Im wunde1·sr:hönen 111onat Mai, von verschiedenen Vet
suchsper·. ·onen an verschiedm.1en Tagen gesprochen, zunäoh~t 
mit dem Ph-onographen aufzunehmen, um den untersuchtE~11 
R eiz a uch akusti sch nachprüfen 7.U können. Da es fern~r 
l>ekannt ist , daß bei affektiver Erregung besonders auch dl_e 
f\.tmung des Sprechers bet eiligt ist, so wurde diese gleichfalls 
m der üblichen Weise, durch Aufschreiben der Bewegunge11 
a m K ymographion, festgestellt . Außerdem kam es natürlich 
darauf a n, die Tonbewegung des gesprochenen Textes gena.u 
zu ermitteln. Hierzu stehen un.' zur Verfügung die Auf
zeichnung am Kymographion durch Auffangen der Schall
schwingungen in einem Cav um -oris-Trichter oder mit ein~r 
Larynxkap sel, die, angelegt an den K ehlkopf, die dort e nt
stehenden Schwingungen auf einen Schreibhebel i.i herträgt. 
Cavum-oris-Aufnahmen gestatten e ine bessere OrientierunO' 
auf dem Tracc, hei gleichzeitiger Phonogramm-Aufnahm.~ 
arbeitet man aber leichter mit der L arynxkap seL 

I ch möchte Ihnen jetzt eine kurze Bestimmung der Begrifte 
g~hen, mit denen wir hier gearbeitet haben . Das Bild wird auc]l 
h1er das Verständnis erleichtern. I ch spreche zunächst -vou 
einer Intervallfolge und verstehe darunter die Melodie einl:ls 
akustischen Verlaufs . Die Intervallfolge schließt Frequenz, 
Häufigkeit bestimmter Intervalle, Intervallmittcllinie, Größ~, 
allgemeine und partielle Kulmination , Symmetrie und 
P eriodik ein, nicht aber die zeitlichen Verhältnisse, die iC}J 
unter Intervallzeitmaß zusammenfasse. Hierunter verstehe 
ich dann Intervalldauer , Intervallstufendauer , I ntervaU
t.empo (Größe dividiert durch Dauer) , Intervallmetrul:Jl 
(Ideell~ Einsatzmomente einer Zeitphase nach .. zweiwertiger 
Skandwrung) sowie absolute und relative Intervall -agogik 
(a bsolute: Differenz zwi. chen irleellem nnd reellem Einsatz
m? ment ; relative: Differenz gegen korrespondierende reelle 
Emsatzmomente ). Wenn man unter Melod ie , hier z. R 



Heft 1/2 21 
llllllllffullillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

rf~efü.,"Y~·· 
,i,n w/v.J~ 'fi~wn 

~I~IJI~I~~[ 
Jr "'~em 
v- .0?!-<X<l er '!IV. -1-~iandvn 
1'I W.ao "r. 'IN. j e<,;t Firr 1. 
l'JI Mm> r. '111!-iMi 9-eo:t 
l'JII Jf;[Wn_ ,h~eoteo "r. 'IN. ?l!f>t. 

!f~elte~ 
(n.adt fffd/d.dtAM) 
~ei 

··JJI 
.:·. 

Fi[f. 2. 

2 8 2 8 

fB 

1'1 

16 
IS 

14 

13 
12 

11 

/0 

9 

B L-~~2---+3---4+------~~Ilc-~3~~# 

21 .Jli.Lt.!.ute ':J~ -n-'1. 
2Q ,-~ 

f9 ~t .lW<> ",a.-J1. 
18 ~Mt 
17 

16 JY-' 

15 . ' •. 

,-, ,. ·,., 
·, 

\ 
\ .· 
_ .. ,_ 

\ 

Fi!f.S. 

21 

2Q 

19 
18 JI......... \~ 

JI(. .. >~~ .... . \ f"f 
16 

15 

14 I-----...._ ... . .. ·• 
18 JI[. · · · · · ···· ~ 

12 

II 

10 

. 9 

-·-· 

I ... ~~ 

':f{!t.drn»n.-~ü 
.an Ju/w·fYIMelen-uit'.ln 

:!' eo:;U,id/' f/n 

Fig:fi . 



22 Vox, 102 < 
llllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllll lllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll lllllllll lll lllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll(iuuuu11 

Spr.echmclodie, d ic Ge;;:amthci t der-; m usi lu1. l isc hen Ei ncl.rn cks, 
ah;o neben der Ji'o lge de r lntCL'vallc a uch deren Zoitnmße, deren. 
D yn amik und aar deren K lan afa rbc mi t versteht , so ha ltert 

~ ~ f" " . 
wir das im Sinne ein er gemwcn Verständigung '.'r n1 cht. 
~weckmäßig. vVir waren unH dessen bewußt , daß dJC bl o ße 
Unt·erHuchung der In tervallfolge e ine "E in soitig k ci ~ bcdeut{)t . 
im IJ1 te1 csr-;o der Forschung lag cf' a ber , n icht g leiC h das ge. 
fiamtc ]i'ragengcbiet, so.ndorJl esst einen Teil dara ns zu b~-
1 ii cksichtigcn. Wir hatten vorli.iufia a uch ni cht die Absieht 
den gen a11 en Tunhöhenvorla uf der Jntorvalle n1itcin andcr zu 
Yergleiche.n. Daß in ein em Lautkomplex e in e gewisse M ~dodio 
e nth a lten iHt , nnte rli.cgt kein em Zweife l. Da ß die Mclodi{' 7.. ·R. 
e ines Wortes außer von geogmphi. ·chen Bedingun!:?en von 
syn tkt k ti :-;chen a bhängt, ist Ieich t n ach~u weisen. vVn· se hen. 
z . B. in Abbi ldung 1 fünf Jntcrvallfolgen defi \Vortes Ve?·
langen ill vcrHch iedencn Ste llungen. Ln LV steht es isolie rt, 
a lso in lexika l1scher atakti seher Betonung. Schon dnrch Ein 
ordnen in eine lcx ika li sehe GuJpfC würde CR sei~ e l~ter_valle 
verändern können. ln V s teht dafi Wort al::; f:;ub]ekt JJl emem 
Satz, bei dem das Gewicht a uf dem Verlangen liegt (das Ver
langen wird gestanden), in Vl in dem gleichen , aber subjekt
betonten Sat~. JnVUhandelt es sich um den.·elbcn ~atz , dessen 
Sinn a.ber so ve rlindert wird daß nunmehr die Tatsache de;:; 
Geschchenr-; hervorgehoben \; ird. ln VJJ I ~·ehen wir die ~ntee- ' 
va llfo lge für I' erlan gen , dem ein affe ktiv betontes Acl]elü iv 
(heißes tes ) voranste h t . .Es ~eigt sich c"tlso, da ß der Tonfall de" 
isolierten Worte. ·, der a n sich, z . .B . voll Süd - oder Nord
deutschen gesprochen nat ürlich belie big sein ka nn , im ein 
fachen Ratz , im Rinnveränderten Satz und im affektivbetonten 
Satz jeweils e.in anderer werden kann . Von geographi sc h ver
wandten Vpn ges]Jroo hen , di.irftc es un s a lso ni cht wunde rn , 
da ß bcsti.mmt angeordnete Texte bes timmte ä hnli che Lnter
vall folgen ergeben. So ll te aber eine solche Melodi.c zwingend 
in einem Vers enthalten sein, so würde sie je n ach der H eimat 
des Dichter· entweder von dem norddeutschen oder dem siid
deutsohen Sprecher verballhornt und nicht als 1·ichtig ver
standen werden. Äußerlich m i.i ßten dann z . B. Goethe und 
Schiller dem Norddeutschen eben. o fremd bleiben wie den 
Süddeutschen etwa H ebbeL 

Wir suchten des halb n ach einem Kriterium, das sich ohne 
Rücksi.cht auf geographische und womögli ch auch äußerli ch 
s;ynthetisohe Bedingungen auf alle U nter suchungen anwende11 
ließe. Als . olches schien un. · zweckmäßig die Größe der 
Intervalle, a ls partielle Kulminat ion ausgedehnt a uf einen 
dem 1~cxtinhal t angemessenen Komplex. Wir _unter ·achten 
also 111cht die Richtung, sondern den Grad der Intet·vall
bcwegung. 
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A lt-\ Vpn d icnl l' ll um: eine Dame und drei H on en . All<', h is 
auf die Dame, waren rezitato ri . eh ungesc huH . l ~ in e P rohc 
ihrer Auffas:mng e l'gibt sich ans den Phonogra mmen. Die Auf
n a hm en wurden sorg.ftd t ig a usgcme><sc n und bcarbcit·.et. Die 
Ate m beweg ungskurv en wurden ein'-'twoilcn nicht herii r k
s icht,igt, da sie im a llgemeinen nur wenige Cha rakteristika 
zeigten . D ie Phonogramme dienten zur gelegent li chen Orien 
tierung. Im übrigen war d ie Orient ierung durch elekt r isc he 
::-; ignalo a uf den Traces ermöglicht. 

Abb . [ ll zeig t ein f-Jt ück (gcRt a nden) der 1 ntorva llfolgen a n 
säm t lic hen 5 Tagen der Vp [, Die Kurven können in ihrem 
D urche ina nder Ro hlocht versta nden werden. E s bedarf da her 
einer geeigneteJl Intcrprct at.ion.-Dcr Tonnmfang (a llgemeine 
Ku lmination) ist irn Durchschnitt in Str . lf etwa: größer als in 
Ntr . l (1 , I : J ). Die gc :amte Tonlage zeigt nur geringe Untor 
l':chicdf' . Die . o beren Kulmin ationsp unkte zeigen innerhalb 
der 5 Tage bm den Vpn l und 2 größere, bei 3 und 4 geringere 
, chwa nkungen . Namentlich in der 2. Strophe ist d ie Schw·an 
kung bei den ersten beiden erhe blich (b ii'i zu 1 3/ ~ Tönen) . 
Zwi ·chen ::-;tr . I und I I fn.st ausgeglichen if't die Schwa.nknngf'
brcite der K ulminat ionen bei Vp 4·. 

Betrac htet ma n die p artielle Ku lminati n (nach Text
gr uppen geordnet), so zeigt Rich in großen Zügen eine Über 
e in st immung . An gowisRen Tex t st ollen muß Rich eine lntcr 
vallvcrgrößcrung a lso zw ingend erge ben ha ben (vg l. Abb. Il). 
Jn Str . I liegt das Maximum der p artiellen Ku lmin ation bei 
dem 'Wort Liebe, in Str . H schwankt es zwischen Vögel, g.~ 
standen und Sehn ?.n. 

Bei jeder der v ier Vpn if't die partielle Kulmina t ion in 
St r. Il größer al. in Ntr . 1. [nnerhalb der , 'trophen findet 
sich zwi ·chcn den Vpn a ber nur eine teilweise Überein
stimmung (vgl. Abb. V ). 

Legt man die Ku lmin a t ionswerte a u>< sä mtlichen Vpn und 
Lagen zusammen , so ergeben sich fiir die le tzten :3 Ver ·e der 
Nt r. H beträcht lich größere Werte alR für Str. I (vgl. bb . IV ). 
ER ist di cR ein ganz eindeutiges Ergebnis unserer Fe .. tstoll un 
aen. Cl.as bei unseren Fällen durch keine einzige Au. nahme be
~nstandct wird . .Innerhalb dieser Rin stimmigkeit finden : ich 
a ber die vc r:chiede.n Rten Verteilungen <lcr partiellen Kulmi
na tionsgrößen . 

Beobachtet ma n z. B. die Ku lminationen bei Knospen, 
Liebe, Vögel und Sehnen, so zeigt Rich bei einzelnon Vpn (2, 4) 
ein regelrechteR K ont rastRys tem (in der I. Htrophe Rteigcnd<' , 
in der 11. Rtrophe fallende Ku lmin a tionsg rößen) . Vp 3 zeig t. 
fortlaufend : teigend . Vp l erst fallende, cl.ann gleichbleibende 
Kulmina tion (vgl. Abb. VI) . Wie man also fiieht , bleiben tro tz 
der generellen Übereinstimmung die ven;chiedem;ten difforen· 
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tiel len Auffassungsmögli chkeiten be>: telwn . Um cventl. fest
zustellen, ob die J\iaxima de r Kulmination bei einer nn d der 
selben Vp an bestimmte ' Vortkomplexc gebunden sind , 
wurde n och eine Stichprobe mi t zwei Textvarianten an ein er 
5. Vp gemach t. Da. ers te Ma l wurde die Reihenfolge des 
Textes umgeänder t in : 

Text .I.L : 
Mein Se h n en und Verlangen 
Hab ich i hr da gm;tanden , 
Als alle Vögel sangen, 
Im wunde rschönen Monat .Ma i. 

E>: ü;t in meinem Herzen 
Die Liebe a ufgega.ngen , 
Als a lle Vögel sangen, 
f rn wund e rschönen Monat. Mai. 

Das zweite Ma l frPit> r . aber hi .· a uf wenige Stellen mög li ch ~:;t 
wortgetreu : 

Text lll : 
ln dir, o wunden<chöner Mai , 
Lst, a l. · die Knospen sprangen , 
Die Lieb' in mein em Herzen aufgeg~1ngen . 
ln dir, o wunderschöne r Ma.i, 
Hab ich ihr gestanden , 
Als a lle Vögel sangen , 
Mei n Seh nen und Verlangen. 

Die e rste lJe ue, inve n;ionale, F assung nimmt die Höhen 
punk te und Romit die Momente affektiver Stt>ignnng vora11 >:. 
Die zweite vcrRchie bt die Verhä ltn isse ganz willkiidich . 

Beim ~prechen a ller drei .Fassungen fa nde n sich bei de r 
Vp 5 die Maxima partieller Kulmina tion in Text I bei 1:m, 
wunde1·schönen, die Liebe, 1:m w-untle1·schönen, rüt hab, mein 
Sehnen und bei Ve1·langen, in Text Il bei Mai, da ist, Mai , 
und mein Sehnen; in Text Ill bei in di1· o, aufrtegangcn, ü~ dir 
o und bei Ve1·langen. Dabei bleiben d ie Kulminations
verhältnisse zwischen Strophe I und II etwa gleich . Im Gegen
satz zu den übrigen 4 Vpn zeigte Vp 5 aber in ~trophe I 
größere W erte als in Strophe · ll. In Text l , U und III hat 
Vp 5 die größten partiellen Kulminationen übereinstim~:nend 
mn Beginn und am Ende jeder Strophe. Diese HinweiRe 
mögen hier vorläufig genügen . Um einigen Aufschluß über 
die rhythmischen Verhä ltnisse zu erhalten , wurde Tex t I 
dieser Vp gleichfalls einer zeitlichen Ana.ly c unterzogen. F.s 
zeigten .sich dabei iiherau. interessante agogische (rclat.ive) 
Verschiebungen. ~o >:etzte z. B . das ö a.us VO'fft"lgegeniibet' dem 
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korr:espondierendeJJ o in J(nosJJen um drei, das a in sangen 
gegen über dem a in spmnr;en um vier Zeiteinheiten (1/ 100 ) 

früh er ein , das e in S eim en gegenii her dem 1: in L iebe um nenn 
Rin heiten später , das t t, in nnd gegenüber dem a in (~.tt/ wiede
rum ,·iehell J<: inhciten friilwr usw. Von einem Innehalten 
strenger Metrik war also gar nicht die Hede. Dieser Hinweis 
möge fiir >'piitete rnt.ersnchungen nicht iibm·sehen werden. 
Daß der Ausdruck affektiven Erlebens evcntl. z. T . auf die 
Variation der Jnterva llfolge verzichten kann , unc'l dafiir um so 
stärl<er auf rhythmische und a.ndere Elemente angewieRen i t, 
geht aus der f.:chumannschcn Komposition des hier unter
suchten H eineschen Gedi chts hervor. Rchnmann benutzt diP. 
Ntrophenform , läßt also die zweite Ntrophe auch nach der 
Melodie der en;ten singen. Das steht in le bhaftem Gegensatz 
zu der A uffassnng des ge,.prochencn Tox t es bei unseren 
4- Vpn . Bei dem ~chumannschen Liede steheil dem Inter
preten also nur rbythmische und klangliche Mittel zur Ver
fügung . Von einer dem Gedicht etwa innewohnenden Vers
melodie hat Fichumann denmach nichts empfunden . 

Z ·usarnrnenfassung . 
_Fassen wir die Ergebni se unserer Un t,ersuchungen zu 

.. ammen . so ergibt sich folgendes: Wohl ·ind generelle Ein
deutigkeit en in dem zn Grunde liegenden Gedicht enthalten . 
Differentiell a ber unterlagen die Verse in bezug auf ihre 
Melodie einer durchaus ungleichmäßigen , z. T . entgegen
gesetzten Behandlung . Der ß ewei." a ber , daß ein Problem wie 
das vorliegende mit großem Vorteil expetimentell und objek 
tiv behandelt werden kann , ist wohl anch hier wieder zur Ge
nüge erbracht worden , wie er schon einmal in einer früheren 
Arbeit! gegeben war. 
1 uuNtTz, W ie lassen sich expc1'inwnt.al;phonetische Jl!IeJ.hoden auf die 

psychologische Z ergliedc1'ung gesp1·ochene1' Sätze anwenden? Vox 
1920, s. 73ff. 
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STUDJ ES JN THE :MELODY OF SPEECH 
by 

E. w . 8CRIPTUR8 

lt was po inted out by Aristoxenus th at the difference be
twecn thc tones in song and spcech li es in t he fac t t hat the 
voice in singing proceeds by jumps from onc note to another , 
while in speec h it continually slid es up a ncl down. lt wa~ 
thought interesting to inquirc into thi s matter. 

One of the methods used was that of tra.cing off the record~ 
on gramophone discs . r\n apparatus for thi s purpose - the 
first onc ever built - was used for several years a t Y ale 
University and then for four ycars for the ÜARNEG IE Insti 
tution of Washington, D. C. At one tim e it was in u. e in the 
Univcrs ity of Berlin . 

The gramophone cli sc is p laced on a rota ting table and 
the waves in the record a rc traced off by a long lever with a 
magnification of 300 to 500, upon a band of smoked paper 
stretched between two drum s. The drums could be placed a t 
any di st ancc apart . Much of the work was done with the 
drums about 50 feet apart, giving bands of tracing a hundred 
feet long. The far· dnun was run by an electric motor whose 
speed was reduced by a succession of worm gears . The ban<l 
of paper it.-elf acted as a kind of belt to drive the near drum 
and th e rest of the apparatus. The motor was kept running 
clay and night continuously (except for intervals to change 
the pa per.) A single g ramophone di sc with a three minnte 
speech somctimes had to run for a couple of month.- a nd the 
band of p aper for the complet c tracing would be a mile long. 

In a record from this apparatu. a long wave group repre
sents a low tone, a .· hort group a hig h tone . The length s of all 
the groups are measured. The amount of labour involved can 
be imag!necl if we remember that a voice with a pitch of 
100 will r equire 100 measurements for each second that is 
studied ; a phrase lasti ng 20 seconds willrequire approx imately 
2000 measurements. When a wa ve has bee n measured the 
pitch of the tone corresponding to it must be calculated. Then 
a dot corresponding to that pitch has to be placed on cross
section paper. When the dots are all placed , a line is drawn 
through them. This Jine shows how the voice rose and fell 
during the speech studied. Such a melody plol gives the melody 
of the words spoken. 

The melocly plots of various interj ections spoken by the 
noted physician and novelist Dr. S . WEm MrrcHELL are shown 
in Figure l. The melody of oh spoken sorrowfully rises abruptly 
from a very low pitch over more than an octave. lt wavers for 
a moment and then falls. The admiration oh, rises quickly 
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to a very hig h pitc h and then falls to a deep tone o.f only a 
fcw v ibra tions a sccond. The questioning oh starts high , rises 
to a n extrem ely high pitch a nd .falls very little. The sorrow
ful a,h is on a moderately medium tone with :carce any change 
in pitch except some wav ering. The sorrowful oh, dear· and 
oh, rn y are of t he same type as thc sorrowful ah. The melody 
plot of oh, not r-er1Üy spoken in a dou bting ma nner iR quite 

I ----What do I say - to ----a. glass? 

-------------------------------------------
Now 

lsay---1o 

lsa.y- it is a 

wha.t do 

gla.ss? 

genera.lly -I 
,~ ....... ---...... 
t'helf there 's IJI~nly in it. H~ 

Fig. :l 
Mclody Pl ot. of Hu· ,.,," \\"T NKLI·:' s T on>t •pok en hy .)OKE I'II .JoWFEII ~ON 

different ; it is cha rac: teri sed by rapid changcs in pitch with a 
deep fall a t the end. 

The melody plot of Rrr VAN WrNKLE 's Toast spoken by the 
famous actor .JosEPH JEF.l!'ERSON , is shown in Ji'igure 2. Oome, 
Rip shows a flu ctuation common in a cheerful invitation. The 
interrogation W lwt do yo11, say to a. glass 1 ri ses and fall s in 
way usual for interrogations. The next words What do I sa.y 
to a glass 1 show a rather monotonous melody with a ri se at 
the end . Thi s is not an interrogation but rather an expre. sion 
of amusecl surprise. Huh isa hig h pitched chuckle. N ow what 
rlo I genemlly say to a. glass? is a. low monotonous amused 
question with a fall at the end . l say i t is a fine thing is meant 
to give a simple emotional effect that can hardly be stated 
in words; the small waverings in the la t two words produce 
the effect of comicality . When t.he·re's plenty in it is a mono
tonous mutter of sarcastic a mu Rement. Hai s an interj ection 
of satisfaction . 

The melody of an after-dinner speech by the distingui hed 
public speaker Senator C HA UNCY M. DEPEW, is given in 'Fig. 3. 
The opening word:, My m~ces6üi.".S , ri se quickly and produce a 
statcly chaHenging effect. The :M:ne effect i.- attained in the 
Ionger phraRc luM·ing arri1·erl in this countr'y nmong ihe ear·ly 
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settlers by tbe monotony and the steady ri c to t he end . The 
two following phrases on the one side of N ew Y ork a nd on the 
other in N ew England have t he same type of melody and pro
duce thc same effect. The wh ole speec h up to th is point is 
dignified a nd pompou . Thc next two phrases havc a quite 
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and married in 1lle old fashio~ way 

F ig . 3 

z -50 

Molo<ly Pl ot of the ß cginning of n Pu blic Speecl1 b.r i::>e nato r D>:t•>:w 

düferent type of melody. The tone is continually rising and 
falling in more or less v igorous fluctuations. In each phrase 
there is a deep fall at the end. The effect is just the opposite of 
the preceding part ; the pompo ·ity is changed to j ocularity. 
The melody of Figure 3 may be represented, in notes as in 
Figure 4. Of course, the notes cannot give the fine shadings 
and fluctuations tha t make speech different from song. 

:Melody is that factor of speech which expresse mo t di
rectly t he emotion of the speaker . It varies with every shade 
of feeling. It is the melody that distinguishes the cries of 
hunger , anger and pain in the infant. 

A curious theory was propounded some years ago by Prof. 
SIEVERS of Leipzig. H e believed tha t every person had his 
own peculiar melody of speech, and t hat in selecting his words 
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h e so arranged t hem that th ey would na turally fall into this 
melody. lVloreover , he believecl th a t any on e r eacling th e prose 
or v erse of a writcr woulcl feel th e melody t hat th e <wthor 
origin a ll y put in to it. A grcat a uth or like Go i~TJn: would have 
not only his own personal melody but would bc a bl e t o vary 
it for th c different characters. Gretchcn , ]~aust and lVlephi 
stophcles aU have different molodies that arc maintained 
throughout th e pl ay. Every perRo n rcad ing t he phty would 
instinctively bc led by thc won.ls eh osen by Gor;;Trm to adopt 
t he rn elody he had in rnind . Of course, t his choice of words 
a.ccording to melody was cl one ontirely un conRc iou.·ly by 

19: J J HJ r]J. 1 ) J 1,J, ,J 11 J 1 J J J*-
My an-ce•-tors, ha-ving ar-rived in tliis coun-try a-mong the ear-ly sett-lero 

I J, J J J.J J V >'lfJ JlihtJ ij l-"jJJ,J._ß*! 
on the one side in New York on the oth-er in New Eng-land, and ha-ving rell-en in 

bklJ •#J J. J' ~J'*J~J:!J J &1ti 
Iove, end mol'-ried ln the old fesh-ioned wsy. 

Vi ~ . -1-
:-<ot('s to indkai.e t l te l\l ol o d _v of l·' i g. ;) 

ÜOE'l'HE. Melocly, aR wo have secn , is t hc cxpress ion of emo
tion a nd conseq ucntl y of c haractcr . lt follows th a t the p er 
sona l melody of Gü.J.;THß must have cha ngcd with advancing 
ycars. B e wrts a cl iffcrcnt ma n wh en he rev iscd Fa ust . f-;mv 8RS 
points out vc ry c loa rl y t ha.t thc alterations in t he rovi sion 
can be pi cked out uy th cir diffcren ces in mclody from t he 
contcx t . 'J'hi s t-hoory of f-;mv·fm S is vcry Rt riking a nd goes vcry 
far . P orsona ll y I uoli eve it to bc correc t , b11t J. would like to 
wa.it awhilc before fin ally accepting a.l l of it. 

I once made in . ·cr ip t ions of t ho poem } )er Ji'ichtenbnum from 
thirtcon persons from different parts of Oermany. Per .. ons 
familiar with Ger-mn.ny know 1ihat oach reg ion has it own 
peculiar melody in convcrsuti on. 1'he Ruxon and the Rwabian 
turn th oir sentencos up at thc end ; the ·Prussian turn s hi.· 
down . .A s no stud ies have been madc in t h is line we havc no 
det ailed informat ion , alt hough a. German canteil immeclia tely 
from what pa.rt any speaker comcs. Th e i.nscript ions th a t were 
m aue o.C D eT Fichtenbaum showed , howev er, t he same type of 
molocl y for all pn.rts of Germany . D er Fichtenbaurn bears in 
itself a specific melody whi ch evory German nscs when he 
: peal< s it. But it is tho melodv of culturod mod ern German 
t hat ha · bee n t a ug ht in th e schools and not t he melody that 
t he peo ple would n a turally u se. That D er Ji' ichtenba11.1n does 
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havc a. specific melody is duc to the fact t.hat it is litera tute 
and not conv ersation. That all speakers should change to 
approximately thc same melody for a certa in poem (even if 
they have never heard or seen it before) is d ue to their edu
f!ation in the national literature. A poet like HETNE oJ.' 
TENNYSON can exper t that t he entire cultured public will 
respond to the melody that he feels he is putting into his ve rsc. 
The uncultured mass , however , may have different standards 
of melody and may prefer poetry of a different :;:ort . 

It is impossible to leave the sub:j ect ot melody, \Vitho ut rc
ferring to a recent occurrencc that illustra tes how the melody 
of speechis aform of the expression of character . For a number 
of years I have been making records of the speech of epileptics. 
The only thingabnormal that could be found was a difference 
in the melody . The small fluctua tions that a re always presen.t 
in normal speech a re laclring in the speech of epileptics. An 
example of normal mclody is shown in the upper line of 
Fig. 5, and of epileptic melody in the lower line ; the melody 
has lost its flex ibility and become stiff. Melody is an expression 
of emotion and charact er. The la rger ri se and fall due to the 
emotion is not absent in the melody of the ep ileptic. What 
would the stiffness of the melody represent as a mental trait? 
According to the theory of L . PIERCE CLARK the epileptic has 
a fundamental congenital defect of charac ter that consist s of 
an unyielding stubbornness in refusing to adapt bimself to his 
environment ; the epileptic fit is a momentary flight from an 
intolerable world into the bliss of unconsciousness. This is 
not the place to discuss this remarkable theory ; the point of 
interest is tha t it explains the epileptic melody. A person 
in an amiable a.nd adaptive moocl nses a flex ible voice, while 
in a resisting mood he uses a stiff one . The ex treme stiffness 
of epileptic speech corresponcls to the funda mental inaclapti
bility of the epileptic character .. 

SummaTy 
Experimental investigations of the melody of speec h show 

how it expresses the emotions ancl the character of the speaker. 
Der Pichtenbaum is found to have a specific melody. Speech 
melocly as the expression of character is illustrated by studies 
of epileptic speech. 

1 The fir st Figure has bee11 redraw n from my • 'tuäy of Speech 
Ou?·ves (CAHN~on: In ·titution) artd the next tw o fro m my Elements of 
Experimental Plwnetics (Yale University Press). The researclo es on the 
cpil eptic voicc have hcen descri bed in ro.~·, 1921 ' 70. 

(Bei de1· Redaktion a,m 2.3. Ma i 1921 eingegangen ) 
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ÜBE R DEN TAST~INN UND ~EJNE BEZJEHUNGF:K 
ZUR LAUTSPRACHE 

von 
AL.FRED ScHi\R , H a miJurg 

Von den drei Arten , die Rprache .. det· Umgebung zu perzi 
p ieren , ist den Ta ubstummen der H a uptweg sprachlicher Per 
zeption verschlossen. Sie erlernen das Rprechen unter · Aus
schluß der akust.ischen, 'prachwahrnehmung nur mitteist deH 
Gesichts und des Getasts. Die Bewegungen, die der Unter
kiefer , die Lippen und die Weichteile der ·w a ngen und dcH 
Mundbodens und die Zunge a usführen, müssen opti sch erfaßt 
Lllld a.lle Ta t - und Bewegungs- , -Widerstands- und Lage
emp findungen, die mit, unseren Rprechbewegungen verbunden 
sind , t aktil wa hrgenommen werden . Für die unmittelbare 
Sprachwahrnehmung i~t da. · Get ast der umfas.·cndere Sinn . 
Er ermöglicht es, Rtimmhaftigkeit , Da uer und Htärke, Kla ng
farbe und H öhe zu erfas. en , dem Auge sind nur Da uer und 
Klangfarbe zugä nglich. Ihm ist es nicht möglich, ein f von 
eiuem w zu unterscheiden oder zu erfas.'en, ob ein a. la ut oder 
leise, hoc h oder tief gesprochen wird. Ans diesem Grunde ste ht 
denn auch im Ta ubstummenunterricht der Tastsinn an 
hervorragender , teile, ihm wird immer wieder erneute Auf
ruerksamlw it geschenkt. Man ver sucht die Grenze1 1 sei11er 
Leistungsfähiglceit immer genauer zu crfa · .. en und . eine An 
wondungsmöglichkeiten zu .. t e igcrn , um die Sprac he des Oe
hörlosen so vollkommen wie mögli ch zu mae heJt. 

Daß bei den Taub. tummen die Leistungsfä higkeit des Tast 
simts größer i t a ls bei den Vollsinnigen , ist e ine Tatsache, nie 
nach Beginn eine.' Hy. t.ema ti . chen Ta ubs tummenunterrichi·H 
bald beobachtet worden war , und die sich heute immer wieder 
bo tä tigt . t ln der Mehrza hl der a ngegebenen l"älle handelt es 
,· ich um Geräusc he, rleron t aktile Wahmehmung dem Voll 
,· innigen in den wenigsten Fä llen bewußt und möglich wird. 
Türknarren, H era bfallen eines F ederha lters, leises Klopfende:-: 
Lehrers a uf den Tisch , Orgel und Violinspiel, ja nach einer An
gabe sogar die Art eines gespielten Instruments und ob a uf 
einer Geige die G- oder E - Seitegespielt wurde, werden von den 
Taub ·tummen durch das Geta st wahrgenomm en. 8oweit e:-: 
s ich um die Sprache ha ndelt, 7.e igt es sich , daß die Tauh
.'tummon imstande .' ind, durch Bet aston do>< K ehlkopfes eine:-: 
Hprechcrs die Vi bra tion der 8 t irn me ii berha upt w erfasse11 . 
wahrzunf' hme n, o b es sich 11m reinen 8timmto:1 h ~tndelt , oder 
ob der La nt nasaliert .ist. Er kann nnterscheiclen. ob hoch oder 
tief gesproc hen wird . ob ein Ton la n()' oder kurz angeha lte n 

1 
SOH MA r.z, D ie :J.'aubstummen wul ih?-e Bildm1g, 1848, S. 2:1. 

3 VOX , 1!1:!:?, li l'l't I "l. 
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wird . Er kann a n der Verschiedenheit der Ex spirations. t öße 
ein b von einem p , ein f vou einem w, t~in .·eh von einem 
tönenden s und an der Stärke des H auches den festen von dem 
gehauchten f:ltimmein satz unterscheiden. 

"HILL fa nd in e iner T a ub. tummena nsta.lt einen Knrtben vor, der bei 
abgewendet em Gesicht einzelne vVörter erkannte und nachspnwh, di e 
man ihm a uf d en Handrücken sprach. " 1 

Bei allen beobachteten Leistungell handelt es sic h .also 
neben der Stimmhaftigkeit a n sich im wescntli c;Jen um Dauer 
und Klangfarbe. Diese beiden Komponenten der f3prache 
werden durch den Unterricht auch a m besten herausgearbeitet . 
Im allgemeinen ist die Artikulation in der Sprache des Taub
stummen besser a.ls ihr Tonfall unrl. ihre Beton ung. E s war 
daher ein nahe liegender Gedanke, den Versuch zu machen , 
allCh auf die beiden anderen Eigentüm lichkeiten der Sprache, 
auf H öhe und Stärke, mitte1st des Getasts einzuwirken ; sich 
nicht auf die Extreme von hoch und tief, laut und lei, e zu be
schränken , sonelern auch wenigstens einige Zwischenstufen zu 
erreichen zu versuchen, durch die Wohlklang, Modulation und 
Hhythmus ja zur Hauptsache bedingt sind. 

Der erste, der s ich diesem Problem zugewandt und seine 
Voraussetzungen zu erfassen gesucht hat, war Prof. GUTZ

NIANN (1906) .2 Er unternahm es, festzustellen, in wie engen 
Greuzcn noch die Differenzen von Vibration zahlen durch den 
Tast sinn wahrgenommeu werden konnten ; ob es möglich sei, 
die f)timmgabelschwing ungen des Tones A (108) von denen des 
Tones H (120) durch den Tastsinn zu unterscheiden. GuTZ
MANN baute seine Untersuchungen a uf auf den F estst ellungen 
der Nervenärzte, di e die Empfindlichkeit für 1 'timmgabel
"chwingungen zur Diagnostik gewi sser Nerveukrankheiten 
verwerteten, daß m::on imstande sei, an den Fingerspitzen bis 
zu 660, ja sogar 1000 Schwingungen als Vibration zu emp
finden , ehe eine Verschmelzung zu einer einheitlichen Druck
empfindung , t attfinde. Er bediente sich für se ine F est
·t ellungen nach mehreren Vorversuchen elektrisch betriebener 
'timmgabeln und fand, daß in der Tomeihe A - e' ein ganzer 

Ton Vibrationsunterschied vom tastenden ]i' inger deutlich 
wahrgenommen wird, und daß d iese F eststellungen a nch fi.ir 
die höheren Tonlagen gelten . GUTZMANN wandte ,sich dann 
der fi.ir den Taubstummenunterricht praktischen Frage zu , 
wieweit di e F ä higkeit des Taubstummen geht, die durch die 
.Finger spitzen aufgenommenen Stimmgabelschwing:q.ngen mit 
<'lem eigenen 'timmapparat wiederzugeben und welche Fehler 
1 ·w AL'l'HER, Handbuch der Tat~bstummenb.ildung, 1895, S. 82. 
2 

GUTZMANN, HERMANN. · Obe1· d'ie Gnunillagen de1· Behandlung von 
Stilrnmstön~ngen mit ha1·monische1· Vibration~ Archiv für La ry ngo logie 
u nd Hhinologie, 31. Band , 3. H eft. 
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er dabei macht. Er fa nd , daß die reproduzierte Stimmhöhe des 
t aubstummen Kindes dem Vorbild sehr ä hnlich wird , wenn von 
einem hörenden Kinde einem t aubstummeil Vokale sehr an 
haltend vorgesprochen werden , indem das t aubstwmne I~ind 
die beiden Vibrati onen taktil k ontrollier t , ja , daß gar n1 cht 
selten die aleiche Tonhöhe bei ab. oluter Taubheit gehalten 

b 
wurde. GuTZMANN führt dieses ma nchmal ü IJerraschende 
R esulta t darauf zurü ck , daß die bei na he aneina nder liegenden 
Vibrationen auch auftret enden Vibrationsschwebungen von 
dem taubstummen Kinde wahrgen ommen werden . 

Um a uf die Tonhöhe der t a ubstummen Kinder einzuwirken, 
empfiehlt GU'rzMANN als zweckmäßig drei Wege: .L. die Über
tragung von Stimmgabelschwingungen ; 2. das Ertasten der 
f; timm vib.ra tionen eines zweiten Menschen ; 3. das Jj,rfassen 
der Vibrationen eines H armoniums. 

Die Grundlage der GU 'l',ZMANNschen Tonhöhebeeinflussung 
sind die Vibrationsschwebungen , die entstehen, wenn zwei 
nahezu gleich hohe TöJJ e a ufeinander einwirken und deren 
Zahl gleich der Differenz ihrer Schwingungszahlen i. t . 

Die a uf den K ehlkopf übertragenen ßtimmgabelschwin
g m•gen st ellen die schwächste Art unmittelbarer Tonhöhe
beeinflussung dar. D a. die Vibrationsempfindungen stet s zu 
gleich mit den Rtimmvibrationen auftreten, sind die auf
tret enden stoßartigen Vibrationsschwebungen st ark genug und 
lenken den Stimmton bald in die rechte Tonhöhe und erhalten 
ihn darin . Am brauchbarsten hat sich hier die H . GU'l'ZMANN
sche kontinuierli che Tonreihe von elektrisch betriebenen 
f; timmgabeln erwiesen. 1 

Al Vorbild für das Erta. t.en der Stimm. chwingungcn eines 
zweiten Menschen eignet sich am besten ein dem t aub 
stummen gleichaltriges hörendes Kind. 'Lä13t sich ·da. nicht er 
m öglichen , so i"t die Lehrerin bei der Stimmausbildnng der 
Kinder dem Lehrer vorzuziehen . Auch der Taubstummen
lehrer k önnte ein adä quates Vorbild liefern , wenn er eine 
Oktave höher in der Fi t el. timme vor. präche. 

Am mühelosest en und erfolgreichst en ist der Gebrauch des 
Harmoniums. 

Selbst d ie ab ·olu t tauben Menschen pendeln in clie ri ch t ige Tonhöhe 
gezwungen hinein. Da a uf diese Weise selbst Ta ubstumme die gleiche 
Tonhöhe inneha lten können, so bring t m an . ie in der Tat zu ein r Art 
Singen. 

GUTZM:ANNS Untersuchungen beschränkten sich a u-f die 
li'est stellung, wieweit die Differenzen einfacher Stimmgabci
schwingungen dur h da. ,et ast erfa ßt und bis zu welchem 
Grade diese Unterschiede vom , timmap.para t der Taub-

1 H . G U'l'ZMANN, Sprachheilktmde, S. 59. 

a• 
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stummen wiedergegeben werden können. Er ueschrä nkt . .idt 
also auf nnr eine E igentümlichkeit der Sprache, auf die Ton
höhe. K omplexer ist das Problem der Ertastbarkcit und 
t aktilen Beeinflußba rkeit der Sprache von LINDNER1 und 
F ELDT2 genommen worden. Für heide ist die gesprochene 
Sprache A usgangspunkt ihrer Untersuchungen und ihre Be

e influßbarkeit durch das Getast der Zweck ihrer Bemühungeu . 
LINDNimS Arbeiten haben zur Voraussetzung das Vor

ha ndensein des Telephons. Reine Möglichkeit beweist , daß 
durch das Mikrophon Rprechbewegungen derar t in elektrische 
Schwingungen umge. etzt werden, daß sie a m andet·en Ende 
der Leitung dnrch den H örer wieder in für ein Sprachver 
stä ndnis genügend deutliche Schallschwingungen verwandelt 
werden . Dnrch eine in den Stromkreis des Mikrophons einge
schaltete Induktionsspule köm1en die Schallschwingungen alf' 
fühlbare elektrische Ströme wahrgenommen werden, deren 
Differenzierung von der l"einheit des Tastsinns und der Güte 
des Mikrophons a bhä ngig ist . 

Mit dem a uf diesem Prinzip konstruierten Apparat - dem. 
~..,erntaste c - lassen sich Stimmhaftigkeit, Stä rke, Dauer, 
Klangfad )C und die 1 'timm ein.·ätze der gesprochenen 1 prache 
unterscheiden . " Die Unter .. chiede .'ind solch e, ~ daß sie von 
jedem ohne weiteres erkannt werden und daß ein l 2jä hriger 
tau bstummer Knabe sie nac h 8- IOst ündiger Übung zu er 
kennen i mF<tande war ." 

Der elektrisc he Tasteinclruck wird stark , sobald laut , uncl 
f::!chwach , sobald le ise gesproc hen wird . Selbst An- und Ab
sch wellen der 1 't imme lassen ich un terscheide n. 

Klar und deut lich lä ßt sich erkennen , ob ein La ut la ng oder 
kurz hervorgebracht wird. 

Es ist ohne weiteres möglich, st immhafte und stimmlose 
Laute zu untersche iden . 

Auch der gehauchte und der har te 8timmeiusatz lassen SiC' h 
auseinander halten . 

Der Nut zen des Apparat es besteht darin , da ß er ermöglicht , 
den Tast sinn auch im Klassenunterricht ii her das erste Schul 
jahr hinan.' in den D ienst des Sprech- und Sprachun terricht. 
zu st ellen , se in wesent licher Vorteil dariu , daß er Rhythmu.-. 
und Betonung wiedergibt. ln Verbindung mit den optischen 
Eind1·ücken der ~prache zerlegt der Ferntaster di 0 l 2 E lemen
te der Ges ichts. prache in 20, vielle icht sogar 22 . 
1 H. LIND EH, De1· e1·ste 8p1·achunterricht 'l'aubstttmmer m,tj Gntnd 
statistische?· eX1Jen·menteller und 7Jsychologischer Unte?'Sltehungen. Ver
ö ffent lichungen d es Inst it u ts fü r experiment olle Pädagogik und 
PRycho log ie d es L eipziger L e hrer vere ins 1910, J. Ban d, S. 75 ff. 

2 J. FET.DT, D e1· T ast?·ei/en, ein Hilfsmittel ztt,?' Ve1·bessenmg des 
S p1·echens der 'l'cmbstttmmen. B J;u·te r f ür· Taubst.umJJr C'n b ilclu ng Hll 3, 
~. 2(; , :1 +. 
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Ein wesentliches Merkmal der Sprache, die Tonhöhen
bewegung, wird nicht erfaßt. 

Einen bedeutend einfacheren Weg, den Tastsinn für den 
Lautsprachunterricht nutzbar zu machen, hat FELDT ein
geschlagen und eine zweckmäß ige Lösung gefund en , das un
mittelbare Erfassen der Sprachwellen einer zweiten Person im 
Klassenunterricht möglich zn machen .Von einem R eifen aus 
4 cm breitem und 4 mm starl<em Tannenholz der beim Sprechen 
gegen den K ehlkopf des Lehrers gelegt wird, fühlt der Schüler 
die Stimmvihl'ationen mit den Fingerspitzen ah. Es können 
deutlicl1 die Vokale und die stimmhaften Konsonanten ge
fühlt werden , starke und schwache, lange und,.kurze Sprech
wellen unterschieden werden. Die vVirkung des Apparats 
erstreckt sich also wie der ~"'erntaster im we. ·entliehen auf 
R.hythmu s und Betouung, auch bei seinem Gebrauch wird der 
musikalische Akzent der prache nicht erfaßt . 

. Auf die. e Vorarbei~en konnte eine .A..rbeitsgemeinschaft 
Hamburger Taubstummenlehrer- und Iehrerinn en zurück 
greifen , a.ls sie sich im letzten Winterhalbjahr mit dieser Frage 
be. chä.ftigte . Die Arbeitsgemeinschaft be .. tand aus den Damen 
AHLERS und ELKAN und den H erren HEINRlCHSDORl!'F, 
.fANl<OWSJ\.I, L u TZ , ScHJ\llDT und ßcHi\R. Veran laßt wurde die 
Arbeit durch die bekannte Tatsache, daß das Sprechen der 
taub ·tummen Schüler in den aufsteigenden Kla en ·tändig 
·~chl echter wird . Die Sprache verliert an sinngemäßer Be
tonung, die Lautreinheit geht zuriick, der Eindruck des 
Monotonen verstärkt sich . Die Arbeitsgemeinschaft hatte sich 
die Anfgabe gestellt, Mittel und Wege zu suchen, oh und wie 
dieser Vecschleeht.erung entgegengewirkt werden könne . 
Die frli hercn Feststellungen über die Feinheit und die Lei 
stungsfähigkeit cle T a. t sinns, die guten Ergebnisse, die 
mitteist des Getastl'l im Artikulationsunterricht auf der Unter
stufe erreicht werden, und die Beobachtung, daß in den Obcr
klas en der Unterricht fast ausschließlich ich a uf das Auge 
stützt, das Getast fa. t gar nicht mehr berü cksichtigt wird, 
dies a ll s ließ es uns angebracht erscheinen , den Tastsinn in 
den Mittelpunkt der Bemühungen zu stellen . 

Die Ergebnisse, die LINDN:ER und ]i'ELD1' mit dem Erfassen 
der Lautsprache erzielt haben , bcstärl<ten uns .in dem Be
schlnß , als Erreger der Ta. tempfindungen die Lautsprache zn 
benutzen . In ihr haben wir die Gesamtheit laut prachlicher 
Phänomene vereinigt. 

Das beste .Ergebnis schien uns der Ausbau der LINDNERschcn 
Ver uchsanordu ung zu ver prechen . Die Besonderheit dieser 
AufgalJe ·aber mit ihren elektrotechni schen Eigenarten ve r
anla ßtc ·Prof. PANCONC11LLI-CALZTA die. e Arbeit geHonder t 
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beha ndeln zu lassen . Über das Brgebni ~'> dieser Bemühungen 
wird auch besonders berichtet werclen ' · 

vVir waren uns auch l<lar , daß wir bei der heutigen wirt
scha ftlichen Notlage mit mögli chst einfachen Mitteln zu 
arbe iten hätten, wenn wir uns nicht von Anfa ng an dazn ver 
urteilen wollten, nur La borat oriumsarbeit zu leisten . Nur 
ganz einfache Mittel haben heute noch die Gewii.hr , überha upt 
in der Unterrichtspraxis angewa nr1t werden zu können. 
Unsere ganze Appara tur best aud deshalb a uch nur a us einem 
langen Gummisc hla uch, der a n dem e inen Ende einen Mund
trichter , in den hineingesproc hen wunle, und a n der anderen 
Seite eine R e ihe v on P elotte n trug, a n denen die 8chall
schwillg ungen a bgetaste t. wurden. E s i.· t also letzten E ndes 
nicht weiter al : di e empfindlie he l<, inrichtung, mit der im 
La borat orium die Tonhöheaufn a hmen gemac iYL werden. 

]-{ei der Durchsicht dC'r friih eren Arbeiten zeigte sich in 
einem Punk te eine Unklarlr eit . 1<~ ~. D Jm und ~li'J~LDT geben an , 
daß lange und kurze, laute und leise , 'challvibrationen und 
Unterschiede in der Klangfarbe durch das Getast wa.hraenom
m en w0rden . f:li.e präzisieren ihre Angaben nicht , ob Dauer , 
Stärke und Klangfarbe sich nur er t ast e n Jassen , wenn . ie 
gesondert als R eiz gegeben werden , oder ob sie a uch unter 
scheidbar sind , wenn sie wie beim Sprechen mit eina nder v er 
mischt und überlagert auftre ten. D C'r Rhy thmus und die 
Melodi e unserer Sprache besteht a uer darin , d aß es sich beim 
Sprechen ni cht um ein Nacheinander von Rtärke, Höhe 
Dauer und Kla ngfarbe handelt, sondern daß diese vier Kom
ponenten stet .- gleichzeitig auftreten , nur unter besoHderer 
H er vorhe bung der einen orler a nderen . LIND NEHR Versuchs
anordnung li eß dara uf Rc hließen, da ß bis zu einem gewi<~sen 
Grad e e ine Unter scheidung auch bei Überlagerung möglich 
ist . B e ·ondere Untersuchungen nach die~'>er Ri chtung hin hat 
er nicht angest ellt. li'ELDTS Tast streifen schien die Möglichkeit 
a uszusehJießen , die Vielheit im ganzen erkennen zu Jas. en . 
vVir engt en deshalb unsere Untersuchungen darauf ein , ob und 
bis zu welchem Grade sich bei unserer Ver ·uch a nordnung 
Stimme überhaupt, D a uer , Stärke, Tonhöhe und Klangfarbe 
unterscheiden lassen und wi e weit eine U nter scheidung noch 
möglich ist., we nn e ine Zu._ammenkg ung der v ier Elemente 
st attfindet. 

D er Versuc hsverla uf war folge nder: In einem Zimmer wur
den die beabsichtigt en R eize in einen Trichter J1ineinge pro
ehen . Sie wurden durch den Gummischlau ch in ein anderes 
entferntes Zimmer geleitet und dort von den Vpn a ufgenom
men und zu bestimmen versucht. Die rä umli che Tre!lnung 

1 Vg l. Vo x I !) 22. 
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geschah , um bei den hörenden Vpn ein Mithören der_ R eize a us
ZW'loh licßen . Den Vpn wurde vor jeder ':ersu c~sreth e g~sagt , 
worauf sie jedesmal ihre Aufmerk amke1t zu n chten hatt~n . 
Vpu waren di e Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft und VJer 
taubstumme junge Damen. . 

Wrir hatten folgende li.rgebnisse: Bei mäßig laute~· Stmmw 
wurde Stimmhaftigkeit st ets wahrgenommen. St1mmha_fte 
und st immlose Laute konnten unterschieden werden . Eme 
Unterscheidung der stimmhaften Laute untereinander war 
ni cht möglich . Die Vpn glauhten Untersch iede in der Art der 
Vibrationen wahrzunehmen, sie waren aber nicht im tande, 
auch nur mit einiger Sicherheit zwei Vokale von einander zu 
unterscheirlen, selbst dann nicht, wenn die Tasteindrli cke der
selben ihnen vorher dauernd gegeben worden waren. Sowohl 
die Angaben der einzelnen Vpn untereinander . chwankten als 
auch die der .. elben :vp zu ver. chiedener Zeit. Auch dmch 
Üb ung wurrle keine Verbes. erung der Leistung er:;o;ielt . Ebenso 
erwies sich a ls unmöglich, einen Vokal, des,·en Tasteindruck 
auc h vorher dauernd gege ben worden war, in einer R eihe von 
stimmhaften Lauten mit einiger Sicherheit wieder zu erkennen. 

Die Da uer der Stimn1haftigkeit wurde st ets richtig auf
gcfaßt, ebenso die Extreme von laut und leise. Auch An- und 
Abschwellen wurde richtig gedeutet . Bei Zwi ehenwerten 
traten aber wieder Schwankungen in den Angaben auf, die 
keine einheitli che Deutung zuließen. 

Die Angaben über die Tonhöhe schwankten melu· . Im all 
gemeinen wurden die Grcn:;o;werte von hoch und tief ri chti <Y er
faßt , doch war eine völlige Übereinst immung zwischen den 
verschiedenen Angaben nicht vorhanden. Die li'ch ler:;o;ahl ver
größerte s.ich auch hier sofort, als Mittelwerte erfaßt werrlcn 
sollten. Beim Dreiklang mit Oktave, der vermischt gegeben 
wurde mi t .Folgen von vier Tönen verschiedener Höhe nLage, 
war e ine Übereinst immung nich t me hr festzu tellen. 

Bei d iese n Ergebn is ·en ist nun aber zu bcriicksichtigen, daß 
nur die Stärke u nrl die Dauer sich einigermaßen isoliert als 
R eiz geben lassen . Tonhöhe und Kla.ngfarbe können unv r
ändert gehalten werden , auch die Dauer läßt si h mit Hilfe 
eines Metronoms gena u festlegen , so daß eine Variation a us
sc hließlich in der Stärke s ich ermöglichen läßt. Eben._o läßt 
sich bei gleichf'r Tonhöhe und Klangfarbe a uch die , tärke in 
ziemli ch engen Grenzen festhalten , o daß auch aus ·chließlich 
die D auer geändert werden kann. Bei Höhe und Klangfarbe 
tret en aber schon F ehlermöglichkeiten a uf . .li ... s i t . chwerli ch 
bei gleicher Klangfarbe und Dauer nur die Tonhöhe zu ändern, 
ohne daß man nicht a uch wider Willen die Stärke mit ändert . 
Und e benso wird s ich keine Änderung der Kla ngfarbe allein 
ohne Mit\rerändernng der , ' tärke erreichen las ·en. 
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Geht man von der isolierten Betrachtung der sprachlichen 
Elemente über zur Beobachtung derselben in verschiedenen 
Kombinationen , so iindert sich das Ergebnis sehr wesentlich. 
Während es bei der Einzelbetrachtung noch möglich war, 
gewi se Unterschiede zu empfinden und zu deuten , ist jetzt 
eine Deutung durch das Get ast nur noch in bezug auf die 
Dauer der :Stimmhaftigkeit möglich . Klangfarbe, Höhe nnd 
:S tärke lassen sich nicht mehr auseinander halten . Ob ein a 
hoch und i t ief , ob ein Laut hoch und laut oder t ief und leise 
gesprochen wurde, konnte nicht mehr ertast et werden . 
W elche Va.ciat.ionen mi t einem Laut in bezugauf Tonhöhe und 
i:'rä rk e vorgenommen wurden , ließ sich nicht deuten . Zu er 
fassen war bei allen Modifikationen nnr die Dauer . Bei nnseren 
U ntersuchuugen. bandelt es sich immerhin noch um einfache 
Variationen , bei der fli eßenden Sprache müssen di e Schwierig
keiten im Erfassen der Einzelheit en aber naturgemä ß noch 
größer sein . 

Durch die e F eststellung wird die Verwendbarkeit des Tast 
sinns im Erfa. seu der La utsprache und in seiner Anwendungs
mögli chkeit · im Tauhstummenunterricht eingeengt. Er er
weist sich nur als brauchbar zum Erfassen des zeit lichen 
Moments in der Lautsprache un d als H ilfsmi ttel zur rhyth
mi schen Beeinflnss ung des Flprechens der taubstummen 
:Schüler. 

Diese Grenze der Leistungsfä higkeit de: Tasts inns scheint 
in der P .cax is auch bald erkannt worden zu sein . L IND NJDR sah 
ja von Anfang an den wesentli chen Vorteil se ines Apparat es 
darin , da ß er den Rhythmu. wiederr.ugeben imstande war , und 
den H aupterfolg bei der Beeinflussung des fiprechens seiner 
Schüler scheint er durch . eine r hy thmischen Übungen mitte1st 
des Fern tasters erzielt zu ha ben. Seine Rprechübungen waren 
mei ·t r hythmi. ehe Übungen. E benso ha t F ELD'!' den 'rast 
reifen ha up tsächlich beim Satzsp rechen ver wendet. 

7-usetrnrnenfa snng 

1. Durch das Getast können von der menschlichen Stimme 
in gewissen Grenzen die D auer , die Stärke, die H öhe, 
die Kl a.ngfarbe und die o.:'timmeinsätze wahrgenommen 
werden . 

2. Die Wahrnehmung ist um . o besser, je isolier ter die 
E lemente gegeben werden . . 

3. Im Flusse der Sprache kann duj~ch den Tasts inn nur das 
zeit liche Momen t der Lau tsprac he, d ie Daue.c, eindeu tig 
erfaßt werden. Klangfa rbe, Tonhöhe und Stärke sind 
.infolge ihrer wechselseitigen Überlagerung nicht zu 
unterscheiden . 
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4 . Beeinflußt werden kann mitteist des Getasts da.s • pre
chen des Taubstummen in bezugauf die Tonhöhe und den 
;"eitlicben Ak:lent. Die Einwirkung auf die Tonhöhe ist 
möglich durch das Erzeugen von Vibrationsschwingun
gen ( GUTZMANN ), die auf den zeitlichen Akzent durch 
taktil begründete rhythmische Sprechübungen (LlNDNER 
und] F.LDT). 

(Bei det· Redaktion mn .J. AUf!u.st 1921 eingeganyen ) 
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EIN VERSUCH , SCHALLSCHWINGUNGEN DEM GE
TAST DURCH ELEKTRISCHE STRÖME SPÜRRAR 

ZUMACHEN I 

von 
H ERMANN FRöNnT, H arnburg 

D er er ste Schrit t zur Erreichung des Zieles war die Über 
trag ung der Schallschwillg ungen in elektrische Ströme. Diese 
Aufgabe ist mit Hilfe von Telephon und Mikrophon physika
lisch leicht zu lösen. Ein in einen Stromkreis mit B atterie ein 
geschaltetes Mikrophon liefert je nach der Güte des Mikro
phons verschieden große Schwankungen des hindurchgehen 
den Gleichstroms, deren Frequenz gleich der der schwingen 
den Membran ist. Ein Telephon induziert in dem kurz ge
schlossenen Stromkreis des Elektromagneten einen Wechsel
strom ebenfalls von der Frequenz der schwingenden Mem 
bran . Ein Gleichstrom von der im Mikrophonkreis höchstens 
zu erreichenden Stromstärke von 0,5 Amp . ist selbst bei 
Schwankungen für den menschlichen Körper nich t spürbar . 
Diese Schaltung läßt sich also nicht verwerten . Nur auf 
Wechselströme in beliebiger Frequenz reagiert der mensch
liche K örper ; da die im Telephon zu erzielenden Wec hsel
ströme aber so schwach sind , da ß ·ie ebenfalls keine Wirkung 
ausüben , so bleibt nur die Schaltung übrig, in der in der Re
kundärspule eines I nduktionsapp arat es, dessen Primärspu le 
in einen Mikrophonkreis eingeschaltet ist , Wechselströme er
zeugt werden (Fig. 1 ). 

Um eine größere Beweg ungsfreiheit der Hände zu erh alten , 
können die H andgriffe nach einer Angabe LTNDNERS als 
Drahtspulen gestaltet werden , die auf die Finger a ufgeschoben. 
werden . 

Um die F einheiten der erregten Wechselströme im Strom 
kreise n herauszuarbeiten - es handelt sich besonders um die 
die Klangfarbe bedingenden Oberschwing ungen - war der 
, 'trom noch zu verstärken . Dies geschah nach der in der draht
losen Telegraphie üblichen Methode des Elektrodenrelais. 
Die Anordnung wird dnrch Fig. 2 erläutert . Die JTigur zeig t 
v ier Stromkreise . Die Gleichstromschwankungen des Mikro
phonkreises I werden durch den Eingangstransformat or auf 
den Kreis II übertragen . Dieser im Kreis II erzeugte Wechsel
strom lä dt das Gitter G der Elektrodenröhre a uf, hat a lso 
selbst keine Arbeit zu leist en und steuert dadurch den im 
Kreise III von der Anodenbatterie über A K durch die R öhre 
fließenden Anodenstrom . Wird das Gitter positiv aufgeladen , 
so verstärkt die L adung die p ositive Ladung der Anode A, und 

' Vgl. Vo x 1922. 
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es fließt ein stärkerer Strom zur Kathode K. Wird es umge
kehrt negativ geladen, so vermindert seine Ladung den von A 
nach K fließenden Strom. J e größer die Potentia lsohwan-
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kungen auf dem Gitter, de ·to größer die Schwankungen des 
Anodenstroms. Den Zu ammenhang d ie. er beiden Größen in 
einer unbelasteten Röhre von der Anodenspannung 100 Volt 
gibt das Diagra,mm auf Fig. 3. 

Diese Stromschwankungen im Kreise Ill werden rlnrch 
einen Transformator auf den Kreis IV übertragen, in ue m 
wieder die Handgriffe liegen . 

Die EJ."gebnisse an Vpn waren nicht so umfa ngreich , 
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daß sie ein einwandfreies Bild geben können . Die erste An
ordnung wurde mit mehreren Vpn benutzt, genaue Protokolle 
wurden nicht geführt . Es zeigt e sich zunächst , daß die 
Empfindlichkeit der Vpn für die Wechselströme eine sehr ver
Rchiedene ist. E s war ein jedesmaliges Einst ellen auf die größte 
Empfindlichkeit bei jeder Vp nötig. Eine besonders empfind
liche Vp war imst ande, aus einem Musikstück , das auf einem 
Gra mmophon vor dem Mikrophon gespielt wurde, den t akt
mäßigen Aufbau zu erkenneJL Besonders laut und in tiefen 
'föneu gespielte Stellen gaben die größten Wirkungen. Alle 
Ver suche zeigten , daß die Dauer des Tones ohne Schwierig
keiten gespürt wird. Nicht untersucht wurde, ob die Tonst ärke 
und -höh e merkbar ist und ob verschiedene R eize auch ver 
schiedene Wirkungen ergeben - ob also ein Unterscheiden 
von Buchstaben und La uten möglich ist. Mit taubstummen 
Vpn wurden ebenfalls keine Versuche vorgenommen. 

Nach F ertigst ellung der Anordnung a uf Fig. 2, deren Auf
bau längere Zeit in Anspruc h nahm, wurde mit dieser die 
Beobachtung an Vpn fortgesetzt. Mit einer taubstummen Vp 
ergab sich folgendes: Die Wechselströme riefen beim unvor
hergesehenen Einschalten einen st arken Schrecl<: und im all
gemeinen ein unangenehmes Gefühl hervor. Bereits nach 
kurzer Zeit machten sich Ermüdungserscheinungen bemerk
bar , so daß nach etwa 10 Versuchen aufgehört werden mußte. 
Die Töne, deren Frequenz nahezu mit der der Eigenschwin
gungen der Membran zusammenfi el, gaben die größte S tärke 
der Wechselströme . Untf'r schiede zwischen den Vokalen a , 
u und i waren in geringem Maße spürbar. Störend bemerkbar 
m achten sich die p lötzli chen Widerstandsänderungen des 
Miluophons. 

Physikalische Messungen der erzielten Stromstärke und 
Spannungen im K.rei.·e IH konnten nur in r oher Weise ge
m acht werden . E s ergab sich bei einer Spannung von 90 - 1 10 
Volt eine fi tromstä rke von durchschnittlich 30 Milliamp., so 
daß die erzielte L eistung zwi schen 2, 7 und 3,3 Watt liegt . 
Die Schwankungen des Anodenstroms lagen zwischen 25 und 
40 Milliamp . Bin Bild der Schwankungen erh alten wir, wenn 
wir uns die Zeit als Abszissen- und den Anodenstrom als 
Ordina tenachse auftragen (F ig . 4). 

Durch e inen Vergleich mit den von L IND "ER gefundenen 
Ergebnissen lä ßt sich mit einiger Gewißheit aus den noch un
zureichenden Versuchen schon entnehmen, daß die \Virkungen 
des verstä rkten Stromes auf den menschlichen Tast sinn ni cht 
wesent lich verschieden sind von den Wirkungen des unver 
stä rkten Stromes. D a.raus ist zu .:chließen , da.ß das gegebene 
Ziel - die Ersetzung des Gehörs durch das Getast - sich 
nicht erreichen lä ßt, wenn es noch gelingt , obj ekt iv zu zeigen , 
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daß der vorstärkte Rtrom ein genaues Bild der Schallschwin
gungen gibt. Ein Weg dazu wäre die Einschaltung eines dem 
Telephon nachgebildeten Apparates in den Stromkreis IV, 
dessen schematischer Aufbau durch Figur 5 erläutert wird : 
Ein von einer Spule umgebener Hufeisenmagnet , de sen 
Magnetismus sich ä ndert, wenn die Spule von Wechsel
strömen durchflossen wird, ist einer Gummimembran gegen
übergestellt , auf der :; ich eine kleine Eisenplatte befindet . 
Deren Trägheit ist sehr gering und sie würde allen Schwan
kungen de \Vechselstromes folgen , wie es ja auch die viel 
trägere Eisenmembran des Telephons tut., die die Sprache 
wi edergibt. Lä ßt man den Zeiger, der genügend la ng zu \Yä blen 
ist , an dor Trommel eines K y mographions la ufen , o g ibt er 
ein ebenso getreues Bild der hineingesproc henen R eize, wie 
ein Telephon sie ergeben würde. Dieser Appara t würde sofort 
die a uf R. 4 a'ngegebenen Sehwingung.·hilder liefern. 

(Bei der Heclaktion arn 11 . A p1·il1921 eingegangen) 
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RICERCHE P NE UMOGR AFI CHE D URANTE LA EMIR
RIONE DELLA VOCE PARLATA E CANTAT A 

p er 
GINO MERELLI, P arma 

Lo studio della respirazi one duran te l 'emissione della voee 
parl a t a e ean tata aequist a ogni giorno piu importanza nel 
eampo della fonetiea sperimentale , poi ehe si eerea eon questo 
mezzo di ottenere ehe a tt i fi siologiei sian o realmente ta]j , 
senza r iehi edere da parte dell ' organismo un Javoro maggiore 
di quell o richiest o quando questi atti vengan o eompiuti razio
n aJmente. In altre paroJe si eerea di ot tenere il massimo e 
mig]jore rendimento eon ilminoresforzopossibile. Appunto in 
hase a quest o eon eet to , la moderna pedagogia del eanto vor
rebbe ehe il maestro insegn asse agli alli evi a respirare prima 
an eora di ean tare. 

Che l 'aria ar r ivi ai p oJmoni attraverso la via nasale e ehe 
Ja diJ at azione toraeiea sia tale da permettere w1a buona ven
tilazione polmonare, e Ja eoneezione ehe noi abbiamo al giorno 
d 'oggi di buona respirazione neeessaria non solo per ben ean 
t are, ma an ehe per ben parlare, e, quello ehe piu importa per 
ben vivere nel senso fi siologieo dell a paroJa . 

La respirazione duran te l 'emi ssione della voee p arlata e 
eantat a si differenzia da quella normale, tran quilla prineipal
men te per due ragioni: innanzi tutto mentre nella respirazione 
normale tran quilla sia l 'inspirazione ehe la espirazi one si 
eompion o, o meglio si dovrebbero eompi ere per la via nasa le, 
durante l 'emissione della voee eantat a e parla t a la sola 
in spirazi one si eompi e per Ia vi a nasale, mentre la espirazione 
si eompie esclusivamente per la via bueeale; seeondariamente 
meRtre nella respirazione norma.le t ranquilla le due fasi respi 
ra torie si sueeedono ritmieamente , eompiendosi l 'una e l 'altra 
in uno sp azio di t empo di poeQ diverso, dura.nte la emissione 
della voee p arl at a e ean tat a la inspirazi one diventa piu rapida 
e piu profonda , e Ja espirazi one piu lenta aeeompagnan te 
gradualmen te la emissione della voee. Ri sulta ehi aro da eio 
eome sia importante dal Jat o dell 'igiene della fonetiea sapere 
eoordinare le fa i del ritmo respirat orio eon Ja emi ssione della 
voee; infatti present.emente nelle buone seuoJe di eanto, si 
eerea eon apportuni e:ereizi di abituare gli allievi a questa 
eoordinazione . 

Mi e sembra to iH-teressante eompiere delle r ieerehe pneu 
mografiehe duran te l 'emi ssione della voee p arJata e eantat a 
in individui ai quali non fosse _.mai sta t o in ·egnato il 
miglior modo di res.pirare nel : pa~lare e nel eantare, ma 
ehe, per Ja frequente- p rati ea di parJare a lungo o- di ean 
tare , avessero ri eevuti questi amm aestramenti. Mi sono 
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servi to perci o di operai ehe nel t empo s te. so erano an ehe 
dei dilettanti di canto. Inoltre siccome e noto ehe e molto 
p iu fatico. o parlare a lungo o cantare stando sdraiati sul d01·so 
ho voluto vedere qua.Li ifferenze esi. te:sero fra pneumo
grammi fatti in questa po"izione ed a lt,r i stando nelle posizioni 
erette. 

Era mia intenzione campiere queste dcm·che con il metodo 
ideato da TuLLIO per Ja . emplicita di costruzione dello stru
mento e ·per gli ottimi ri sultati vantati dall'autore. Pero sia 

F 
.H r---D- -b--__:n:....---o 

E 
c 
B 

A 

Fig. I 

perehe i l metodo TULLIO si puo usare solo stando sdraiati sul 
dor o ; sia perehe i risul tati ottenu ti J a me non . ono stati 
sempre soddisfacenti costanti , ho dovuto t ralasciare di ser 
virmi di un tale strumento e ne ho costrui to io stesso uno 
il quale presenta eome quello di TULLIO una grande :emplici ta 
di co. truzione , ed in confronto una maggiore sicurezza di ri 
·ultati , e il vantaggio di potere es:ere usato per ogni posizione 
del corpo. In confronto di quelli piu complessi (MAREY ecc. ) 
egli presenta il vantaggio di una grande semplicita, minore 
costo, qua ·i uguale sieurezza di resa di movimenti respiratori 
portati tali e quali sul cilindro rotante con un mezzo rigido 
ehe presenta _il vantaggio su quello pneumatico di una minore 
dispersione d1 forza.. . . . 

Tale strumento (f1g. l - 2) schemat10amente cons1ste 1n una 
placca metallica ovale (A), la quale viene fi ssata mediante un 
nastro ela tico al torace o all 'addome, saldamente ma non in 
modo da ostacolare 1 'espandersi naturn.le di queste pa.rti ; tale 
placea e unita rigidamente eon una vite ad una . ottile a. ta 
metallica (H), in moclo ehe ogni 1novimento compiuto dalla 



48 Vox I92l!" 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:111111111111111111~ 

plaeea venga i mpresso an ehe a ll 'asta ehe trovasi unita cofl
una artieolazione( C) seorrevoliRsima, ad un 'altra asta metallict~. 
(D) ehe e Rostenuta sul suo punto eentrale aneora da w 1 'altril 
asta (F) eon una artieolazione (E) rnolto seorrevole. L'astil 
F deve esscre legata saldamente ad un supporto ; il eapo 1f 
dell 'asta D viene unito mediante un sottile filo di eo tone (I) 
alla penna serivente di un eomune ehimografo (L) , ed a se
e~mda ehe il filo e unito alla penna prima e clopo i l suo fulcro 
s r. otterranno clelle grafi ehc normali o roveseiate. 

Fig·. 2 

L '::1.pparccehi o Ri puo uRarc iudiffercntc nlCnte essendo il 
sugcretto da eR<Lmi nare Rdraiato , seclu to o in Piedi ; bisogna 
solo aver eura ehe quanclo i I soggctto e sclra iato J 'as ta B sia 
perpendi eo la.re e ehe quando essO e Recluto 0 in piccli la s tessa 
asta sia spoRtata, un po ' in fuori eume vedei::i i nella fig. 2. E 
inutile clire ehe oeeorre una grandc im mo bi Ii ta, ehe mi SOJlO 
aeeorto non e diffi eile ottenere. 

Delle grafi ehe ehe io presento1 ) aleun e Rono state seri tte 
eon una penn a di a llumin:i o su earta annerita.eon il nerofumo, 
altre su car t.a bianea lueida eon penne da harometrografo 
Agolini. l nolt1e di queste a lcune ROllO rovcReiate essendo il 

1 Per ragioni e co n o mi c il o s i riprorlneOn() snl o al e uni d e l llllll iCI'Osi pneunoc>
grammi c~eguiti . 
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filo di eotone servito alla penna dop o i.l suo ful ero. Je a ltre 
d iri tte essendo i I fi lo m.isto a lla penne prima de l ful ero Htes. o. 

Prima d.i esporre le osservazi oni de me fa t te eredo opportun o 
riehiamare pcr omm i eapi tu tto quello · ehe noi dobhi a mo 
rilcvare in una. grafi ca de l ri tmo rer;piratori o fa Lta clurante Ia 
emi ssione della voee pa.rlata e ean tata per potere in terprctare 
la gra.fi ca r;tcssa nel suoi in timi rappor Li eon 1ft emi s::; ionc della 
voee. Per brevita r ife rü;oo le pa.role stc::;se della eo muni eazione 
di i) ilva a.J 1 .° Convcgno de lla ~oe i eta cl i fonetiea speri menta le, 
potondo beni ss imo appli car:>i a lla voce pa rl a ta quanto egli 
d ice de lla voce ea.n ta.t<t: 

Dn ll 'eMJ.:n c doll e CH rvo pn c t ll tlfl~Tafic h e di tll t cantnn te p o~s iamo liHc i 11n ' i: 
d Pa: 

1 dc l suo modo d i inspiraro 
2 de l suo mod o di attaccam il suon o 
3 d ol sno modo di di st riord re l'nria ncll a fra~c cnntatn. 

P er s t ufli are nell " cu rvc il mo do rli in spi rnre do hh iamo l'i ssare Ia lin ca de ll:t 
:~ sc i sse JH•r ogn i curva; potrcmo cos i os, ervnrc : 

a ehe di s tunza ,·e rt ica lmen tc da ques ta li nca h·o ,·asi il p11nto <·hr sl'guc 
i1 prin cip io dell ' insp irazio nc, 

a ehe p11nto trovas i il vc rti ce di una o di amue<lttt' lc ·ttrvP, pcr fb,a rc 
in tal mo do J:ampiczza doll' in sp it'Hziouo, 

ht ri spottiva fo rma dcll c s nc c ttrvo nello stesso atto di in spirazion c. 
Per ri co noscorc CO lll O il t antnnt attaCC!l. il ' uo no e utile OH~CI'\' Ili'C Iu forma 

<lcl vertice dell e cnn·c. 
P er co nosccro il modo di di ~ trihuir~ 1'3ria nell a fra't t·ant:ltu do iJhiamo os

serva•·e Ia fis iono mia doll e du c cu r ve il i ·ccudont i fino nll :t linca ilt' ll c a~ci s,c, 
oppnre sino nl pu n to ilovP ri eo min cia una nuova .inspi razione. 

Dai n umero i pneumogra mmi d~t me OReguit .i mi e stato dato 
di potere osse rvare innanr.i tu t to co me la notovo lo diminuzi one 
della frequenza, del ri tmo reRpiratorio dura!lte la e rni sRiorw 
della voee permanga, nella maggior parto dei casi os ·erva ti , a n
eora pe r un qualehe minuto dopoeessata Iet emi ssione dellavoce 
stessa, ·ebbene non cosi in ten::;a. Cosl. acl e. empio, ho visto 
Ia frequenza degli a t t i respiratori scendere da 2 0 a l G- J 4 
parlando e anche a 12 eantando, per p oi r i tornare gradua l
mente, ·olo dop o due o t re 1ninuti eessata Ja voee, an eora a 2 0. 
Mi pare ehe eio sia dovu to a l fa tto ehe l 'organi.·mo ripara allo 
r; bilan eio respira.tori o ehe si e prodotto con due o tre minuti 
di respirazione piu len ta. Pero ques tofa tto n on e s tato Rempro 
eos tan te; in un numero ri tre t to di eaRi il ri tmo e ri torna to 
subito uguale alle n orma . Dm·ante La enussione della voee 1e 
curve respira torie ben diffi eilmente fÜ .·ono man tenute . ulla 
linea della a ei se delle eurve del re. piro normale, dimostrando 
come le pareti toraeiehe o acldomina li fossero oggette ad una 
contrazione o ad una clila tazione durante Ja emissione de lla 
voee ste. a . E .·tato speeia lmen te men tre i l corpo . i trovava 
in posizione orizzontalc ehe i e prodotto ques to .postamento. 
Tl easo piü fr-equente e sta to quello cle lla salit jl de lla linea 

~ VOX 1 92~ , Hl' ft 1/ 2. 
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addorillnale mentre Ja linea toracica si manteneva nello s tesso 
piano (fig. '3-7). In altri ca~i e?tra~n?~ le curve salivano, 
climostrando come i polmom nform t1s1 ab bondantemen te 

(r· t. 

: r· . 
~ { 

I 
Ir. a. 

Fig. 3 . - - C. Egidi o (tenore), 38 anni, inserviente, Parma. Pneumogramma ottenut 
cantnndo seduto il coro del Higoletto Zitti, zitti, . .. . 

.Fig. 4. - R. Pietro (bariton o), 32 an ni , informiere, Pnrma. Ppeumogramma ro;vesciat 
otten nto cantando sdraiato il coro del Rigoletto SC01'1'endo uniti . .. . 
Fig .. 5. - Come Ia figurß precedente, cautando Io stesso pezzp seduto. 

d 'aria non si svuotavano come nella respirazione normale, 
ma mantenev.ano una forte quantita-d.'a1·ia di riserva dlHante 
l'erillssione della voce. In un caso poi (fig. 3) ho notato una 
dilatazione toracica accompagnata da una diminuzione della 
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pressione addominale, diminuzione ehe aumentava eon il eon
tinuare del eanto. 

I pneumogrammi ehe ho ottenuti in uno stesso individuo 
neUe varie posizioni m.i hanno dimostrato maggiormente eome 
il tipo resJ?iratorio possa, gia dmante Ia respirazione no~~ale, 
variare e eio in rapporto al fatto ehe a seeonda della postzwne 
del eorpo aleuni gruppi museolari respiratori possono piu o 
meno far risentire la loro azione alle pareti toraeiehe o addo
minali ehe possono piu o meno faeilmente dilatarsi. In aleuni 
casi, anzi nel maggior numero, ho visto nella posizione orizzon
tale la linea toraeiea appena segnata da eurve poeo appari
scenti, e la Jinea addominale, da curve ampie, nella , tazione 
eretta inveee il fatto si poteva anehe invertire. 

In aleuni easi pero Ia differem;a e stata minima, in altri 
si e avuta . solo una diminuzione de lla eurva addominale , 
oppme solo una maggiore ampiezza della eurva toraeiea. 
Anehe durante la emissione della voee cantata o parlata la 
posizione ha avuto qualehe volta una grande influenza nella 
forma del pneumogramma. Da solito il rapporto gia descritto 
a proposi to della respirazione normale si e mantenuto anche 
nella voee parlata e eantata rispetto alla posizi one del eorpo; 
quando eioe una eurva resp iratoria, eRsendo il corpo sdraiato, 
e stata egnata da una l.inea eon piecole curve dmante il 
respiro normale, anehe dmante il eanto o Ja em.issione del 
voee parlata Je emve si sono mantenute piu pieeole in con
fronto di quelle addominali ; nelle posizioni erette invece le 
eurve toraeiehe sono diventate piu evidenti (fig. 4) ; mentre 
quelle addominali sono rimaste della stessa ampiezza oppure 
sono diventate molto piu piceole. 

In aleuni altri poehi easi inveee pm essendo pieeole le 
eurve del reiSpi:ro toraeieo normale nella posizione orizzon
tale, queste sono diventate nella stessa posizione ampie quasi 
eome quelle addominali , dmante la emissione dei suoni (fig . 7). 
Un altro earattere ehe ho potuto eonstatare nei miei pneu
mogrammi imputabile alle diverse posizioni del eorpo e stato 
di ottenere nella posizione sdraiata durante la emissione della 
voce delle linee diseendenti e eioe espiratorie e fonatorie 
molto piu frastagliate di quello ehe non lo fossero Je tesse 
linee ottenute nelle stazioni 01·ette , il ehe ta ad indieare 
una maggiore vibrazione del le pareti addominal.i nella po.·i
zione orizontale (fig. 4- 5 ). 

Le differenze ehe mi e stato dfito di potere interpretare 
attraverso i segni pneumografiei tra voee parlata e eantata 
hanno eonsistito prineipalmente in una in pirazionc piu ra
pida e piu profonda: ed in una espirn.zione piu 'lenta e pro
lungata nel eanto, espirazione segnata da una. linea diseen 
dente maggiormentc frn.stagli ata per maggiore intensita e 
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frequenza delle vibrazi oni delle pare ti to raciche od addo , 
min a l i. l..n o l trc JJ e ll a. voee pa.rlat.a le iw.;pi mzion i lta nn o a.v u t<1 
t utte un a a mpi ozza pressoehe ugua le. mentrc hc lla voce can. , 

r.t. 
~) 
~ l 

lr·.:.t. 

,_ 
biJ 
~ !

r·. t. 

r. a . 

Fig. 6. - z. Rkcardo (tenore) , 48 an ni , strillone, Parm a. Pn cum ogr:unma rovesc.:ia 
ottenuto cnntando tl a '"' o a ccnto. 

Fig. 7. - Co me sopra, cnntand o il t·o ro dcl Wgolotto Z itti, ~itti . 

tata di soli to pur essendo tutte profonde, ad una a mpia. n e 
seguivano alcune di una minore ampiezza (fig . 3- 4- 5-7 ). 

L 'esame del vertice delle curve sia durante l 'emi s ·ione della 
voee parlata ehe eantata mi ha dimostrato eome ben poehi 
sappiamo attaeeare il suono fisiologieamente. Il easo in cui 
entrambi i vertici delle due eurve addominali e toraeiehe 
fossero eostantemente arrotondati io l 'ho ri. eontrato in un 
easo solo (fi g. 4- 5 ), quantunque in un modo imperfetto in 
tutti i pazzi eantati . Ho vis to ehe la posizione del corpo non 
influisce sull ' attaeeo, ehi attacca male sdraiato, a ttacca 
male anche nelle a ltre posizioni . Le fig . 3- 7 rappresen tan o 
il easo delle due curve a ve rtiei eos tantemente aguzzi, il eh · 
sta acl indi eare una grande dispersione cl 'aria per i nsuffi -
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eien te resistenza delle eorde voeali alla pressione della eolonna 
d 'ari a espira ta. Nel maggi ornumero dei easi osservati Ia linea 
toraeiea e a verti ei arrotondati ; l 'addom.inale a verti ei aguzzi , 
dirn ostrando ehe per Ja emi ssione del suono e largamen te 
usata Ja pressione addominale. Qnesto modo di erne ttere Ja 
voee, ehe costringe il soggetto a mantenere elevata la pres
flione dell 'aria ci da una ragione suffieiente del fatto da me 
nota to pi i.1 sopra, e eioe dall 'allontanamento delle eurve 
respira tori e da lla Jinea delle ascisse delle curve del respiro 
normale. 

Per ultim o a proposito della voee eanta ta, aecennero eome 
io non abbia rilevato, eome vogliono aJeuni , della eorri spon
denze tra qualita di voee (tenori , bassi, baritoni eee.) e am
piezza delle due eurve. In Iinea di massima durante Ja fona
zione prende il sopravento queJla eurva ehe gia Jo ha durante 
Ja respirazione tranquilla. 

Coneludendo posso, in ba:e alle os ervazioni fatte , dire: 

[. La posizione in eui trovasi il eorpo ha una grande in
fluenza sul modo di re. pirare; que ta influenza e ri sentita 
anche durante Ja em.i · ione della voee parla ta e eantata ; 
dai pneumogrammi ri sulta ehe Ja respirazione t oraei a 
e quell a ehe ne ri sente maggiormente. 

II. La respirazione durante Ja voee parla ta si differenzia da 
quella della voee ean tata prineipalmente per una inspi 
razi one pii.l Jenta e meno profonda e piü regolare neJ 
pr.imo easo, ed anehe per una esp.irazione meno rapida 
indieata da una linea di eendente meno fras tagliata. 

IIL Qua.·i eos~ante~ente negli i:U~vidt~i ,a eui ne per lunga 
pratwa, ne per m segnament1 duett1 e stato insegnato a 
eoordinare i vari movimenti respiratorii con Ja emissione 
della voce, si ha una diJa tazione toraciea e addom.inale 
per aumento della pres ·ione in queste cavita. 

IV. La diminuzione del numero degli atti respira tori si man
t iene generalmen te ancora per un qualehe minuto dopo 
cessata Ja emissione della voce. 

(Bei der Redaktion am 10. N ovembe1'1921 eingegangen) 
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DE R DIAPHRAGMO GR APH 
von 

R. ScHILLING, Freiburg i . B. 

Zum gen a uen Studium der Diaphrag mabewegungen , übe :r 
die uns ja nur di e R ön tgendurch leuchtung Auskunft gi bt, h a b e 
ich versucht, die im Durchleu chttmgsschinn sichtbaren :Be _ 
wegungen eines bes timmten P unktes des Zwerchfells mitt~l:-< 
eines Zwi schen appara tes a uf dem K ymographion zu regj _ 
s tri eren . Die E inrich tung deR Appara tes (vgl. Abbi ldung ) is t 
folgende: 

~ 
]::P 

L 

r~ I 
"T s Sl 

I L 

& oc 

1 

Vor dem Durchleuch tungsschir m des R öntgen apparates is t 
e in Metall ·ta b SS mit tel Druclu;ch.rauben befes tig t , welcher 
an der e inen f:le ite e in L ineal LL trägt, das sich zwischen 
]i'r ik tionsrollen in vertikaler R ichttmg auf und ab be wegen 
lä ßt. D as Lineal t räg t wlten einen H andgr iff G und ein en 
seit lichen .?"e iger Z. Mit diese m Zeiger wird ein Punkt des 
Zwerchfells während der Atmung in vertikaler Richtung ver
folgt. Diese Bewegung wird dUTch einen a m oberen Ende deR 
Lineals angesetzten zweiaril'Ugen H ebel 11 auf eine MAREYsche 
K ap se l M und von d ieser m it tels eine.· , chl auches auf eine 
zwei te MAREYsc he K apsel über tragen , we lche ihre Be wegungen 
a uf der rotierenden Tro mmel a ufschreibt. Der D1·ehpunkt von 
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H i."t verstellbar und so di e Bewegu g der Membran in 
wei tere Grenzen ein s tellbar. Durch synchrone Übereinander
schaltung der M AIW yschcn Kapsel des Di aphragmograp hcn und 
derjenigen der GuTZMANNschen Gürtelpneumograp hen a m 
Kymographi on las. en ::; ich die äußeren Thorax- und Abdomen 
Bewegungen mit den wirkli chen Bewegungen de. Zwerch
fe lls hin sich tli ch ihrer relat iven Größenverändenmgen tmd 
ihres Synchronismus miteinander vergleichen. 

Da de1· Zeiger des Diaphragn10graphen unter Kontrolle des 
Auges von der Hand des Unte rsucherR bedi ent wird, so kommt 
hinsichtli ch der zci tli chen Genauigkeit der psychologi sche 
Fehler in Be tracht, der dadurch ents teht, daß das opti ·ehe 
Bild erst den Reflexbogen über Auge- Gehirn- Hand machen 
muß, bevor es durch den Apnarat regis triert wird. Zm JTe. t 
s tellung dieses psychologischen JTe hlers habe ich die Zwerch
fc.llkontur durch den Schatten eines horizontalen f.ltabes nach
geahmt, der mittels geeignet angebrachter elektri scher Birne 
bei ungefähr de m Li chte des Röntgenschirms entsprechender 
Helli gkei ysab:;Lufw1g auf eine Mattscheibe geworfen wurde. 
Der 1 'tab war auf einer Doppelsc l'li ene ven;chi ebbar und trug 
an seinem einen Ende einen 8 hrei bs tift, dessen Bewegtmg 
sichunmittelbar - ohne Zeitverlus t - atd das Kymograph.ion 
atdzeiclmete. Der Htab - und damit auch der Bchatten -
wmde von eine m Assi ·tenten ungefähr im Rhythmus und Aus
maß der Zwerchfellbewegu.ngen auf tmd ab beweg t. In syn
cluoner Anordmmg unter dem Bellreibs tift schri eb der Schreib
hebel dermit dem Di ap hragmagraphen verbw1denen MAREY
schen Kap.-el se ine Kurve auf, welche dadurch ents tand , daß 
ich mit dem Zeiger des Diaphragmagraphen di e Bewegungen 
de~ Stabschattens nachfuhr. Die Verspätungen der diaphrag
mographi chen Kurve gegenüber der direkten Zeigerkm·vc 
wurden nach dem Schablonenvorfahren von PANCONC I~LLI
CALZJA ausgemessen tmd be trugen z. B. bei einem Versuche 
der R eihe n ach von den oheren Kulminationspunkten der 
J(urve 4

/ 15 " , 
4

/ 15 " , 4/ 15 " , 4/ 1&", an den unteren Kulminations
punktell •fi s" , s; ls", 4/ Is" , a/1/'. 

Di e::;o Verspä tung setzt sich zusammen au. · dem ps,ycho
logi. ·chon Fehler + dem F ehler des pncumati eh .n. Ubcr
tragungsapparate .. Da die er Apparat aus 3 Teilen besteht 
] . aus der starren Hebelübertragung des Lineals auf die 
Kapsel m , 2. aus einem I Meter langen Schlauch , :3. a us der 
2. MARl~Yschen Kapsel 1 es teht und der Zeitvorlus t in 1 u. 2 
= 0 ge::;etzt we rden kan .. n, .'O kommen für eine Ve rspäLung 
nm die olasti. chen Eigenschafton der Gummimembran von 3 

• in Betracht. U m clie Größe des dmch Rie be wirkten ]!-.chlor.' 
zu berechnen , wurden 2 1 'y. teme übereinandergo ·chaltet, der 
oben schon beschriebene f.ltab , des::;en eines Ende direkt a uf 
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d as Kymographion schri eb und dessen anderes (schatten
werfendes) Ende derart verbunden wurde, da ß sich seine Be
wegung ohn_e Zeitvedust auf die MARE Y ·ehe Kapsel ~hertrug, 
deren Schrmbhebel-Bewegunge)l·P;Uf deml\ymographion unter 
denjenigen des Stabstiftes aufgezeichne t wurden . Die Ver
spä tung des pneumatischen Systems gegenüber dem Schreib
stift betrug sowohl für die oberen als für die unteren Kul
minationspunkte der Kurve jedemsal 1/ 15" . 

Der psychologische Fehler ist demnach di e Differenz beider 
a lso 4/ 15 = 1

/ 15 = 3
/ 16 = 1/~ Sekunde. Dieser W ert hat ich 

bei mehreren Versuchen desselben Un tersucherR a ls über
raRehend k on: t ant erwiesen , auch wepn die Bewegungen des 
künstli chen Di aphragmas in Rhythmus und Geschwindigkeit 
st.a.rk variier ten . 

Die Größe des psychologischen Fehler s ist jedoch eine in
dividuelle und muß fü r jeden Un tersucher besonders berechnet 
werden . 

(Bei der R edctktion nrn 20. Dezember 1921 eingegnngen) 
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H ambur;;er plwnetische Vorträge 
12. 

Ü BER, ENT ßTEHUN G f3EKUNDÄRER TONHÖHEN I N 
EINER RÜDSEE-RPRACHE 

von 
0TTO DEMPWOLFF, Harnburg 

Das Problem der musikalischen T onh öhen in Sprachen, insbesondere das 
ihrer primären oder sekundären E ntstehung, ist in der Vom, 191 6, S. 125 ft'. 
ausführlich behandelt . D er dort erwähnte, <lamals an sgefall ene Vortrag <l es Ver
fassers ist von ihm am 12. 12. 2 1 in der Ph onetischen Gesellschaft in Harnburg 
gehalten. E r hatte folgenden Inhalt : 

Für das Studium der musikalischen Töne in den lebenden 
Sp rachen bietet die experimentalphonetische Untersuchung 
mi t tels des K ymographion folgende Vorteile: sie überträg t 
zeitlich ablaufende Votgänge in bleibende , räumlich wa hr
nehmbare, ausmeßbare Gegenstände, sie ersetzt das Gehör 
durch das Gesicht m1d ermöglicht so auch dem unmusika
lischen Sprachforscher die K enntnis ihm sonst nicht oder nur 
schwer zugängiger Tat sachen ; sie überführt Erkenntnisse, die 
sonst nur der musikali schen Begabung, dem Könn en E in iger 
geglaubt werden müßten , in das Wissen A ller, die sich mit 
den P roblemen beschäfti gen . Deshalb habe ich seit zehn 
J ahren die Gewährsleute fremder Sprachen , von denen ich 
in H arnburg Material sammelte, im hiesigen Phonetischen 
Laboratorium auf die Tonverhältnisse ihrer Muttersprachen 
durch kleinere oder größere Stichproben untersucht. Es stellte 
sich dabei heraus, daß, so leicht die Technik der Untersuchung 
ist , so . chwierig sich meist die Beurteilung der Ergebnisse ge
staltet, weil da. relat iv weni g umfangreiche Ma terial viel
deutige Erklärungen zulä ßj· .. Bei einer Sprache jedoch stellten 
sich klare, einfache musikalische Verhältnisse heraus, bei der 
J(g,te-Sprache, die in Neuguinea zu Hause ist . 

Ub cr diese Sprache u n<l ihren Gewiihrsmann , H errn Missionar W. FLI EUL 
jun., vgl. Z eitsch. {. .Eingebo?·enensp?·achen Bd. X, 19 19/20, S. 22 fJ . Die vo n 
<l em Ge nan nten besproche nen T raccs, <li e dieser Abhan<llung zu Grund e liegen, 
sind mit dem M>:\'Eu-ScHNEIIH:nschen Apparat in logarythmische Kurven um
gewandelt un<l di ese wie<l erum mi t dem Apparat von P.:·•·Eus- ScuNE in>:u in der 
Abszis e reduziert ; a nß r<le m ~ind zur RtL!Irnersparuis die Lii •keu der Kurven, 
die dnrch stimml ose Lmlte gebildet werden, hiinfig zuAI.tmm cngerü ckt. Die hi er 
zu J:l eispielen verwendeten Kurven sind nnr eine Auswahl an s den genannten 
Anfnahmen, <li e durchweg weitere Belege zn der hier vorgetragenen Darl egung 
der musi kalischen Verhältnisse bilden. 

Der Tonumfang des Gewä hrsmanns unilaßt rund zwei Ok-
taven von C bis c' . . 

Seine mi t tlere Tonlage ist ungefähr bei c zu finden , nicht 
nur als mi t tlerer Wert des Tonunuangs, sondern auch nach 
der größten Anzahl der von ihm gebrauchten Töne. 
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Die Tonbewegung im Satz b i ldct einen einfa.chen oder me hr
fachen Bogen . dcs;:;en er;:;tcr kürze rer Teil ;:; teil ansteigt, wäh 
rend der zwei te längere Teil flach und zu rn Nc hlu ß t ief ab 
fä ll t . Beim mehrfachen Bogen entspricht jeder Teilbogen den 
Worten , die zusamm·en eineil Vor;:;te llung;:;komplex zum Au;:;
druck bringen . Dies gil t e benso für Aus:-;age;:;ätze : lsilae ni' 
" [srael Mann " = " er war ein l ;:;racli ter" {1 , l ), .Dctwi g, Gol·ia 
jahele binan " David und Goli at zwei von Rede" = " die Ge
sc hichte von David und Goliat" ( 1., 2 ), wie für Ausrufsätze: 
damv. beeni1i! ;,Speer werfen so ll t ihr! " = " werft d ie Speere 
fort! " ( I.J , l ), wie für Tatsachenfragen: mole bin an ·wose
mbenen? " wer von Rede lesen tun wir ?" = "wessen Oeschi ch te 
.lesen wir ?" (ll , 2 ). Auch Zweifelfragen können mit der gleiche:{l 
T onbe wegung geste llt werden : joso lotso la.ni?imv.? " Krabbe 
greifen werden gehen du wirst?" = " wirst du auf Krabben
fang gehen? " (li , 3), es kann aber a uch eine Fragepartikel 
-me angehängt werden, d ie dann einen :teigenden Tonschritt 
macht: Simba,1ilco la.we' m e? " Simbang in gehen tat er ob?" 
= " ist er nach Simbang gegangen? " (lil) . 

I! 

}-;N-~ -- ------ ~ -
lll l~~-· • IV 

: Xton.ul~??"' . ,~ . 
' ' ' • 

r : ·:.;; ~ .. :.;.; .... ;..:,;, ; ~ 
''\ 
: ' '-, ~-~·-·--

' ' . 
'onst __ aber wird_ d ie . Frag~ yon der Au ·ao-e bei gleichem 

'Yortgefuge und b_e1 gle1cher .ronbewegung durch eine höhere 
'Io~lage ';Inter ch_red~n: esene g,mowe' " wirklich sterben er 
tat = "JRt er w1rklr ch gestorben? " und = " er ist wirkli ch 

vr 
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gestorben " wird in der Fra.ge um e twa drei Töne höher ge
sprochen (IV, l) a ls in der An twort (IV, 2 ). Außerde m wird 
eine höhere Tonlage zur Her vorhebung eines Satzteil · ge
braucht , sowohl in Fragen a ls a uch in Aussagen : kg, teo faJca' 
"W ald in gehen t u t er" = "geh t er in den Wa ld ?" und = 
"er geh t in den W ald" zeigt bei der gewöhnlichen Vorstellung 
des Wa ldes a ls Inhalt der ]~rage bzw. der Antwor t nur den 
Un terschied um drei Töne (V, 1 und 2 ), bei der Hervorhebung 
des Gehens a ls Inhalt der F rage jedoch eine Hinauftreibung 
der Stimme beim W ort falca' "er geht" um rund vier Töne 
(V, 3 und 4) . Psychologisch kann man wohl sagen , da ß für 
die in Frage und Hervorhebung zum Ausdruck kommende 
Sp annung eine höhere Tonlage angewandt wi'rd , a ls für die 
in der gewöhnlichen Ant wor t liegende Lösung (vgl. \VuNDT : 
Völlcerpsychologie 2 I , l Seite 44ff. ). 

t u•. -------------- ------
, ... , ",.~ ,.a•lt ~·~. 

: ' '-:!-. :r.~. "-""r -
Y JI .•• ~-

; , r ' " , ,, ,",. ' ' - - , • 
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;r:·.:.~~ ;;,:;. -~- - . 
• ,",,~ • .;1(- % -IX : 
. --
• I I ' . 
: . . 

' I , ...,,....,.,.,")!&;<J.I o"l-? 
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: I>W ' >~!4 ,Jf,.,, .,_ IS' <'•t 40 

~·- r-.... ~ 

; 7~~~~--~~ (~·------ -
: ·~- , -ou.· ' .",.d1 '\ 
" Y/ä.,...a1.~~4 t~~~.n.lt-o. om P \ 
;_!1 a.4t '.t.J'W' - • M"- "Ifl "t 't 

!ll4dH<UJ..Mw-.-n(!.t~M<I!/ttJtl 

I 

Es liegen al ·o in den Grundlagen der Ratztonverhä ltni:se 
recht einfache Regeln vor , die man , im Gegensatz zu den 
komplizier ten , a tzmelodien abendländischer Hprachen , a ls 
" mechani ehe" bezeichnen kann. 

Aber in einer Anzahl von Kurven fa llen kurzhist ige R och-

Vll l 
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töne auf , die, wo sie auch auftreten, den mechani schen Verlauf 
um etwa 2 Töne überhöhen. Sie kommen da v or , wo da.s 
einzeln gesprochene Wort einen harten Vokalabsatz höreJ'1 

läßt: si nan naJca'ine " Brühe meine essen tut er doch" =""' 
"er ißt ja meine Brühe" (VI , l und 2 ), und si r..g,ng nane 
nalchin e " Brühe Taro meine essen tut er doch " = .,er ißt j~J.. 

. meine Taro brühe" (VII , 1 und 2 ). 
Sonst ist an Stelle des harte n VokalabS<1tzes eine deutliche 

Pause in der Kurve wahrzunehmen (die auf di esen Abbildun
gen ni cht zusammengezogen ist): ?'lW nane? " wer mein? " ,;::; 
wer ist mein ?" (VIII , .1 ), mo 'nane "ein mein" = "meiJ~ 
Eines" (VJII , 2 ), me nane " Hand mein" = " meine Hand' 
(IX, 1 ), me' nane " Kinn mein" = mein Kinn" (IX, 2 ). So 
auch in dem ~atz: Dawi i mo 1i1:' mo? " David er wer ManJ'l 
wer ?" = " was für ein Mann war David ?" (X, 1) und aucll 
am Schluß des f:latzes : be' etsuo' mu me mg,'ne? " S'chweiJ'l 
schlachten er wird oder · nicht?-' = " wird er das SchweiJ'l 
schlachten oder ni cht ?" (X, 2 ). Dagegen ist zu Beginn des 

. Satzes der harte Vokalzwi schensatz ausgeblieben und statt 
seiner eine kurzfri stige Erhöhung der Stimme eingetreteJl. . 
Dieselbe Tatsache ist in den Sätzen zu finden: ha! be' etsuka'me? 
"ei , Schwein schlachten tut' er ob?" = "ei , schlachtet er da,s 
Schwein?" (XI , l ), oi! ni' ke'i be' mi etsu.ka' " wehe , Mann 
dies Schwein ni cht schlachten tut er " = " wehe, dieser Mann 
schlachtet das Schwein nicht" (XI, 2 ), dzo' lulcpepile dzawe' 
"Fe uer anzünden sie zwei und brennen tat es" = "sie (Dual) 
zündeten F euer an , daß es brennte" (XI , 3). 

U m den kriti schen Einwnnd zu priifen, ob der dopp elsprachige Gewährs
m ann seine Kate-Sprachgepflogenheiten nnb ewußt durch sein e deutsche Ans
sprache beeinflu sse, wurden einige stark gefi.i hl sbetonte d eutsche Si.ltze unter
su cht. Die Proben XU, 1- 3 ergeben dieselb en Regeln der T onb ewegung wie 
irn K!:!te, lassen also umgek ehrt den Schluß zu, daß seine K~. te-Sntzmel odie nuf 
sei;• e deutsche An ssprnche ein gewirkt hat. 

E s tritt also in der Kate-Sprache eine Tonerhöhung als ge
legentlicher Ersatz für harten Vokalabsatz auf. Andererseits 
aber ist nachzuweisen , daß im Kate harter Vokalabsatz.mehr
fach durch Fortfall von auslautendem -n entstanden ist , z. :B. 
im Verbalsuffix -ha'te neben - hante. Physiologi sch läßt sich 
dieser Vorgang so beschreiben: die Innervation , die zuerst die 
Muskeln der Hinterzunge und des weichen Gaumens zum 
Verschlußlaut n kontrahiert hat, ist übergesprungen auf die 
Muskeln , welche die Stimmritze zum harten Absatz' schließen , 
sie kommt aber gelegentlich auch in diesen Muskeln nicht zur 
Ausführung , sondern verstärkt nur die Muskelspannung in 
den Stimmbändern, die bei der Vokalisation bereits in einem 
Erregungszustand sich befinden, zur kurzfristigen Bildung 
höherer Töne. P sychologisch darf man wohl vermuten , daß 
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die ErwMtungs- und ~pannung!'faktoren , die in be::;chleunigter 
Rede FÜc h ein.'tellen, di ese Verlagerungen der Innervation un 
bewußt hervorrufen. 

E s is t a [,.o eine gelegentli che sekundäre Rntstehung mu,.; i
kalischer Ton hö hen in der Kl}te - ~prache aus dem~ harten 
Vokalabsat~ erwiesen: di e Deutung dieses Vorgang· ist psy
chologi.sch zu suchen: be ·c hleunigte R ede verursacht ein 
Üben:;pringen von lnnervationsimpulsen auf kürzere , bereit:; 
erregte Ne1.venbahnen , vom Velum zum Larynx und in di e 
Glottis. 

E s soi noch auf dio Arbeit VOll STHE~>I in der Voa· 192 1, S . 123 ß'. llinge
wiesen, die von Ton erh öh ung bei ha rte n Ein - und Absiit>~e n lmndelt; ebe ndort 
wird auch e in e ein scl diigige Arb eit von S t'Hil"J'UHE angefü hrt. - Als d01· Ver
fasser 1914 die vor~ teh enden Ergobni tise an H errn Prof. M..:11m OF beri cl•te te, 
is t dieser von Exc. '.VUNDT. dem er davon :Mitteilung machte, bri eflich auf des ·e n 
eige ne ß eo buchtungon aufmerksam gemacht, die er in der Völk erps,rchu1 ogic3 

ßd. ll 'c ite 4.34 veröffentlicht hat, llnd iib er die er ergänzend schreibt : 
"Die zw eite Beobachtung lmb e ich einmal vor langen JnlHen gemn.c ht, ab 

ich einige Tage die bekann te . I• A Ulm'sche Sprachmaschine >~nr Verfiign ng hatte. 
Jch untcrs ucl1te chmals (es wnr im "Vint r 1875/76 in mein em ersten L eipzig·e r 
Semes ter) cli c Jnn ernttions untorscl•iecl e der bei der Artikulation bctl'ilig ten 
T eil e h i clialel; ti schen Unte rschi eden. Da kon nt·e man clnnn , ehr s ·hön seh rn , 
wie boi den bekann ten säch sischen nncl ma nche n andere n Dial ekten eigenen 
Vertau schung n der T enuis mit dor Media eine A•·t error loci od r, wi e es 
He rr D•·:MI'\\'OI.FF besser bezeicl111et, ein Uel erspringen der Innervation statt
finil et, ind em statt des Velum die Stimm biinder innerviert wurden und infolge 
dessen cli e Stimm ritze ge~chlossen blieb. Das Umgekehrte geschah bei <l em 
entgege ngesetzten Jnnervations wechsel, b eim Ueber priugen vo n den !:ltinlln 
biinclern a uf das Ve lum, entsprechend dem in Sachsen eb enfalb g elegentlich 
zu beobachtenden Fall : hier in Leipzig hört man >~.ll. nicht selten Koldis statt 
Gohlis. I ch weiß nicht, o b die FAn>:n ' ·ehe Maschine noch irgenclwo existiert. E > 
wiire viell eicht nicht ohn e utzen, eiuen solchen Apparat ne u zu k onstrui er en" . 
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ANNOTATIONES PHONETICAE 1922 
1. 

AU~WÄRTIGE BRIEFE 

H.JIEI NLAND 
Erfreulicherweise faßt clie ex perim entelle Phonetik auch im Rh einlande 

immer mehr Fuß. In Bonn wurde mit Unterstützung der l<'reuncl e d er Hh oinischeu 
Friedrich-Wilhelm s-Universitiit ein phonetiscl1 es Kabinett begrünclet, das der 
.Leitung des Privatclozenten für experim entell e Phon etik Prof, Dr. MENz•;u,\'l'll 
unterstellt ist, Es verfügt iiber 4 Riiume (Bibliothek, Untersuclmngszinnner 
Arbeitszimmer des Direktors, W erkstatt). An In strum enten ist alles vorhande~ 
zur Registrierung der Atem- una Sprechb ewegungen, D a die vorhandenen 
Mittel nicht sehr erheblich sincl, kann mit Neuanschaffungen nur langsam vor. 
angegangen werden. Die Unterstützung durch an<l ere Institute wie auch clurch 
private Mittel ist lobend hervort,uheben. An Arbeit man gelt es nicht, es sind 
zwei Dis~ertation eu in Vorbereitung. An Vorlesungen wurden seit Gründung 
des Instituts gehalten: Allgemeine Phonetik für Philologen und Spraclnvissen. 
sc],aftler, Einleitung in die Phonetik des D eutschen, Englischen und Frnnzösi
schen, Einleitung in die Experimentell e Phonetik u. n, 

ln I<öln wurde im laufenden Winttlrsemes ter von dem Unterzeichn eten eine 
Vorlesung über experimentelle Phonetik (Methodik und Technik) gehalten. 

Köln a. Rh. K oNnAD B.:N-rntcn 

KOR RESPONDEN Z 
Js it possible for the ear to distinguish two notes of ·the same pitch and of 

dHl'erent quality sounding concurrently? 
Evidently it is possiLie. Of a number of examples the following may be th e 

simplest for experim ent. Rum any note with the teeth tonehing but not clen. 
cbed. 'fhe perform er may then hear the smootl> hummed note, and at tha san16 
tim e a rough note of the sarn e pitch produced by the tnpping of th e lower 
teeth against the upper teeth, (Stop the ears.) 

Now imagine a trncing of the combinod wave-form ofany two notes sound
ed together to be subj ected to the Fourier analysis. Th e result rnust always 
be of the same nature ; t here can be no alternative; " Ia solution est unique": 
th e complex sound, of frequ ency n, which gives the periodic curve, will be 
~bown to be made up of a series of pure tones of the harm onic scale with fre
quencies n, 2n, 3n, etc. 'l'here will be only one fundamental tone n, 

But we invariably judge of th e pitch of a note by its fundam ental tone. 
lf then we hear two notes of frequency n at the same time, the ear rnu st b e 
able to p erceive, also at the sam e time, two fundam ental tones of frequency n ; 
t imt is to say, th e ear perform s an analysis which is not in accordance with 
Fo urier 's th eorem, 

1 mentioned this obj ection to the resonance theory of h eariug in my 191 (} 
publication, but nobody appears to have noticed it. 

w. PEilliE'l'T 

BERICHTIGUNG 
In dem Aufsatz: H'ElNI'l'z; D as D ewey'sche Klassijikationsp1·in%ip, Vom, 

192 1, S. 200 ist der Schluß versehentlich entstellt worden : In der neu en, redu
zi erten Formel ist ohne Beziehung zu.der PAN CONC}:Lr.I·ÜALziAschen zu lesen : 

tg der I-Geschwindigkeit liegt zwi schen 35° und 44 °, tg der E-Geschwindig
keit zwi chen 45 und 54 °. 

Die ÜAl,ZIAsche Form el muß unter A lauten : I= 1/3, E = I f4, nnter G : 
1 = 0,6. 









...._
11

J , Inhalt von Heft 3/6: 
· (herausgegeben am 1. September 1922) 
Grundlegende~ ' Sc 

(Mathematik; Physik; An~tomie ~. Entwickh.tngsge~;chichte; Pb. Y-
. siologie) , 

Reine Experimentalphonetik 'I . . . 
I' , 

A'1gemefries '. . 
' ~llgemeine Handbücher; Bibliog(3phie; Zeitsci;Jrifte~; UntetTicbt" 

1<- ~, ~rsam~lungen u!ld Kongl'e!\~e; yerhandlungen und Berlch,tt:! 
Btographte; Geschtchte; Verschiedenes) • 
Berichtigu,ng . . . • • • . • . , . 1 
HELENE STR,EIM t . . . . . . '. ,. 

' ' ''-1 ' Methodik und Technik 

. l 

. t 

STRUYCKEN,1 Der Lichtpunkt, dessen chrorlographische Beob--
,1 a,chtung und photograpbische .A.ufna~me . • • . . • • 1 

Stimme L 
Laute J 

v. WILCZEWSKI, Phonoposo,tische und phonotopische Un~r-
1 , suchungen von Lippenlauten ' 

Angewandte ·Experimentalphonetik 
' ' 

Io der Wissenschaft . 
(I;'sychologie; Linguistik; Pathologie) 
K:RAFFT, E~n neuer Fall ~n geheilter 'Kiefe':'ersteifung (K~r-

ankylose) . • • . .. • • • . • • ". • • • • 
LEHMANN, Untersuchungen über die ,Freque,n~ bei der sjm;ch: 

atmung . . , . . • . . . . • • . . • • 
SELMER, Der musikalische Akzent im Norwegischen ; • · • ~ . . . 

1 lo der Pr,axis , 
(Stimmbildung bejm Sp'recben ·und Singen; Leseunterricht • Fremd 
sprachen-Unterriebt; Stimm- und Lautfeblet'; Vortragskunet: 
Taubstumt,nen- und Scbwerbörigenunterricht) • 

' ' llllll,lllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllillllllllllllll\111111\lllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIilliiii!UIJIIUiftiUI 

' Die Verantwort~ng für die Arbeiten tra~t:n ausschließlich die I Ver:fauer 
Ulllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll]lllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll!llilllll)lllnll IIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII\liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~IIIIIIIIIIIIIIH!IUIIIllll 

lnte~nadon~les Zentralblatt· '~" "" .. ·~ 
für experimentelle Phonetik W ·;, .. ~ 

• '.1 1922: 32. Jah~ang , 
(Fortsetzung der '1891 von A. und H. Gl]TZMANN gegründeten Medizi 

'
1 

pädagogischen Monats$cl!rift für die gesamte Sprd~hheflkunde) 

• ( . gegründet mit Unterstü,tzung der 
" Harnburgischen Wissensc~aftlich~n Stiftung 

' . r 
und herausgegeben vorl 1

1 1 
' I ( ~ I \. 

Prof. Dr. H. Gutzmann :nd Prof . . Dr. Pa'nconcelli-Calzia ' 
1' Leher d~a l)niverehät,a·Ambu· 1 Leher des Pbon~dacben 4bora-

latorlumollir Stimm· u. Sprach· toriums des Seminars r. aPr. u. Sild· 
'/ I stö~ungcn, Bcrlln ' aeca11r• d. Unlverellil Hamb!Jf'l 

VOX ersche.nt , alle zwei Monate; 6 Hefte bilden einen Ba~d. 
zugspreis: M. 35 jlhrllch. · ' 

Manuskripte von Arbeiten aus dem pathologischen Gebiete der Pboa 
werden an Ptof. Dr. H. Gutzmann, ZehJendorf-Mitte bei BetUn, die 
Arbeiten aus dem normalen Gebiete an Prof. Dr. Panconce111-Calzla, H 
bu,l'g ' 36, P~o~etlscbes Laboratorium, ~rbeten. · 
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PHO NOPOSOTI SCHE UND PHONOTOPl~CHE UNTE:ß.-
8UC HUNGEN VON LlPPENLAU TEN 

(E IN NEü l·: H. LABIOGR.APH ) 

von 

~T.v . \ IVILCZ E WSKI, K at towit z 

Einleitung 
Ein einfaches Pr in zip , L aute zu unterscheiden, schein t si~h 

aus der Beteiligung des K ehlkopfes bei ihrer Hervorbring uilg 
gewinnen z11lassen . Man spric ht von L auten, bei deren B ilduilg 
~timm ba ncl schwingungen a uftreten , und Rolchen , wo dies ni cJ'lt 
der Ji'aH ist , und nennt die er steren st immhaft (z . B. die sog. 
Vol<:a,le) , di e Jetzteren stimmlo.· (z. B. p, t, k) . 

Doch schon das Ohr nimmt wahr , da ß es a uch L aute g ibt , 
di e ni cht total st immlos,a ber auch nicht vol l st immhaJt sind, 
di e also .ni cht während ihrer ganze11 D auer von ~timmhafti rr
l<e it begleitet werden , wi e dies z . B. bei b, d , g ein treten lm nn. . 
Nolche werden oft a lR halb-stimmhaft bezeichnet. Diese T a-t 
sache stellt ein erseits e ine k onsequente Durchführung der ein.
aangs gen ::~,nnt.en Unterscheidung in .Frage; anderer seits drä ngt 
sie daz u, cl or e'Len a u. gesprochenen " H a lbheit " Etuf de n Gr utld 
zu gehen. Zu diesem Zweck wä hl ten wir Lippe nla ut e : 2 orale 
Vorschluß laute, welche unsere Nehrift mit p und b wi ecl<'rgib 
2 ora le Engelaute / , v und den Na sa lversehlußlaut m.. \Vir 
wolle u untenmchon , oh bei .Hervorbring ung dieser L aute di 
Stimme bete ilig t i!-t, we nn ja: 

l. wiev ie l, in welchem Grade, 
2. wo, an welcher Ntellc, a m Anfang , n.m Ende, in der :Mitte , 

a n einer oder m.e hreron Stellen des La uter:;. · 

E s dreht sich also um den Gntcll (7t=7t6crov) und Ort1 

(-r = -r67toc; ) der 8timmhaft igkeit bei Lippenla uten. 

L ösung 

.A. Untersuchung 
.La ute, wie o llen genannt. überschreiten im Dnrc h~ehnitt 

selten 1/ 5 Sekunde, erreichen öfter ni cht einmal diese D a uer . 
AnclererRcits sind unserem Gehörorgane hinsichtli ch der 
8chneiJigkeit und Gen auigkeit, mit der es .·timmliche R eize 
a uffa.ßt, enge Grenzen 2 gezogen . Da.rum könnten wir , auf 
letzteres a llein gestützt, daR Problem überhaupt nicht oder 

1 Vgl. PAN CON c:·I, LLI-C\I,Zl A: Die Phono1Josoto-und 1 honotopomet1·ie, ein 
E inheitsmaß j ü1· die B estimmv.ng de 1' 'timmhaft igkeit. Vox Hll 9, S. 18. 

2 Vgl. PAN ONCELLI·CAJJZIA : E xpe1·imentel/e Phonetik. (~a.mmlung 
Gö.·cHEN, 1\o. 844. . 18). 
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11ur re in spekulativ lösen und müssen, wenn wir Ergebni. se 
erwarten , di e a ns e mpiri sc hem Boden hera uswach. cn , uns 
nach a norrranisc hen H .ilfRmittcln um sehen , we lche getre u a uf
zc ich ne n und fcst lt a, lten , was sich bei den betreffenden Vor 
rrängen a bspielt. 

l. Appa,ratur 
A ls Appar at , auf wel ·hen d ie Lautft lll kti onen a ufgoze ic lt not 

wm·clc n, be nutztC!l wir e in g roßes Zimm erm annsc hoR Kymo
grap hi o n mi t U hrwerk betri e b, ,;e hema t isch dargeste ll t <tuf 

Fi~ . 1 

Fig . 1. Di Ühcrtrag nng der Ke hlkop fsc hwing ungen a u f cli c,;on 
Apparat bc;.;orgte eine .mit G ummi iihcrzoge no K ap sel, wc le he 
a n e in e :-le ite deR f.lc hildknmve l,; ge legt. wmdc und durc h 
e ine n 1-\chl a uch mit e iner ,;e hr empfindli che n i-le hr il>vo rri C' il 
tu ng , dem sog. K e hltonschre iber , in Verbindung stand. Der 
letztere übermitte lte di e f.lc hwingungc n ft uf das Kymogra.p hi o n 
(KapRe l, K e hl tonsc ltr e iber Fig. I ). 

Wol le tJ wir nun Gmd und Ort d r Stimmhaftig ke it inner 
ha lb l' incs La.utf'. ' festste ll en , RO miissen wir au h wi,;sen , wann 
(wo) er bega t~n und w~nn (wo Pr a.uf hörte: Nehme n wir e inen 
sog . . M u ndtn ch.ter (F~g. l _), d er. cl urc h ~ · nen , 'eh Ia uch mit 
e iner aftnZ ähnltchc n Sehret bvorn chtu ng 111 V erb i nclu ng i'\teh t 
ll'iC d~r erwä hn te Kehlt.onsc hre il ~er und sprechen z. ß . bi , ?Ji 
hinein , so b~kommon. wn· zwar otn Bi ld der .in der ExpluRion 
der L ippen Rtch marktereHden hndphase cks L a nteR, a.ber ni cht 
se ine n Beginn , weil ja bei ge:c hl osf'cne m Mund eine E inwir
knn a durch den Trichter a. uf di e Schreibvorricht ung ni cht 
Rtattfinde n kann . Steht ein b u Rw. im l nla ut oder uRia ut , 
(ib i, ib) RO Rie ht. man zwar gc\\'ö hnli ch de n herga ng dci'l 



66 Vox, I922 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll llllllllllllllll lllllll lllllllllllll lllllllllllllll llll llllllllllllllllllll 

vora ngeh cndcn Vokals ~um Konsonanten ; in vielen F'~d l cn. 
a.!Jcr ist e. nicht leicht, ihn gcn au zu bestimmen . Für un. cr o 
Untersuchu ngcn aber ist e in e möglichst stri ktc " Grcnzrcg u, 
Jier ung" w ü nsehen s wert . 

E s Jag nahe, anste ll e des Tri chters eine ldei nc hohle Gummi
binlc zwi sehen die .Lippen ~u nehmen , di e beim Verschluß 
derse ihen zusamm engedriid<t w ird , li11d cl ies ein rc h d ic Nchrcib, 
vorr iehtung anzeigt ; doch st ellte sich heraus, d cLß die Rcak, 
tion , welche eine kleine ßixnc hcrvonuft , beso nder s bei d er 
für unsere n Zwec k nötigen Geschwindigkeit des K ym ogr a, 
phions ein unzu verläss iges Hild gab, wä hrend eine groß e 
ßime die Nprccl1 werk zeuge irritiert. Di eser U mst<.Lncl und die 
wenig sympathisel1 c H a11dha bung solcher Hirne r .ict von llet 
Verwe nd1mg dic.·cs pneumatischen P rinzips ab. 

J<~i11 c n a.ncl ere n Apparat, auf mec ha u ischcr Gru ncllagc auf
gelnwt, fa nden wir .im Phonetischen Lahora.tori um vor, de n. 
Lahiographc n n ac h J:;;. A. MEYER ( l ~ ig. 2a). J~ r besteht u.u~ 
z wei s ich im Drittel ihre r Länge kre uzend en be wogli ehe n H eb eln, di 
') iner seits zw isch e n d ie L ippen k ommen Lmd a nder ' rseit s >Luf dn s b e, 
rußte P >Lpier des Kymographi ons schreibe n (PANCONC I~LLt-CALZIA.: 
Einj'iih1'1~11(J in die angewandte PhoneWc, 8 . 48). E s zeigte s ich. 
aber. daß di eses Instrument :flir vorliegende Untcrsuchun o·en. 
ebenfa ll s wenig geeignet war , a us folgenden Griinden : 

I . Der Apparat besitzt ein e .Länge von noc h nich t 20 cm 
der Kopf der Vp d ~Lrf also nicht weiter als 20 em von der s icll. 
schnell l>c wegcnclc n Tromm el des Kymographions entfernt 
sein . Ganz dicht da bei muß die SchroibvorrichtUJw des K chl
t on"c hrc ibcr;.; befestigt werden. A us diesem Gru nde und weit 
durch die ganz dem Belie ben der Vp anhcimgegc l>cnc, höhet' 
oder tiefer ver leg bare Hcbcltä,tiglccit des .Labiographcn di e! 
K opfhaltHng der Vp ;.;e hr le icht Nchwa.nkungen unter worfen. · 
ist, droht c inersc iLH di e Gefa hr e iner Verschi eb ung der Ap
p a ratur , a ndererse it s cl ic Gefahr der Irri tation der Vp. 

2. Noc h m ehr in s Gcw iL: ht für Zeit und A ufwELnd bei dem. 
ge~amtcn U ntcrs tt t hung .. werfa hrcn fall en di e weiten A u s, 
schlüge clc;.; 'lVI'E Y Jm ';.;che n Apparates ( l ~ i g. 2a) ; s ie si ncl fast 6 c:rn. 
groß . Die Trommel bes itzt e in e Breite von 18 c m. Da. abe:r 
jed es Tmc6 ;; ig ni ert werden mußte, so hä tte n s ich a uf jedem 
nur zwe i n.e ih en, uncl ~wf jeder bei der acfordcrte ll Ge, 
sc hwindig kcit des Kymographions 3 Laute, m it hin () .Laute 
im ganzen tmtcrbrin o-cn lasse n. Fiir das weiter unten be, 
spTOchc nc lVIateri aJ wären J 2- I !5 Blätter nötig geworde n 
wodurch Ft ic h be i der für jeden StrciJe n gebotenen Neu
einstellung der Apparatur die Untcr;.; nchung a uf f::ltundcn 
cr streckt hätte . 

:~ . Eine Schwierigke iL für sich w~irc die besonders b ei 
1\'IaRsc nuntcnm ch ungc n nöt ige Durchführung c i ncr g riind
lir·hl'l1 J\RCj)SiR geWC'SC ll . 
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Fig. 2 
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Angesichts dessen konstruierte n wir den a uf Eig . 2b ge, 
ze ichnet en Apparat: 

U m den Mittelpunk t einer ca. 25 cm la nge n, l ,8 cm breite t\ 
M eta llr öhre bewegt .- ich ein H e bel, de.-scn Achsen a us de i\ 
b eiden ~c hlitzen am Ende der Röhre herausragen . An detl'J. 
e inen H ehe larm wird eine Schreibfeder (F) befestigt , auf de t\ 
anderen ein lVInnd stü ck (lVI) geschoben. Ein klein es , sc hmales 
Gewi chtehen (G) sorg t dafür, daß der H ebel von selbst at1~ 
d er Seite sich n ac h nnten senkt, a uf der das Ge wichtehen ruht . 
Oberh alb des MundRti.i ckes befind et sich eine schm ale Schie tlO 
(~eh) , wclclw a uf cl a.s Ende der R öhre gesc hoben werden ka nn . 
Nehme ich das s ich verjüngende Ende der Schiene und d <-\ 5 
Mundstü ck zwischen die Lippen , so da ß s ich die Oberlippe 
sanft an die Schiene lehnt, und sage e in b oder v, so wird sic}J 
in dem Grade, a ls sich die nterlippe zur Oberlippe bewegt. 
das .Mundstü ck der Schiene nä hern , während g leichzeitig vorn 
die Schre ibsp itze n ach unten geht. Fi.ir die D a uer des Ve1.· ~ 
Schlusses (der Enge ) wird diese Stell ung innegehalten , öffnen 
s ich aber die L ippen zur Explosion (verlassen sie d ie Enge~ 
stellung ), so geht der H ebelarm bei .M wieder nach u ntel1 .. 
di e Schreibfeder nach oben. Auf der r ot ierende n Trommel 
entsteht für a ll e Lippenl aute1 das auf .F ig . 2b wiederge
gebene Bild . 

Durch eine Schra ube (Sehr.) , welche, je nac hdem sie vor 
wärts oder rü ckwärts gedreht wird, den ihr unte n a nl iegenden 
H ebelarm n och t iefer senkt oder nach oben steigen läßt, kann 
der ganze A ussc hlag entsprechend dem Zweck der Unter ~ 
s11 chung und der Eigenart der Vp verk lein ert od er vergrößert 
werde n. 

vVird der Appara t um seine Längsac hse gedreht, o d a ß 
Schie ne und Sc hraube nach unten komm en, nnd wird da.: 
Gewichtehen a uf d ie Seite übertragen, wo sieh di e Schreib 
feder bef indet , so da ß .- ich nun dieser H ebe larm t>t et:;; nach 
unten senkt, so lä ßt sich d iese Ein. telJung für d ie Tätigkeit 
der Ol>erJ ippe verwenden . 

'v\Tir l1 a ben den:;;clben Apparat a uch zwe ihc blig e ir 1ger icbtet , 
n ehme n a ber Absta11d di eses zu beschreiben, da wir fiir vor
liegende U ntcrdt.rchungen mit der einhe bl igcn Anordnung 
g ut auskommen k onnten. Denn : 

l. D ie Gesamtlä nge des Apparates beträgt über 4ii cm. 
Eine störe nde Annä herung an das K y mographi on und rl en 
K ehltonsc hreiber find e t a] f'o nicht :;; t a tt. Dadurch, daß sich 
der H ebelarm innerh a lb einer stabilen .Röhre bewegt , if' t prä
zises ]< unkti onicrcn gc:;; ichert. Bei krä ftiger E xplosion zit.tert 

t \\'ir k önnen sie a uf d em TrAce " ·ohl a u.·einanderhAlt en , wei l H eih('n 
fo lge d er L a u te und Wied erho lungen festgelegt·. wa ren und die ein 
:>.C' Inen Kurven nnch d e1· A ufnahme ihre B <'zeichnung rhi elt en. 
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zwar der H e belarm nach, was a uf der Kurve a uch zu sehen 
ist , cloc h wird die F est st eilung der Lautgrenzen dadurch nicht 
beein t rächtigt . 

Die Am;scldäge betrugen ungefä hr 3 mm , waren also ca. 
20 mal k leiner als die des Meyer.·c hen Apparates, so daß wir 
das gesamte Aufnahmemater ial oft a uf einem Trace unter
brac hten . 

3. Das Desinfizieren ließ sielt leicht ermöglichen, da Schiene 
und Mundstü ck a bnehmbar sind , a lso vom Apparate losge
löst a usgekocht werden k onnten. 

D ie beiden Apparate (La biograph oberhalb , K ehlt onschrei
ber un terhalb) wurden f'O ju. t iert , daß ihre Schreibfeelern 
mögli chst na he und gena u senkrecht übereina nder sta nden, 
dami t ihre Tät igkeit in demselben Augenblick und a uf der
selben K oordina te einsetzen konn te, wa.· notwendig wa r, um 
bei der Bearbeitung beide Kurven zueinander in Beziehung 
zu setzen. 

. ll . Versuchsper.'onen 
Wir untersucht en über 100 P er .. ·onen . Dargeboten werden 

die Erge bn isse von 100. Rom.it stell t d ie P ersonenzahl, d ie ein 
bestimmtos R esult a t lieferte, zugleich den P rozentsatz hier
für dar . 

E s wurden nur männ liche Personen verwandt . 
Das A lter der mei. ten bewegte sich zwisc hen 20 und 

40 J a hren. 
Dom Berufe nach waren haupt. ächlich ver treten : Studen

ten, Le hrer , D ozenten der Un iversität, Beamte, Techniker, 
K a uf leute . 

Der M: ut tor srrac ho nach wa ren 80 R en en deut. eh, von den 
ü brigen 2CJ waren : 4 ltaliener , 4 Polen, 2 E ngländer, 2 Russen , 
2 ' 'p a niP.r, 1 F inne, 1 Grieche, I f-ic hwede, 3 N ichte UJ:OIJäcr 
(Afr ilutlter und zwar a mharis h, somali und ·aramo). · 

• 'tim "11 1i che A11sbi ldung hat d ie Mehrzahl nicht genossen. 
Path. ologischo Fälle wurden ni cht berücksicht igt. 

I 

/ 11 I. Gege1 1sta nd 
Die) zu untersuchenden Laute wurden bereits gena nn t (s. 

R. 64) ~. J der wurde in Vorbindun ()' mi t dem V?k?-1. i ßebrachL, 
und z1

1,ar a l. A nlaut, In laut und Ausla ut . a lso b~ , ~b~ , ~b , e be nso 
b~i ]J, f, v, m. J eden der 15 R eize l ießen wir minde tens 5 mal 
hmte ·ein ander sagen . . . 

D ie 15 Lau tgruppen waren auf Tafeln a ufgeschn e l>cn. D10 
Vp wurde gebeten, sie sich. a nzuse he:n und au ·zu14prechon. 
Dies gescha h dann in Verbm.dun~ m1t d r K ehlkopfkawol, 
mit dem Lab iograph , da nn m1t. be1dcn. . 

n. d ie Z ll prüff'nden La ute 1111 Inlaut un d .Au .. lauL lhi'Cll 
A uF~ :5a ng von den d urch clas i leicht O'C'öffnotenL1ppcn nehmen, 
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so wä hlten wir auch für den Anlaut djese St ellung. Notwendig 
war dies aus unter suchungstechnischen Gründen. H ä tte näm
li ch die Vp v or B eginn des b usw. den Mund geschlossen gehalten , 
;;o wäre der Labiograpil bereits in Tätigkeit getret en und der 
Beginn des b wäre nicht feststellba.r. Anderer seits kann m an 
beobachten , da ß viele Menschen die Lippen schon ein wenig, 
kurz ehe sie zu reden anfangen , ö-ffnen , ntu selten aber kommt 
es vor ,daß jem and n ac h jedem ·w orte die L ippen sc hließt. 
Somit erscheint unsere H andh abung auch v om :prechtech
n ischen Standpunkt a us ei nwandfrci. Die leicht geöffnet en Lip 
p en wären also in unseremFall d ie von Rous:elot a.lsAusgangs
punkt geforderte l11diffcrenzlage. 

D er Vp wurde nichts vorgesprochen , um sie nicht in der 
Stimmgebung zu beeinflu ssen , fl icwurde nur ge beten , so zn 
sprechen , wie s ie es sonst tu e. Auf Temp o, Tonstä rke und 
T onhöll e wurde nur hingewiesen , wenn di ese F a ktoren die 
P h onat ion der Vp oder das Gelingen der Aufnahm e zu he-
einträchtigen drohten. · 

D as geschilderte Verbhr.en stell t e an d ie Gescl 1i cklichkeit 
der Vp nicht geringe Anforderungen . D a a ber sä.mtli.che 
H erren den Unter suchungen großes Interesse entgegenbrach
t en und in licbenswi.ird igsttl' W eise sich nach den gegeb enen 
Fingerzeigen richtet en , RO wi c1" ' lte sich der Vorver such ge
wöhnli ch schnell ab . Befangenheit +-rat sehr selten a uf ; in 
diesem F alle wurde erst dann zur Aufnahrie ~e:chritten , wenn 
sie ge::;chwunden war , was n ach ein igen Tbungcn gelang . 
\iVorauf es ankam , wurde erst am Schluß bek~nnt gegeben . 

E s könnte das Bedenken a ufsteigen , ob Untcr suchnngen an 
solchen L [mtgruppen zu einem fruchtbaren R esultat für die 
Sprachwi:sensch aft fü hren könJilcn , ob , derartige ,,sinnlose 
Schemen " aufst ellen , nicht heiße, die lebende , pr achc w ie mit 
ein em Sezi ermesser atomisier en . 

Gewiß könnten wir ganze Worte und Sätze untersuchen , 
hätten dann aber sehr komp lexe Lautge bil de v or ur.ts und 
wüßten nicht einmal, oh oder inwiewe it diese verschiedenen 
P aktoren auf den zur Unter suchung st ehenden n och besonders 
einwirken . Warum erforscht der Experimentalp sychologe den 
Mechanismus des Gedächtnisse. gerade an sinnlosen R c·izen ~ 
Er weiß, benutzt er W orte, dann verwickelt er das Prob lem , 
dann nimmt er noch .Elemente h inein. d.i e da.s Gedäd 1t ni s 
besonders beeinflussen , z. B . das Denk~n , d ie P hantasie'· . Er 
aber will zunächst das Gedä chtn is allein untersuchen , mit 
einer " Unbekannten " r echnen. D arum sucht er d ie n,nd·eren 
Momente möglichst auszu sch alten. 

Ein B~spi el hierw aus der Experimentalphonetik liefern 
d ie Unter su chungen der Atmung bei der P honation , wie sie 
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P ANCONc r;;LLI-CALZIA (Vox l 019, H eft G) vornahm. 1 'prachen 
die 100 Vpn Prosa ocl r Verse, so waren die gewonnenen 
Kurven so gut wie unvergleichbar. Ganz anders wurde tl as 
B ild , wenn Rio zählten. Der Grund li egt darin , daß Rie im 
ersteren .Fall ihre (znr UnterRuchung stehende) Atm ung dem 
lnhalt e des gerade Gelesenen nnd den Empfindungen , die sie 
cl abci hatten , unterordn eten, während beim Zählen der At
mungsvorgangan sichunbcciJ1fluß t - wcnn a uchnicht ganz 
von dem p sychologi. chen J!'ak~or si h vo llzie hen und geprüft 
werden konnte. Dann be :tc hi;. Ja das 'Wesen des Experiments, 
ni ch t daß InRtrumentc dabe r benu tzt werden - in diesem 
Falle wiin'le der Terminus Fxperim entalp honctik und J.n 
strumcntaJphonctik Rich decken, und ebenso müßte ·ich die 
Expcrimcntalp Rychologie gefallen las.·cn , mit " Instrmncn
talpsychologie" bezeichnet zu werden - vielmehr kennzeich
net sieh clie E igenar t de.· Experimentes darin , den fravli ehen 
VorO'ana von allen anderen ni cht .zur U ntcrsuchun ()' gchöri ()'c n 

I? . " b . 0 ' 
n ber ihn leicht bcc infl11sRenden F a ktorenmöglich::;t zu isol icrcn, 
willki.irJi ch den Vorgang in cinfachRter Form zu er zeuae n, so 
daß er sozusagen in der ihm "an Rich" zukommende~ Wir
kungsweise vorli.<'gt und exakter , cinclcnLigcr , 11ntcr glr. iehcn 
Bedingungen w1ederholbarer U ntersuc hung zugä nglich i::; t . 
Rou.·selot O' ibt die.:em Gedanken ä hnli chen Ausdr uck: 

Un m ot (' 11001'0 ]JOlJl ' l lll O qllOStion do mNhode. On p ounu iL ot ro 
t on to cl o oroiro q ue l'ot ud e s u1 ' Ia qunnl it6 do it Re fa ire uniqu ment sur 
d eo; di RCO UJ 'S suiv is, ca r c'0sL lo cl isoo urf< s ui v i q ui soul cs t , H, pr·o 1 rement 
p a l'.l or , Je Junga.go. Co n 'es(·, pou rt anl pas pu 1· J,\ qu ' il fo uL co m mcn or. 
L e di sco urs con ti nt cl e.· 616rnont:; tl'op cornplex es p our qu 'il nous so it 
p oRsib le d 'y d em ' I er de prirno abo r~l lo,.; lo is d o Ia qua nti t6. olles-c i, 
nou s n 'u.vons Je moyon do los Sll.I S ll ' quo cl a ns rl os gr oupes form6s do 
Iac;on A, oliminer s uccessivoment io utos los causos do variab iliL6 san f 
un0 ooll e en v ue cl e Ja.q uello chaq uo oxp6rt cnco ost organis6e. "os t 
sculcm n t ]orsque Ja m a t iOI'O a 6L6 a.ins i ObSOI'VOO SUL' . OS p rinc ipu.J s 
faocr; que l'on poL~t consicl 6r 1.' los clisco urs f;t ~ i,ri s ou .l 'on consl-nt~rn, ~ i 
1'6Lnd o p r6ltmlllfl li'O a. ot6 h lOll conclnJ( o, 1 ap·pltca.t.Jon cl C's IOIS d o
COUVO I' tOs da ns Jo d otail ( Les m oclificat ions 1Jhonetiq ues clu Iangage, 
Pa ri s 180 1, S. 80). 

vVa. RousRelot hier von der { ntcrsuehung der "q ua nLitc" 
saat D"ilt nati:irli ch a trch flir die FoRtstcllun O' a nderer phonc-
t iscJ;cr Eigenschaften. . . . . 

Auch wir taten ni ch ts a nderes, wenn wn· cl re zur UnLcr 
such ung cler f:ltimmliaftio· keit best imm te n La.ute a uf e ine 
möglichst kurze .Fomwl zn bringen Rucht e rr. Der .LinguiHt 
wird selbstvcrstä ncllieh zu \ ,Yorten und Nät~cn greifen. 

Zu d iesem Cesich t::;punk te, cla s Problem un ter miig lichF> t 
einfachen Verhältni ssou zu unterR11ohen, lwmmt noc h ein 
zweiter: Die experimentelle P honet ik a ls sol ·hc sieht es n icht 
darauf ab die ktimm- uncl Lautfunktionen in einet' best imm
ten 1 'pra~hc fc ·tzustcllcn , vielmehr die allgemein mcnRC' il -
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liehen, d. h . allem Sprec hen zu Grund e liegenden, vom AHekt 
befreiten mec hani:ch-phy>;iologi. chen Tatbestände kennen zu 
lernen . D ar um ist ihr a lles , was Men:ch heißt , lebt und einen 
K ehlkopf ha t , willkomm en und Rio nennt sich in di eRemSinne 
vom 01·te 1.t,nabhängig (1? ANCONCELLI -CALZlA: Experimentelle 
Phoneti k , S.7) . D arum wählten wir fiir vor liegende U nter
suchungen nicht bloß D eutsche, Ro ndcrn a uch Vertreter a n
derer Nationen, wie sie Rich gcrarle darbote n. Darum mußten 
wir ahcr a uch einheit li che, sozuRagen " intcrnationa.le" I eize 
aufstell en , sonst kö1mten wir s ie ja ni cht miteina nder ver
g leichen. 

Die Art ikula tionsbaRis <..l es deutschen Rprcchcrs wird ni cht 
beeinträchtigt, ob er " B ier" sagt oder bloß bi, gib oder bloß 
ib, wohl aber iRt es a nzun ehmen, daß der Ausländer, wenn er 
die deutsc he n \Vorte Rpricht, die ihm sonRt eigene Artiku
lationsbasis ä ndert, wä hre nd Rio bei " neutra len" Lautgruppen 
(wi e wir Rie benutze n) g le ich ble iben dürfte , und da ra uf 
kommt eR ja. gerade an . 

B . Ergebnisse 
I. Grad der Rtimmha.ftigkeit 

a ) Berechnung der Durchschnitt. werte der einzelnen La ute; 
Angenommen wir hätt.en da· Bi ld a uf Fig. 3, bei A hätte n 

die Lippen angefangen sich zu sc hließen , bei B hätten s ie 

Fig. 3 

s ich gesc hlo::;sen , von B bi s C wären >' ie gesc hlossen, bei Cer
folgte cl ie .Explosion und CD ste llt den Ver la uf der letzteren 
dar . Demn ach ·würde , fa Ll s wir den Lippe nl aut von A - D 
rec hne n, daR cl azu gehörige vom K ohltonschreiber F<y nchron 
markierte Stück A' D' Re in und b D ' die innerh alb des La utes 
(hier An lauts z. B. fn: ) auftretende Stimmhaftigke it . Nur fragt 
es sich, ob wir den ·Laut wirklich so a bgrenze n können: D a ß 
die ExploRion , also daR Stück C' D , zum Laut ge hört , dürfte 
unbestritte n Rein , a ber a uch ß C, der Ver Rc hluß : denn was 
sollte dieseR Stii ck phonetisc h bede uten, wenn eH nicht zu 
<'l ern Lippc1da ut zu rechne n wäre? Von dem 1: kann eR in 
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k einer der Positimtcn bi , i bi. 1;b herrühren, da in dieser Zeit 
gar kein i ex ist ierte, der Mund war ja ge.-chlossf'n . .Demn ach 
ge hör t der Verschluß zu dem Lippenlaut. Doch a uch das 
Stü ck A Bist e inzubeziehen. Es kamen nä mlich ziemlich za hl 
reiche l•'ä lle vor , wo die f:'t immhaft irr keit im Anl au t bereits 
bei A ci nsetzt , a lso in dem A ugenblick , wo die Lippen 
erst anfingen, sich zu nä hern . Dies ist e in Kriterium , 
da ß wir den Beginn des La utes bereits bei A a nzu
setzen ha ben . So mi t wä re A B , um die Terminologie 
Rousselots zu gebrauchen, die tcnsion (Vorbereitung des 
Lautes), B C die tenue (da. H a lten desse lben ) und (' D die 
cl ctcnte (d ar-: Verla. sen). 

P ANCONC ELLt -CALZlA (I' ox l!ll ~1 . S. 18) ha t das e inzig vo n 
Ro l SS.KLOT erwä hnte 1 vcrsc h iedenartigc Verhal ten der Stimm 
haft igke it nicht bloß gena uer p rä zi siert, e indeutige technisc he 
.A usdrü cke geschaffen (Ph onol)osotometrie, Phonot opic mi t 
den tormini n und -r), sondern auch eine ebenso einfac he wie 
vo llkommene Methode, a lle möalichen La ute nach dieser 
R ich tung ein hcit l ich rech norisch zu beha ndeln . 

Es gen iigt nä mli ch nicht, die Größe der im L a ut a uftreten
den Stimmhaft igkeit für siuh a,ll c in , a bsolu t zu messen, denn 
s ie ka nn ja zu vcr.-c hieden langen La uten gehören . .Der \~Tert 
fiir die Stimmh~tft. i gke i t (rr) wird a l ·o durch das Verhä,lt nis der 
Lä nge (D a uer ) der Stimmhaftigkeit zu der des ganzen La uteH 
a u.-gerlri.i cl<L. Doch das rei ht ni cht au .-. H abe ich z. B . eine 
St immhaft igkcit = 3 aefttnden be i e ine m L au t. der den \~1P r t 7 
hat, I"O ka nn ich .- ie ni ch t ohne we iteres mit der 1-,t immhaft ig
keit :3 vergleichen , die zu e inem L au t von der Lä nge n gehört. 
Darum reduzieren wir ' äm t li chc Hcr-: ul tatc a uf ein E inheits 
m a ß, nämlich die Größe tO , inde m wir aufstellen : \Vorm d ie 
Stimm haftig keit bei e inem .La ut von der Lä nge 7 = 3 i:-:t , 
wie o- roß wä re siP, wenn er l 0 la ng wä re, und ebenso wenn 
die f.it immhaftigkcit = :3 ist bei e inem .La ut von der Größe !l, 
wie groß wä re sie, wenn der L ttu t = .I 0 wäre. Die so fiir rr 
gefundenen \Ver te stehC' n dann alle a uf demsPib n N iveau, 
s ind a lso mite in a nder vergleichba r. 

Wie erwä hnt , wurde _jeder L a uL 5 ma l p honiert und von 
diesen Einze lwer te n de r Dnrch;:chni tt genomm en. 

Addieren wir !"äm t licho \Vcrte, die wir be i den J 00 Perso tlc n 
in den e in zelnen Gruppen erhie lte n, und di vidi erendmuh I 00. 
so e r·gc ben sich d ie a nf .Fig. 4-a eingetrage nen und grap hi ;:e h 
dargest ellten Za hlen .2 

1 PrinciJJes de phonelique exp erimentale. H. 40:3. 
2 \\ ' it.' setzen itnmor 1 .n \ ' oka l rlazu . um g le ichzeit ig dio jewoiligo 

Stellu ng des Lippen.l >l ll tcs a nz t1 d eute n. Di e Zn h lcn b zioh on ;:; ich u b or 
immer n ur auf d ie im Lippe nla ut ~o l bst ituft rot ende St immhn ftigk oit,. 
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;l , l - (i ~ ;~ !J 7 13 I !J (i II 7 
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il I 17 10 2ii .) 
7 , 1 -~ !) 4 J 2 I 7 2-l JO ~~ . 8, 1- D 2 !J 4 

2 4 22 I ;~ l ii 
!1, 1- JO 1 7-1 !l I 

M ;J :33 
1 1 oo l 1oo 1 1 oo l 1 oo l 1 oo l 1 oo I 1 oo l 1 oo l 1 oo l 1oo 11 oo 11 oo 1 1 oo 

Ta b. I 
\ ' e1 tei !ung d er P er son en a uf d\o \ Ver tc TC = 0 bis n: = 10 

Die \Ver te für ivi nncl 1·111.; ware n imm er g leich 10 . 
T a b. t zeig t., welche Za.hle tJwcr te fiir TC a uf Aich di e m e iAten 

P e rson e n innerh a lb d er e inze lne n Gruppe n vere ine n . \ Vi t' 
se hen d a r a us, d a ß .n ie h t a lle L a ute e ine n ;;o bed eutRam e ll 
Z a hl enkreis b ilden ~vi e z . R. ~b i (z \\:isC' hc n D nnd 10 gelegen 
mi t 74 l?'er :>OJ~en) , vw l m e l_~r erf_re ut s te h m ::~_n ch e Za hlengren ze 
zwar e iner n tcht unbetrac ht itC he n Bc te thg ung, weis t indes 
noc h g a n z in ihrer Nä he oder Roga r we iter e n tfern t beachten s
werte A n s::~.mm l ungen von Per sone n a.uf (z . B. bi). 

V\' ie die l~rge bniA:c von T a b . I z. ß. fii r ln:, ÜJi. ib Rie b gr::~
p h isch cl a rste!le n Jassen , ze igt .Fig . 5. 

Di e gc:c hn örk elten J<'cld t•r ste llen de n Zn;:;tand de r i-lt imnJ 
Iosig kei t d a r. 

h ) Verg le ic lnmg <1Pr L a ute 
Uche n wir nun d azu iiher , di e e inze lnen L a ute mite in a nd er 

zu verg leic he n , indem wir zunäc hst di t• durc h j cd(' ll Ln ut e in 
gen omme ne i-ltcllun u ( \n la nt. , In la u t , A uAia ut) bes ich t ige n . 
Betrac hten wir 

d ax Verhä ltni s v on n la ut und A us la u t . 
d as Verhä lt n is d iescr be ide n zum I nl cwt. 

a.) A nla u t uncl A us ln.nt. Fig. 4- b s Le i!L d a !', wi ' oft d Pr 
A uRia ut be i d en einze lne n Gruppe n g r ii ßer \\'ar a lx d er Anla ut 
z . B. he i 1;/ Hü%. D ie fe h le nde n 14% ve rte ile n s ich in ei N 
Y\'e ixe , d a ß der A uslaut entwed er k le in er war a ls der A n la u t 
o der cliexem g l.e ich . 

l_•' ig . 4c beant wortet di e Frage: Wie verh a lLe n s ich A n
und \u ;;]a ut , wenn wir säm t lich e A n- und A u slaute bei. e iner 
nnd d er selben P erson a nf e inma l vergle ich e n 1 

\Väre d er A uAla u t immer g r iißcr gewese n , da nn wli rde ( ' I' 

d aR volle Qu a. cl rat e innehm e n, d oc h i;:;t Hu eh so se in Ge biet 
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~~'!'\"'.:r.'i'P""""~'I"r.~~~~::P.ill"!7:1111 1 (durch d ie schraffierte 

fr, 

··-
•. I · 

Fläche markiert) im Ver
gle ich ztl dem karierten 
~tü ckc des An l<wtcs rec ht 
erhebli ch . 

ß) An la ut. und Auslaut 
z.um l.nl a ut . Bei die."cr 
Untersu chung wollen wir 
e benso verfahren. d. h. zu
erst nac hei na.ndor Cl ie Laute 
e i1weln durchge hen 1111d 
dann a uf e in lll a l a.llc 5 bei 
ein und derselben Person 
erfa sse n. 

Ersteren Fa.ll bele uchtet 
Fig. 4cl. Der An la,ut fä ll t 
~t u s der Konkurrenz fort, 
we il er (mit e in er A us
n ahme ) imm er k le in er war 
a ls der Jnl a ut. Da. i 'Ui und 
;:nl?: imm er g le ic h I 0 ist , 
so rii hrcn d ic i Ii nen zugc
schric ilcnen87 % bezw .89% 
da her , daß in de n fehlen
den l :3 hezw. ll Fällen 
der .-\ u,.: la 11 t a uch = 10 ist . 

Stelloll wir das Resultat 
zu f'a m men: wenn wir hei 
jeder Perso n sämtl iche In

~~~~~~~'!;.~?25\Y~~I?l .9 Ja utc , 1\nhwtc und Aus

wir zum 
ge hen. 

Ja.utc g le ichzeitig in de n 
B li ckpunkt ne hm en, so er
gibt ~if'h .Fig . 4c. A uch 
s ie redet e ine cleutl iche 
Sprache, daß der J nlaut 
das :Feld be herrscht. 

Die bisherigen Vergle iche 
waren a uf die Verhä.ltni ·. e 
geri chtet, d ic s ich inner
halb der aus Anlaut , In
la u t und Auslaut zusam
mengesetzten e in zelnen 
Lautgruppen -"Zelle" ab
sp ielen. Nunmehr wollen 

direkten Vergle ich der 5 Laute untereinander über -

Bei der :Fülle m ögli cher K ombinationen muß eine plan
mäßige Au.'wahl stattfinden. V\Tir untersuchen di e A nlaute 



1-Jcjl )/6 77 
111\lllllilllllllliiiiiiiiiiii\IIIIIJIJIIIIIIIIIIIIIIIIII II \I IIIIII II IIIIIIIIIIJIIIIIIJIIJIJI IJIJI IIJIIIII\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII \I IIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII \IIJII IIIIIIIIIJIJIIIIIIIIIIIJIJI 

:~.uerst paarweise, 
da nn ZH clreien , 
dann zu v ieren, 
schl icßlich alle fünf. 

Dasselbe vollziehrn wir mit ckn Aw<lante11. 
Bei der r\nwelldung di rses Verfa.hrens au{ die Jnla.ute t reten 

dadurch, daß ivi und imi stets = 10 ist, von selb,.t R ecl nk
tionen auf. 

I I I II I I ~~ ~:~ I ~~ ~- ~ 
) 1/1 i :2(, I 7., I 

j l l ll l- l l ll I= 
!Ii I I I 151 l mi 77 1~1 :2 --
bi i J ') Js.i" ll bi t l 77 2 

I I IH I= I I l Iu I= I I I II = 
1~1 1 001-1-=- ''.'i ~~~~- l·i 7-1\ :2:! I l 

fi i - 100 - _lt· l ,).) - fi 22 H .Je 

l l l ll l= I Ji ll l= I J 11 1= I I 111 I -
?·i 1 1 u0\~\ - ~~~~- ~ l·i lu1 I 4 I ,) {I' 181 I' 7 I I ~ 
1.i - 1 oo - P' 1 - 1 oo\- 1'i -.,J !l l i'J pi 7 8 I 12 

Tab. 2 
Anlau te vcrgli hc n paarweise 

cz) Paanrr if'C. A nf Tab. 2 ~< in d "ämtli chc Paare zuKflmmcn
gc:-:tellt , die sich aus den 5 Anla uten : bi , ?J1; , 1'1;, j i , mi bilrl.cn 
laRsc n ·die erste Za hknrcihc jcdcsl!'elclcR bc:;;agt wie oft dicRer 
Laut gegenüber seinem Ko;1J.:: urrentcn a.n erster , die zweite 
Zah lenreihe, wie oft er a.n zweiter f.lte ll e vorkomm t , die dritte 
nennt d ie Zahl , wo Gleichh eit zw ischen beiden herrsc ht .. 

J ntercf'Rant dürfte Rein , daß bei der Zu. ·a.mmenstcllung vi - m-i 
mi, wclc· hes doc h in Re inem Grundwertt (n: = 15 ,02) n icht 
v iel hin ter t·i (5,8L) zurü cksteht. Rich nur 20 mal den •erste n 
P latz erobert, w~thrend b1; (wo n: nnr 3,3G) sich nicht v iel 
weniger (21 mal ) gegcniiber mi a.n er,.ter Stelle befindet. 

Die Laute 7J1;, f i Rind gegenüber vi und mi hnmäch t ig. 
Da.gegen gelingt es dem ?J ?; in der Zu. a.mmenstellung mi t bi 
clieRem 5 mal gleich zu werden und vierm al an die erste f-{telle 
zu gelangen, und j1: Lringt letzteres 22 mal fertig . 

·w enn auch ?Ji l 2 ma.J eine Gleichheit mit fi cneicht und efl 

1 s . Fig. -'a 
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7 m nl iiherfliigelt , HO HLeht es doc h 1' 1 mal an zweiter und 
Homi t an letzter Stelle der ga nzen f' kaln. 

im ~ 5-I ;_I !"> 

Ii' 4 1 ;J4. 5 

I l I II I I l I II 
i iJI 90 I 8 ~ ill I 7:; I :l:l l 5 

il· - 8 ()0 I :l i/, I 22 7ß .-) 

I I j l t I l 111 I I I J 111 1- I l I I] 1-
~1 !Je) I I -=-~-I Cl0

1 

7 I _ ib 

1

78 I 20 

1 

2 ~~ (j~ 1 :3 1 .

1 

5_ 

I i/ 1 I !)!) 1- 1( 7 ~)31- 1 if 20 I 78 2 i/ I i.l l Ii+ ;j 

Tab. 3 
Auslaute ver·glichen p aarweise 

An der f' ü:; t das .Bild für die Au laute (Tab. 3) . Hier herrfleht 
a n ers ter Stelle im, was ja auch dem Grundwert 1 (8 ,1 4) ent
spricht. Jmmerhin mnß es seinem Rivalen i1• 4 1 mal den Vor
rang überlassen. 

Sein a bgefalle n ist i u im Renkontre mit i'rn (HO und 8). 
während es .·ich bei der Begegnung mit iv sc hon bedeutend 
er holt hat (n und 22). 

Die beiden schwachen K andidaten i p und 1;/ vermögen 
gp.gcnüber dem st immkräft igen im und iv n icht viel zu er
reichen , wenn auch ge:-mgt werden muß , daß eine glatte 0 nur 

inmal vorkommt, und daß 1:-v von i/ 7 mal besiegt und von 
1;11 4 m al e ingeholt und !) mn,l gesch lagen wir d . 

Günstiger Hind ihre (Jhanccn gegenü ber i b, nämlich i/20 ma l 
größe~ als i b und ip 2G ma.l größer als i b, 
tmcl im vVetthewcr b miteinander rii cl<t rliesmal i/ an di e letzt e 
Nt..clle (vgl. Grundwert2 1;.p 2,7, i/ 2,24). 

Bei der paarweisen Zusammenstel lung der Inlaute ha ben 
wir es unterla ssen , imi und i v i mit ein7,ubeziehen , weil sie 
immer = JO sind . l nfolgedcssen ergeben sich nur 3 auf Tab. 4 
verzei chn ete P aare, wobei 1;ji und i ?)i gegen ibi so g ut wie 
ni chtR au Rri chtcn , während ifi und ipi, a neinander gem esRcn, 

I s. F ig . 4tt 
2 

.• F ig. ~a 
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I I I 11 I -

i bi I 98 I 2 I -

ifi I 2 I 98 I -

i bi I 99 I 0 I 1 

ipi I 0 I 99 I 1 

ifi I 62 I 36 I 2 

ip i I 36 I 62 I 2 

Tab . 4 
In la ute verglichen p aarweise 

a uf das Verhältni. 62 : 36 und zweimalige Gleichheit gelanaen 
(vgl. Grundwertl i p i 3,73, i j i 3,32). 

hi fi p i 57 °/o 

-

fi bi 1li 15 % 

--- ---
l·i J>i (i 

3 k \piuc Gru ppen 

n id1 t gc recli nc t I !) 0 /o 

Ta b . 5 
Anlaute verglichen 3 g ruppig 

1 s . .Fig. 4a 
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ß) Zu dl'cic n . B ei der Zu s<tmmenfas::; u ng der Lantc Z ll clroicn 
ha be n wir Ab.·tand genommen , auch die 7' - un d m -Oruppe 
zur B ildung e ines Ko llegiums miL zu ve rwe nden . (i; :-; wiirde 
Ho nst d er K ombinationen r. u v iele geben , ohn e da ß R eH ultate 
zu erwa rt en wär en , d ie zu unseren bi sher ige n und noc h fol
genden F est Hctzungcn NcHos brächte n. 

T ctb . 5 zeigt, a11f wc leho der Grüße der Nt irmll hnftigkcit 
1r aeh 7.11 Samm engcHte ll tc L a utgr nppenknrnhin at ioncn Hich die 
meiste n P ersonen verc i n ige n . 

D ie Orößcnordn1 rng bi - .h - pi tri tt !i7c'/0 <Ltrf , während 
d ie Re ihenfolge /, i - 'li 1; - fi nur !i ma l r. usta.ncle lm ni . 

D a:-; .,sti mmlose" Ji (/i - {,i -- pi) ii berspr ingt aber I :) mal 
HOgar n oc h h i . 

.Auc h hier " ·urclon 11\i.IJ e, wo Gloicbhcit l':wcic r· L a utg rup pe n 
a uftrat (z . B . IJ i = f'i) , ni cht f!:C reehnd. 

··w enn man bedenk t , da ß es zwischen den :3 La uten bi, pi 
und /i 6 K omhinat ionsmiigli chkciten g ibt und t rot z 8 limi
n ierung von l!l F itl ien Hielt 2 kraftvo lle Gruppen mi t zu:-;um nwn 

ib i/ 43 °" 

i/, i/ i j J 14 °'" 
----

JjJ ib if 14 "10 

- -- -
if ib i j ! 7 o,\1 

ij' ip if, 7 0/tl 
I \, IL•i n t' C; •·•• ppt · 3 Of 

I 

n it' lll. g·crcchn et 12 ";,, 

T ab. 6 
.Aus la u te vorg lichen :3 g n rp pig 
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72 o~ bilde n, :-;o er sehen wir hier aus, da ß die Grö ße der 1-:tiJnm 
hahigke it nic ht. ph:m los auf- und n iei:lersteigt. sonclem in IJe 
st immi e n R ichtu ngen verläuft. 

Fiir d ie 3 Auslaute i h, i p , i/ erha lte n wir nach demselben 
V erfa hrcn T <tb. U. 

Hei de n 1\ nlauten nahm ?Ji d ie dr itte 1-:telle e i 11 , h ior hco·IJ 
ach ten wir , da ß es a.n de n zweit en .Platz rii ckt. Dn.ssell w 
iik ll tc n " ·ir ;;chon hoi der ]Htanveise n Verg leich ung der .An
und .A us la. utc feF<t. . 

.Demcntspn'o hencl hat d ie Grupp ierung ·ih - i p - if die 
Ober ha nd : 43 % , d ie Kombinat ion i b - i/ - ip ll l ll' 14%, 
wä hre nd Pine solch,e mit ·i11 a.n erster :->tol le au eh 14% a ufweist. 

ij . das bei ii7 % auf den letzten P latz wa.ntlcr n lll \1 ßtc, 
br ingt <'H in l4 % znr fü hrcHde n 1-:t.e llnng. 

Di e :3 l nla ute werden <tuf T a b . 7 charaktcri;;icrt. 
dn: be hauptet immer die erste f.;tc ll e, i f i bei (i 1% d ie zwe ite. 

IIJUß aber an mal m it i LJ i den P latz wec hseln. 

il·i iji (i I 0 / 0 

ibi i!i illi "/0 

Ta b. 7 
lnhtute vt'rg lichen :3 g rupp ig 
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y) Zu vieren. Prüfen wir nunme!u 4 Anlaute auf das 
Größenverhältnis der 'timmhaftigke1t. 

·wir treffen wieder eine Auswahl , indem wir zu bi - 11i - fi 
das vi als einen dem fi entsprechenden Engela ut beigesellen, 
das mi also n icht berü cksichtigen . 

\iVir gewinnen Tab. 8 

11; bi fi pi 

-

'l'i fi z, ; pi 

bi lJi fi j•i 

-- - --- -
vi {, i ?'i (i 

:1 kl ein e l:rnppon 

ni cht ge rechn et. 

T ab . 8 
Anhwte verglichen 4 gruppig 

12 °/u 

Die Gruppierung vi - bi - ji - pi ist mit 44% vorherr 
schend, während das:elbe bei der bloßen U mke hrung von j 1; 

und pi nur 5 mal o-clingt . D ann wird bi v erdrängt undfi tritt 
15 mal an zweite , ' teile. Schließlich aber mnß sogar vi ab
treten, um dem bi 12 mal den er sten Platz einzuräumen. 

Von kleineren Gruppen bildet en sich nur 3 mit 4 Fällen , so 
d a ß wir trotz Ausscheidung von 20% und 24 K ombin ation:
möglichkeiten aus den wenigen eben genannten Gruppen ein 
r echt deutliches Bi ld gewinnen . 
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tV ib ip if 27 °/" 

-
il ' ih i/ iJl I I o,() 

IV ip ib i/ 

ib iv • ip i/ 

iv i{ ib ip 

iv if ip ib 

klein e Grupp en 

nicht gerechn et 

Tab . 9 
Auslau to verglichen 4- gruppig 

D ie Res ultate der 4 Auslaute Rind auf Tab. !) nieder 
uelegt . \Vir :ohen hier größ<'re Differenzierung, können aber 
t rotzdem kräftige K em e herauslösen. , 'o die Verbind nng 
iu - i /J - 1:p - 1:j mit 27%. 

if wechselt mit i7J bei ·on. t bleibender K nstollation ll mal. 
vVar 1:11 hierdurch an vierte fitolle ged.rii ckt, RO erwirbt es 

Fie lt in der Verbindun iv - i7J - ib - i f den zweiten Rang 
und zwar obenfalls 11 mal. 

A11Ch i/ erobert , ich den zweiten Platz in der Verbin lung 
i v - if - 1:b - ip 6 mal , und in der Vorhind ung iv - if -
ip - ib 5 mal , während das stark tönende iv, welche· in 
27 + l] + II + 6 + 5 also 60 Fä llen die Hegemonie inne 
hatte, von ib in Jl Fäll n gezwungen wird . seinen Platz auf-
Zl.Woben. 

Dasselbe ib muß Rich aber in 5 :Fällen auf den letzten Platz 
zurücl<ziehen. 
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ö) Zu f ü nf . Zum S(' hl uß wo lle n w ir a lle 5 Anla ute und AuR
la utc a uftreten la:-sc n. 

Fiir d ie An la ll t c s . T <tb. l 0. 

1'1 (i I " 2' ,, 
I 0 

1' 1 m i (i l· i J>i :J o;,. 

Ut i /'/ l· i (i J?i D o o 

111 /.i 1Jii (i 1 i s ,. 
, o 

-------
l·i 1'i u1l fi 1' i ' () 

I " 

m,i ,., fi bi ]Ji 5 f t u 
----

8 k leine G rup pen 1-1, 0 " 

n ich t g-er ec l•n e t 

T ab. 10 
Anlaute vergliche n 5crruppig 

Fiir d ie /\u slautc s . Tab . J l. 
' "'ä hrend d ie Anlau tverb in dung vi - 'lni - bi - .h _:_ p i 

2 7 P er son en a uf cl e n P lan r nft und nur 8 k le ine Gnrpp cn mit. 
14 T eilnehm ern bildet, bring t; d ie a n cn;te r Ntcl lc vcrzeic hu ct 
A w;la utvcrb in dung : iv - im - ib - ·ip - i.f nur 15 Vertreter 
a uf und bildet l 6 k le ine Gruppen mi t 3 1 %. 

B ed enken w ir aber , da ß be i 5 Lauten 5 X 4 X :~ X 2 = 
120 Stellungen m ögli ch s in d 11 n d durc h d a.s Rtrc nge A us 
Rchc iclungRv er fa hr cn der gle ic hen Wer t e 21% ver lore n g ingen , 
RO Rind clic ge na nn te- n und die anderen n och ni cht aufge
führ t en Ha uptgrupp en lehrre ich genug. 

Tm Anl a u t be ha uptet s ich m it l~ rfoJg 1·i an er st er k t cllc 
(2 7 + f) + R = 44°ft,). 
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;,. illl i/> i]• if I ... ) II u 

iw ;, . il· i ] • if 10 °/o 

i1 1 im i b il i]• (j 11in 

II Ii ib iu iz, il {i o n 

i1il II' it• ib i{ (' 0 
l 1 11 

io im i]• il· i( ;) n;t, 
--- --- ----

I(; kl ein e Gruppen I :J l ";. 

ni ch t g-e recl1111't :? I o " 

Tab . 11 
Au slaute vergli chen 5gruppig 

m·i nd ing t es nur H -j 5 = 14 m al an d er f-lpitzc ,.;u Hte h 'n. 
bi bringt es 7 mal fertig. 
1Ji aber hle iht immer das letzte Ra.<.l a m \Nagen , wä.hrcnd c>: 
fi g lü c kt , I 4- ma.l in di e :MitLe zu komme n. 
Im A us la.ut ha lten sich 1: r und im HO ziemlich Gle i ·hgcwi<·ht . 

iv dominier t 26 ma.l , im 22 nm l. 
i b veJ· nntg keinma.l 1.111. zu überhole n , dagegen rück t d af; 

~-:on >:t a n de n flinften P latz verurte ilte if ß m a l a uf den ,.; we it 
let:t.t cn f-litz nnd i 11 Rt ell t >: ic h I I m a l in die Mitte. 

ll . Ort der Stimmhafti gke it .. 

J<'iir di e B estimmung von -r hat PANCO)<'C I~LLL- C'ALZL\ ( Vo:r 
I!Jl!l , N. 20) e ine R eihe T ypen ~wfgm;te ll t: 

Typus I : wenn die Ntimm haftigke it am Anfang eicH La u tel' 
::w Etr i tt, 

Typus H : wenn s ie in cl cr Mitte a uf t rit t , 

• 
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Typus III: wenn sie am Ende auft ritt, 
Typus I ;HI läge vor, wenn sie am Anfa ng und am Ende 

auftr it t . 
War die Stimmhaftigkeit t ot al (also 1t = 10), so bezeichne11 

wir -r mit plus ; 
' var gar keine, t immhaftigkcit vorhanden (also 1t = 0), s0 

notieren wiT -r als m in ns. 

a ) Verh alt en im a.I Igcmeinen 
Ans Tab. 12 er sehen wir: 
Beim Anlaut tritt die · Stimmhaftigkeit i:i herwiegend &Il:J. 

Ende auf (Gesamtzahl der Anla ute 2307, davon -r III 1726 
= 74,8% ) ; 

beim Auslaut e überwiegend am Anfange (Gesamtzahl le:t 
Au. laute 2281, davon -r I 1075 = 86,6% ); 

bei beiden erscheinen au ch Werte fi:ir totale Rtimmhaftig_ 
koit -r + und t ot a le Stimmlosigkeit -r - . 

B eim Inlaut i bi , 1;j i, ipi (ivi und imi wurden nicht gerechnet , 
weil -r immer + ) sind F ä lle zu unterscheiden : 

wo clio Stimmh aftigkeit nur am Anfauge (TypuR I) und 
JTä lle, 

wo sie am Anfange und am E nde auft r itt (Typ us I ;IIl) . 
Außerdem kommt auch hier -r mit + und mit - vor (letz_ 

t eres aber nie bei i bi ). 

b ) Anlaut aegenü ber Au shwt 
Inlaut gegenüber Auslaut 

Tab. 12 gibt auch neu es Ma terial für das .'chon , 'e it e 7 5 er
örterte Verhältni s von Anlaut und Au .. Jaut ; wir untersucholl 
jetzt , ob d ic tot ale F:it imm haftigkeit (-r + ) und die t ot ale 
F:i timmlosigkeit (-r - ) beim Auslaut oder beim Anlaut größer 
bezw. kleiner ist: 

Unter der schon erwähnten Gesamtzahl der Anlaute (2307) 
befind en sich nur 31 JTä.llo mit -r + (1 ,4 o/o). Von den 2281 Au _ 
lauten eraeben sich 284 F ä lle m it -r + (l 2,5o/o). 

Bei einzelnen Auslauten zeiat sich da.' Überwiegen der 
Stimmh aftigkeit be ·onders stark (vergl. bi - ib , mi - im, 
vi - iv anf T ab. 12). 

Auch d ie gesamten 1inu swerte können wir unter dieselll 
Ge. ·icht spunkte vorgleichen : 

Add ieren wir nach Tab . 12 ·ämtlicbo Minuswerte der An
laute, so er halten wir von obigen 2307 Fällen 550 (23,8%)· 
m it-r - , 

aber von den 22 1 Auslauten entfallen nm 22 (0,9 % ). 
auf -r - . 
. Im einzelnen vergleiche die Minuswerte der P aare i b - bi,. 
~J - f i, i1J - 1Ji. 

• 



La ut 

bi 
.ibi 
ib 
pi 
ipi 
ip 
f
ifi 
if 
mt 
im 
tri 
iv 

Ge
samt

zahl 

462 
485 
45-! 
-!77 
-!44 
-!5:1 
4.58 
43-! 
4.53 
468 
-!66 
44.2 
-!5.) 

~ + 
I o . /o 

Zahl I zur Ge
. samt-

3 
401 

41 

10 

11 

4 
11 3 

2-! 
130 

zahl 

0,6 ° 0 

82,7 ° /0 
9 OJ ,0 

2,3 % 

2,5 "!o 

0.9 ° 'o 
24,2 ° 0 

5, .'> % 
28,6 o;. 

I 599 1 I 737 

von 
wie
viel 

Pers. 

3 
90 
15 

5 

8 

4 
39 
15 
4.5 

' I 

I 0/n 
Zahl I zur Ge

samt-
zahl 

16 3,3 "/o 
41:? 90,8 °/0 

281 63,::1 % 
44) 98,2 °2o 

97 122,4 ° 0 

-1.45 , 98.2 "lo 
353 75,8 "lo 

320 70,3 °/n 
12369 1 

von 
wie
viel 
Pers. 

8 
96 

79 
99 

40 
100 

89 

86 

Zahl 

'Ul 
0 . 
/ 0 

zur Ge
samt
zahl 

-!05 I 87,7 °io 

113 I 23,7 "/. 

329 I 71,8 °/n 

4o4 I 99, l Ofo 

415 193,8 °/0 

11726 

Tab. 12 

"'Tabelle 

von 
wie
vi el 
Pers. 

95 

39 

90 

100 

100 

~ I ;lll 
0/o 

Zahl I zur Ge
samt-
za hl 

68 1 14 % 

15 1 I 34 °/0 

322 I 74,2 Ofo 

I 541 I 

vo n 
wie
Yiel 
Pers. 

25 

5 1 

91 

"t-

~ /0 von 
zur Ge- wie-

samt- viel Zahl 

zahl Pers. 

54 111 ,7 °,0 I 23 

1 0.2 Ofo 

1

. 1 
364 76,3 °/0 89 

2 0,4 % 2 
8 1,8°/0 2 

1:.19. 28,2 °/0 I 46 
-! I o.9 "fo 2 
8 1.8 "!o 5 

3 1 o.-, "lo 1 3 
!1 I , I 0 / 0 I 

I 578 1 

~~ 
~ 
§c.._, =--... 
~~ 

~00 
~'-l 
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Hesulta t: der A us laut hat bedeutend mehr .Fälle a ls der 
A nl a ut , wo totale Stimm haft igkc·it a uftr itt , u ncl bedeutend 
wc·niger .Fälle , wo Lotale Stimnli osig keit a uftri tt. 

A uc h in da s Ver li ä ltn is c!c>s A usla ute:-; (A nl autes) zu m Inl a ut 
gc \\·ä iJrt. T a b. 12 E inbli ck. Jm EinkJang mi t den bereits a uf 
~ - 75 gem ac hten J<'es tstr- llungen wC'i st der lnl twt becleutC' nd 
m eJ1 r Fäll e m it " 1 und bede utC'nd wC'niger l<'ä ii C' m it " 
n ls der cn Lspmche nc!C' A us la ut. (A n la11 t) a uf . 

l.fl. Am vendung für di e f-lpmchwi sscnschaft. 
lWit de n bisher e ntwi cke lte n auf S. B:3 zu samm cngcfniHcn 

Erge bni sse n iiher Gra d und Ort der f-:t immhaft. ig keit hei 
.Lippe n la11ten si ncl un sere Untersuc h u ngcn <t ll s ich a b
gese hlossC' n. 

'VVi c a ber di e ,iedcr Wissensc haft eige ne11 L~rk enntni ssc fiir 
and ere Ge biete' a nwendungsfä hig s ind , so lei:-·:tct a uch die rein <' 
experimento lle Phonet ik a nderen ·v\Ti ssc nschaften Di enste, 1111d 

zwar der "Psyc ho logie , Ling ni st ik und P atho logi.e nnd be
stimmten J<'crtig keiten. wie der Nprcc: h- und Gcsang,.,tce hnik , 
dem l<'remdspl'ac lwn - und T a ubstummenunterri cht nnd der 
Spra hheilkunde. 

Wir wäh le n rlio Anwend Hngsmüg li chkcit f iir c':lie Sprach
wi sf'c nf'c haft und zwar deswegen , we il. di e T atsac he, daß di e 
experim ente lle P ho net ik be i der Behandlung von Pwblemcn 
der hi f' tori f'c hen L autlehre bere its mit Erfolg gearbe itet. ni cht 
a ll e n T e ile n be ka nnt ist,. Die experimentelle Phonetik ist für 
di e Lö~ung f'o lcher A ufgaiJen in sofern befähigt, a ls sie s ich 
da bei auf T a tsachen aus erster H and stützt, nämli ch so lche. 
d ie f' ich direkt beo bachte n, wiederholen 1111d be liebig modifi 
z ieren lassen , und von diesem fof' ten Grunde1 ans Sr. hlii ,;. e 
fiir die Vor?angenlwi t zu ziehen s ucht , in der Annahme , daß 
die Irii hercn M enscJ1en , a nf die sich unf'ere Kenntnis crstr E'ckt , 
ke ine andere n Phonationsorganc IJ csn,ßen a ls die ,i otzigon, und 
s ie au ch ni cht in e in er der hotd;igon konträren '1\fciso bcnutztell, 
e ine \ rontusf'etznng, die a m:h der nur hi f'tori sc h arbe itende 

'Vg l. hiCI'7. ll ,)Jo:SPJo:ns"N: E s wircl ni chL ,.;clnvcr I'Rllcn , in den An na len 
dCI' vcrg l<' i<"l1 CJHi on und JJisto ri sc iH' Il ~pnLcbforsc l nlllß znhh·c• id1 0 
J<'i i.IIC Zll find en , i 11 d en en Sieh ( ic•lt' IJrt O i nfo lge 111Hng0 1ha ft01.' r Cllllt 
nis d er ln.lltli c hen M ochrtni k volh; tündig irrf'l'iiJn·cn l icß<•n , ocl or Fitll<:', 
in clcnpu die' K enntnis d er in lehcndcn ~prachon wirklich vo rhn nde
IH'n Lnutc zu son:;t rLi s r>ü:;c llmft. du st.c'lwndcn La ut ont ll'i cklungen 
cl cn Nchlii ssol hiiti.o li cEe rn könn on. (L eh1·bnch cler Phone/.ilc , 1!) 13 , 
~. 2) F c• ,·nc' l' l\1 "lT. I.t-:'1' : IJAn k oinC' r immer g rößerc·n K enntnis d t>r 
J h ,, ·sio log ie d er Artikul at io nen , dank der C:onauig keiL, die sich mit 
d en \~cd'nh rcn d cr e:-qw ri mcn te lkn Phonetik en cichcn lii ßt , wird einC> 
Rt I'Cn gc· Erk liiru11g d er histori schen Tnt snchcn m ög li ch. (E in
fiihnmg 1'n die ?·er(fleichen de Ummmatik dr1' inclo{le1'1nanischen 
87n·achm, I DO!l , 1:'. 2!l±) 
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NlJrac hfo t',.;c hr r m ac he n muß , \\'cnn er Spraehvorgi.i ngc nic: ht. 
bloß be"e hre ihen . sondern erklä ren wi II. 

Vo n exper imente ll p honetischen Arbeiten 11 ac h cl i e~er 
R ic ht ung kommen die im Li teratutTl"rzeie hni f; a ufgdi ihrten 
N umm ern I , 2 , G, 7. ~ ' !l , 10 , l l. I :l , 14 , I !l. 20, 22 , 2:). 2.J 
in Hctmc h t . 

Zu un ~cror Ab ha ndlung in eng,.,te r Bci'. ie hung ste hen di e 
A uf,.,ät,ze Nr . I , !J , 22, 24. Die dre i er~ten bilden e in 
Ua,n ze~: 
An.JAR fA~ hat experim entell v n Ii Di a lek tve rt retern de" 

ar menisc he n Sprachgebiete,; (Äf·da n bcrg. Choucha , Konstan
t inol >cl , l\1'mtch , Nouxa, Nivas) di e St illlmh aften /; , u. d, rlz, dj. 
di e nich t asp irierten Stirnmiosen JJ. k . I . 18, Ich und die da zn 
gehör ige n .AKp imten des A ltarmeni sC' hen unter ,., ncht. 

Ro uss t,LOT verg le icht das gewo nnene 1\Iater in l. Es erg ibt 
s ic h : 

daß stimmhafte Laute ihre Stimmlmft ig kcit verli er e n kön 
nen , bis s ie st umm , ja asp ir ier t werd en ; 

daß st im m lo.·e L a ute Stimmh aft i()' kc it be komm en, ja r;e hr 
s timmhaft werden können : 

laß Kre uzungen möglich Rind , wie im Nivas, wo z. B. stimm 
haftes b st imml o. · und ::;ti mmloses Jl st imm ha;[t. geworden. 

So bi lden die J\U l' durch da,; Exper ime nt erfaßba.re n tmwnig 
fache n Formen und Übergänge , we lche a n den vcrKc hiede ncn 
Orten d eR D iale ktgebieteR s.ich vorfinden , gle ichsa.m !~tappen 
z ur Beleuc htung vo n En twi cklungen , di e im L a ufe von .J a hr
hunderten ~ i ch vollz iehen , so hellen Vcränclcr nnaen , di e in 
der Gegenwart s ich absp ie len , U mgcRtaltu ng<• n la nger Zeit 
räume a uf. 
M t~ I LLI!;' I' fli hr t in se ine n hi fltor isc: hc n Ergä nzu ngen a ns, cl a f3 

Konstan ti nop cl e in sol c he~ Bil d der LTnen tKch iccl en heit b ietet, 
weil dort ke in angcst~tmm tcr ß evülkcrung>d<em vor lm ndcn 
gewe~en se i, welch •r der Spra.che d ie S ignatur a nfgcdrii ckt 
hätte. V ie lm e hr se i dort ~eit a ltcrRher Ein - tllrd Abwa ndern 
gang tmd gä be , e in F lukt ui ere n , eins a.uc h heute noc h st.ntt.
f inde. At~U ercl f'm bedien ten sich die E inwo hner n i>en dem 
Arlll <'lli sc hcn noc h a nderer f.l prac hen . 
Hin ~ i e htli c h der Frage , wann und wo dl'r (in f-: ivas beoh

aehtetc) T bergang dcH b in Jl und des p in u stattgdund <' ll 
habe, verwci«t MJ,JJLL ID' I' a uf die kilik isc hc n Schri ft~te ll cr d<·>< 
lVf it.tclalters (Kr c uz:t, i.i gc), be i dene n f'runzö :..;isc hcK p (p rin c·0) 
111 it I; (hrind z) un l fr a nzö . .;i;;;c·hes b (ha.ron) mi t 11 (paro11 ) w f'rler 
gegcbcn wird. 

J n der 8ynl hl:se 7Jh 0?1,<iliqne ( Rceonstrn<·tion d0K gro UJH'~ z 
et :; -1 nasale en zen cl l't en v il" ux pc rse) handelt es sich 11 111 

fo lgenden Ta t bcstand : 
Im l ran iKeh n Rt rehe n z und z, wc•nn sie im 1 11 la 11 t \'Ol' 111 
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oder n zu . t chen kommen , stimmlo. d. h . s, ~ zn wernon Wie 
z . B. im Ave.·t a : 

vor m : u r väs??W (a us 'l.t.?"vliz;nna) 
cl1t 8manah (a us d1.~zmanah) 

vor n: asnat 
ba.?·u.~nn 

Man sollte eigentlich meinen , da ß zwei Stimmhafte, wenn .·ie 
zusammen t reffen , er .·t recht stimmhaft hle.ibe r1. 

R.o I'SSELOT st ellt cx p crimentell fest: es gibt 
] . z und :: tot a l t.immhaft , aber auch n ieht voll s timmhaft . 
2. chen . o beim und n verschiecl Pne Gra de der f::lt in:rrnhafti g~ 

keit: 
L os qua.lit.6s propres it ces consonnes, 6ch a ppa nt a l' ore illc et 

n ' eta n t re v6lecs qll e ]JA.!' l 'exp6ri mentation , n ' ont pu etre no tßes 
cla ns l 'ecriture ( S y nthese phonet ique, f->. Gß5) . 

R ouSSKLOT Jw nstrui crt nun Jic Lautgruppe azna und azna 
(a.ls einfa chste Jform der his tori schen) und läßt sie v on meh
rer en Vp11 , bei denen d ie Rtimmh aftigkeit, der fraalichen Kon
sonanten verschieden ist , w.iederholen und zwar sehr oft , U:t11 
jegliche p sychologische B eeinflussung au ·zu schalten und da
durch die Rpezifisch p h on tischen Krä ft e , den P honation ·
m echani ..:mu.· sich frei auswirken zu las. en. Die ErgebnisRe 
s ind: 

B ei Vpn , bei denen die beid enKonson anten tota l stimmha.ft 
war en , blieben beide K onsonanten st immh aft , hatten s ie nicht 
volle f:)timmh aftigkeit, so g ing z (z) v er loren un<l wurd e s {.:i). 

vVir sehen , wie durch solch systemat isc hes E xp erimentieren. 
die Phonetik nich t bloß in der L age i:t, die sprachlichen P hä
n om ene der Gegenwart aufs feinste' zu orfa:sc n, sondern a uch 
a n1 lobenden Organismu s Vorgä nge wieder zu erzeugen , die 
s ich v ielleicht vor J'a hrtausenden abgespielt ha ben. 

Un.·er e U nter s uchungen bestätigen die genann ten Vor
arbeiten , nnd wir dürfen rlen E rgebni r::sen vVer t beimcs .. en , 

we il sie vo n a llgem e ineren, umfassenderen Ges icht punkten 
ihren A usgang n ehm en , in : ofern sie nicht. e ine f-lp r ache be
rü ck sichtigen , sondern alle sich gor a le cla.rbiet enclon, 

weil sie sich auf ein K ontingent v n J 00 P ersonen er streck en , 
\Veil d ie Rrgebni sse mit einer präzisen Apparatur ge·wonnen 

s ind. 
·w enn ADJARIAN sagt , da ß b, g, d usw. in den Dia.lekten 

v on oux a, Chou cha, völlig stimmhaft geblieben sind 
(R. 125), so k ann das zutreffen , aber auch nicht, denn da er 
sich nur e ine: Mundtr ichters bed iente, so war er nicht in der 
La.ge, den :Beginn des b anzusetzen . (Es i. t durcha us möalich , 
d aß die Lippen sich . ·ogar lange vorher gesc blo ·sen hatten , 
ehe die an und für sich zahlreichen K ehlkopf chwingnngen 
begannen ; da.rum datiert er a uch seine B er echnungen immer 
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von der Exvlosion aus, nach vonvärt.· oder rückwärt ·, weil 
eben der L ::wt nicht komplett vorlag.) 

\ 'Velchc Fü lle von Gradunterschieden konnten wir fe t 
.tellen! 

:Mögen die durch ein generelle. sumn1ar isches VerfahrOll ge
wonnenen Durchschnittswerte der 100 P ersonen (vgl. J!'ig . 4a) 
a ls trockene mathematische R esultate erscheinen , so er halten 
:::; ie durch die Prüfung , wie sich zwei, drei, vier , ja fünf Laute 
bei ein und derselben P erson zueinander verhalten, eine indivi
duelle , leben: volle Note. 

Möge es andererseit.· bei diesen Zusammenstellungen und 
Gegenüberstellungen so aussehen , als hü.tten wir die Absicht 
gehabt, Übungen auf dem. Gebiet der Kombinationsrechnung 
a u. zuführen ,. o ergab sich wiederum, daß da große, scheinbar 
durcheinander gewürfelt e Zahlenmater ial ke in Chao.· b ildet , 
daß ihm v ielmehr bestimmte Strömungen, K ernbilduncren . 
Richtungen , Tendenzen, Type~ zu größerer oder kleinerer 
ßtimmhaftiakeit zu Grunde hegen. Gle ichzeitig aber beob
achten wir ~in buntes Leben, ein H in und H er , Übergänge 
von einem zum andern - ganz gleich ob Verschl uß- oder 
Eng'- , Oral- oder Nasal ~Lau.t vorl?'g - e in nliv't'o: ?e:l. 

Das bisherige Zahl enbild heße SI.ch dtn'?h Vorführung von 
Orig inalkurven lebhaft veranschau l10hen. Wir gewa hren dort 
z. B. a ueh da. von Ro uSSELOT untersuchte m mehr od r 

· weniger stimmhaft . Außer 1enaus die.·enFig uren unmittell.Jar 
er sichtli chen Graden und Übcrgänaen dürfte a 11ffallen , da ß 
s ich dar unter auch für das als tota.l stimmlo.· geltende f u nd 
?J T ypen finden , wo f-lt immh aftig ke it auftritt, und zwar nicht 
' rst ' kurz nach oder uei Beginn d r Explosion , sondern schon 
vorher , d. h . wo die Lippen noc h (beim Anlaut) ver. chlosson 
oder genä hert , bzw . nachdc1n d ie L ippen schon (b im Aus
laut) gc chlo. sen od.cr gen Lthcrt waren . An der \]Jparatm 
kann das nicht liegen , da sie obenfalls .Beispiele mit gla tter 
Null aufweist. ~ogar Fälle, wo ifi , selbst ipi = lO ist , können 
wir be ibringen . 

\V nn wir dam it wierkr Beispiele verg leichen , wo die a ls 
;.;timmhaJt geltenden v nnd b womögli ch noch geringere 
Ntimmhaftigkcit zeigen (soga.r vi = 0 und iv = 0) , so hc,dJcn 
wir d ieselbe En;chcinung vor uns, welche ADJARlAN in dem 
N. 89 beschriebenen Art ikel vorführt. 

Angesicht.· di eser ni cht .'Clten auftretenden TaLsachen lä ßL 
sich di skut ieren, ob es opportun i .. t , p und f weiterhin als 
s timmlo.' zu bezeichne n. Wir wenden eine streng mathem a.
ti s Ii Methode n.n; e:; mag p a ra.cl ox k lingen - a ber gcrad · 
s ie bcwci .. t uns, daß wir Ln u tc 0 ieht mathematisch "grup
p ieren und definieren" dürfen. Ahnlirhcs g llt für bi i:! jetzt 
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siP r cot vpe Unter scheidungen. wi e z.B . di e eines " romaui schen ' ' 
\·on c i;1em , .de utschen" 6. 1 

·wir hatten a, lkrclings nm· Ci H.o n1a.n c n nnd kö nnen claru11.l 
ni c· h t c'ndg iil t ig urteile 11. ~ i e , w ie die slav i:::clten Vpn , wei>'ü tl 
s(.; hon unter ;.; i(.; h ~c l1 att i erungen a ll'f , im ganzen gen omn1c 11 
fanden wir be i ihnen in m anc hen Punkten höhere ~timmhn.ftig_ 
ke it a l;,; be i v ie len deut ,.;c hen Vpn . Wir tntfen a ber ;tuc h de ut
sc he Vpn , welc: he di ese li Je n ·w erte erre ichten Ltncln oc h höhere. 
Di e 4 ita li eni sc he n Ullcl 2 "Jm ni :-;f'hen f-krren ergaben fi ir b-1; 
e in en Durc·l! scdJni tt. v0 11 11: = fi .: ~ (d ie 4 Polen und 2 Ru;.;son 
= ü, 1 ). J hnen gcgeniiber a.ber ;.;tche.11 I 0 H..erre n miL de utsc her 
lVr u tt er ,.;pnw he, dere n ~timm haft ig kcit fiir bi sich n uf d 'r 
Linie fi ,!l - \! ,3 bewegt! 

Oi e Erwart 1111g e inf'r totale n ~timmhaft igl<c i t d e,.; IJ be
stätigte ;.; ic h hoi den Aus lä ll clC'rn ni cht . Die ge lieferten 
:3 Einzelwerte /)i =-· I 0 sind JLi('h t " r oma ni sch", ;.;un cl er11 
gehöre 11 Vertretern d<'ut;.;chcr lHuttersprache an , 

1111d die Behauptung AD.JAH IXNS , daß der Z\VPite Typ in K on
;.;tantinope l.. bei welchem di e Nt imm.haftigkeit des iJ .im A uo·ell
blick der Explosion ei nsetzt , d em deut chen stimmh<tften 
e ntspric ht , ist - eine Be ha uptung . 

Zu der vo11 MElLLI<:T ~- 8!) erwähnten hi storiR<'hen Er
örterung möchten wir hi11zuhi gen , daß wir schon bei einer u11d 
der se lben ..Person und zwar innerha lb e ines L a ute;.; , den clie
~elbe wom.ögli ch in d<'n ;.;clben Atemzuge 5 m al wiederholte, 
bi swe ilen m erkli che l11terschiede der ~timmh a{tigkeit kon
statierte n , fi ir b·i die .V\lcrte: 7,8 HJi :J,G 10 G,3ocler fiir if 
di e W<' rtc: 3,(i 3.4:3 ,8 .1 /i 1,6. And<'l'Cl'F"C' it s wiirden sich, 11m 
ein mög li c hst ungetrübte;.; Rild sprac hlicher Eige nart z11 be
kommen, ausgedeh n tcre experime nte lle l P.t<'r,.;u ch ungen ttbseit: 
von gr oßen Zentren und mit Personen empfehlen, welche 
andere ~prache n nic ht kennen. l nter diese m Ges ichtF:punkt 
dürften Di alektfor . ·e h ungen lo hnend sf' in . 

Die Ausmc;;;s un o-en m twhten un: immer wieder a nf d ie 
Größenordnung a ufm erb;am , welche z.w isc hen Jnla ut, Aush1.ut 
1111d A nl a ut- hcrr;.;cht (vg l. Fig. 4h-o). 

Vi e ll eicht g ibt be i Verg leichung des Verble iLe n;.; bzw . des 
\\'anclcls oder Verschwinde n: von .. Lau ten in1wrha.lb der ..Ent
" ·icklung ei ner i-iprac he ELußer den anderen .. Faktoren , wie 
Akze ntuat ion , ..ßee i nflu;.;suug cl u.n ·h 1'\ ach barlm1te, ~atz:tcl
lung und spez iell psyc hologische :Momente, ELneh die H ernn
zi ehu ng des Orößenvcrhält11 isF:e!-:i der f-'t i m mhn.ft ig kcit, je nach 
der ~tcllung des Lautes An haltsp unkte. 

1 \ 'p- 1. Y1 ·1:.TOH: i-io :-: iml z. 13. Hnlaut ende .:'ll edi C'n i n .;\!o rdri C' u(schland 
nu•· h n lbstimmhaf t, da :-<io nic·h t wiC' di (' fmnzö~ i r-;ü h en st im111ht1ft oin
·~l't zen. (Phon etik, ~- J !Jti) 
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Z 1tsrt1n menf a.ss?tnu 
n .. ErziC'lt c Rrgc hni 8,.;c: 

Di e LT nt e rsnch ung der :) Lippc nl a.ut l' }J , b, / , ?', 'II /, im r\ 11 -
la u t. I nl :w i, und A us la ut in ilcz ng rw f Gra d und Or t dct' 
~tim m haft ig kc it erga.h : 

Grad (n ). I . Volle 1->t immhaJtigke it (n = l 0) hci :-:ii mt li c lw n 
I 00 Perso ne n trat nur f ii r i n; und i mi n.uf. 

2 . Di e a ls :-: t imml os ge ltenden L au tsy mbole ·p u ncl J wicsr n 
in v ie le n Jfii ll en in a llen ~telhmgen ~timnthaft igk c i L a.uf . 

:3. I e i clerVNgleichung dC't AnkLllt c mi t den ent:prec:hen cl en 
: \. u:·da utc 11 zc iaen sic h d ie .A tt s l<tu te a n 1->timmhaft ig keit i.iher
lcgPn ( Fig. 4b n . Je). 

4 . ·Be i Vergle ich ung der A mda.ut e mi t de n cn tsp rcch r ndcn 
J n la utcn ze ige n :<ich cli e fnl a.ut c an Stimmh aJtig kcit iiher 
lege n ( Fig. 4tl u. 4e). 

ii. Ver!2"1e ichcn w ir d ie L a ute nn tcr c in a ncler , so ist llll Vf'l' 

ken nhar , d a ß bestimm t e .La.ut e di e N c ig 11ng zu höher er , fL tld er o 
z u ger inger er Ntinnnhaftigk eit haben , und l'.wa.r läßt Ric·h nac h 
de n Dur c hsc hni ttswerte ll folgende, mit der niedrigste n Stimm 
h a. ft.ig ke i t e i nsetzencl e !-ilm la a ufstol le n : 

J!i , j i, i f , ip , ?:J!i , bi, 1:ji, i /J , m:i , vi , iu , i m., i bi (vg l. Vig . 4n.). 
G. U nt er suche n wi r a.ber , w ie s ic h clie L au te be i e in er 1111 cl 

dcr ::;elbe n P er::-;on verl ml te n , RO finde n wir oft .. daß die e inen 
a uf d ieser L eiter her a b, di e a nderen emp orst e igen , d rLß sie 
;; ic h n ä hern , bcaegnen , soa ar kreuze n . (T <tb. J- .11 ) 

7. Ort ('1") d er f-;t imm hafti gkeit (T ab . 12) ; Rie tra.t a uf: 
He in1 Anl au t ii ber wi cgend a rn E nd e, a u ch t ot a 1 oder aar 

ni c- h t ; 
be im A usla ut. über wiegend a.m A nfa.nge, <tu clt tota l od rr 

f!Hr n ic- h t ; 
be im I ni et ut t ota l , am \nfa ng und E nde, nur am A11 htng, 

ga r n ie ht ; 
in der :Mit t e e ines Lippenl a 11t es trat Stim mha.ft ig keit n ie a nf . 
H. D ie Ergeb ni sse legeil n ahe, d ie B ogriffe " st immhaft", 

" i' t imml os". " ha lbst immhaft" n ur un te r der E in schrii11kuna 
zu ge brau chen . da ß in prax i di e Gre nzen fl ie ßend s in d .. be i 
w isse nschaftli ch en Erörteru nge n a ber a n f-ltc llo der ni c- h t prtt 
z i;;cn Wor t sprache p rin zipiell m it den \ ,Y rton v on n und '1" 
z ur .Beze ic 1t nung d e:-; Grades 111lcl Ortes der Stimm haftig ke it 
zu op er ier en . 

b. N och zu erz.ielonclo E r geh nisse 
ct .. ) f ür di e r e ine cxper imentC'11c P honet ik 

E s wiire z . B. w un t er s uc hen .. wi e s ich di e ~t immlmft i g k c i t 
verhä lt : 

bei F raue n , Ki ndern . 
be i Ycr :ch iedener T on höhe, 
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be i ver schiedener Tonstärko, 
be i ver sc hiedener D auer des .Lippenlautes, 
bei verschiedener Dauer des vorangehenden oder folgenden 

Vokals, 
bei Verbindung mit a nderen Vokalen , 
bei ver schiedener Akzentua tion , 
in Verbindung mit v orangehenden oder folgenden , mehr 

oder weniger . timmhafte n K onsonanten , 
Verhä ltnis v on f:)timme und Hauch, 
Beziehung zwi. chcn Explosion und ~timmhaftigkeit (Kom

p ensationsgesetz nach M ÖLLER, Ro ussELOT), 
alles das zu untersuchen auch bei anderen Lauten. 

E s wä re ein Apparat zu erfinden , der - ä hnlich wie der · 
Labiograph für die Lippen - präzis und bequem die Grenzen 
für a lle L a nte a ng ibt, bei denen die Zunge mitwirkt. 

ß) für die a n gewandte experimentelle Phonetik 
Die angeführten Untersuchungen v ornehmen 

in W orten und Sätzen , 
in ein er be ·timm.tcn Rprache oder Dialektgruppe, 
, timmhaftigkeit und Affekt (vgl. HENTRICH, Be~·t1·ag 

zum V eTneT'sc!t en Gesetz. Beiträge zur Geschichte der 
deutschen Rprache und Literatur, 1921 , 45. Band, 
2. Heft ; H ErNrrz , Wie lassen sich expeTimentell-phone
tische M ethoden auf die psychologische Z e1·glieder-ung ge
spmchenM· Sätze anwenden? Vo x 1920, H eft 4. Affekt
stufen , wie da ·elb.· t angewandt, würden a.uch für der 
artige Untersuchungen nutzbringend sein) . 

Stimmhaftigkeit in p ath ologischen F ällen 
. Schli eßli ch ·ei darauf hingewiesen , daß eine Beeinflussung 
der Rtimmhaft igkcit auch durch " Stimmbildung" möglich ist . 
Bei einer R eihe von Vpn , welche einen der artigen Kursus a b
r:;olv iert hatten , fand en wir eine bedeutend höhere Stimm
haft igkcit als bei Vpn, deren >;onstige sprachli che Verhältni. se 
denen der e ben genannten glichen. Statt dies zahlenmäßig 
darzustellen , führen wir nur einen F all an , wo ein H err, dem 
die Stimmtechnik n och ni cht in Fleisc h und Blu t übcrcre
gangen war, zuerst recht geringe f-ltimmhaftigkeit hervor
brachte ; e in bloßer Hinweis aber : " Bitte denken ~ie jetzt 
an ... . .. " 1 genügte, se i nc Leistung ganz becieutcnd zu er-
höhen (letztere R e,. nlti-tt c wurden nat iir!ich nicht in R echnung 
gezogen) . 

'Es fo lg te d er Nam eeiner be ·Lboka nntenHamburgor Cosa ngspiida.gogin, 
seiner L elll'e rin . 
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D er Gesnngspädagoge, der das ]3estreben l1 a t , der f::)t immc 
möa li chst vie l Kl ang zu verleihen , wird darum g ut tun , die 
L aute bzw . die L aut.:t elJung, bei der die Neigung zu grö ßerer 
Stimmhaftigkcit an und fiir sich schon vorhanden ist (.· .Eig..!a) , 
a ls A m:gnngspnn kt für seine Rcsonanzü bungen zu wäh lcn . 

J)ie Hinweise auf cl~ s noch zn :Lci:- tenclc gm1iigen, u.m zu 
ze igen , wie winzig der Bruchtei l ist , den unsere U ntcrsuc lmn
gcn Ii dern, ob•vol1l s ie an 100 Personen angestell t wurden. 
N ur <' inc ~ti chprobe machten wir , ein pattr Nchrittc in das 
v iel iJcRc hr iebene, aber noch wenig erforschte Gebiet der 
f-itimmhaft igkc it . vVir s ind da.rum weit entfernt, l lll SCrc Er
gchni ssc zu generali sieren UJld erm essen di e Trag weite dessen , 
wa;; ~.11•: \"-'"F s iiber die in seinem ' 'Verk (Grundzüge der Ph o
net ik ) von ihm selb. t c ingeRchla.geno ·Met hode, nämlich vom 
]i. iufachen zum Kompl~xen vorzu~ehcn, sagt ( 8. 0): 

·will mnn soo (do e lVl bthocl o) nbeo· be lo lgen, so muß m11,n s ich sLets 
di e w ieht ig(' Tat . [Loh e .. voq~ogenwiirLigen,, . cloß wir m it; d en wenigen 
D ing('n , d io \\·n· vom ]wnst looh oso lo er ton. honzella ut aussagen können, 
noch k e in eswegs das Wesen desselben 111 d or lobendigen Sp m cho oo·
sch ö pfL Jmbcn. 

Vielle icht aber vermag 11n"or Be itrag orfolgreir h a uf folgen
den Vors ·hl ag RousSELOTS aufm erl< Ra.m zu mac hen : 

A in >< i s'A.I"fi n ne, <l 'aut.r e pa.rL , Ja. n c('ossit6 d 'unc collabomt.ion 
intime clu phoneticion oxperirn('ntot.eur o~ d e l'his toricn d u Jungngc. 
s' il ~; '" odcnt oxp lor er aveo un s ucces complct Je va s t.o oham1 so umi s it 
Jour:-; invcsLigation. (Synt.h cso phon6Liqu , I 001, K 667). 
ein Gccl ~tnke , dem ,J I •:S PERS I~N (Lehrbuch der Ph onet ik , K ß) 
fo lgenden Ausdruck vcr .lcih t : 

"I a n wendet na~unvi s. onsch nJLli cho 1:clhod on nu[ ling uist isch e 
Erselw inungen und goisLPswis. ensclmfLii ch o Met.hocl on a uf physika 
Ji sclo c und phys io log ische E r.·choinuugon a n 1md e rs t; dacluo.· ·h g lnngL 
man zu cin ol' w irklich um fassenden An scha uung von cl m , wn s Leben 
d er ~prac h o heißt. 

Li t cm t ln·verzeichn is 
]. ADJA l t lA N : L es BX7Jlosi'l.:es de l'a.ncien armenien . (La Pnrol ' l 00, 

s. 11 0) 
2. CAU'J.'HlOT: D e l'accent et de Ia quantite en lituanien. (La P nrolc, 

1000, fl. 143) 
3. lh:JNlTZ: W ie lassen sich e[Lperimentell-phonetische Afethoden auf 

die psychologische Z ergl iedemng gesprochene?· Sätze anwenden? 
(Vox , 1020, H eft; 4) 

4. H ENTRTCH: B eitrag zum Ven ter'schen Gesetz. (J3oitl'llge zur Gc
sohich ~o d er deutsch on Spruch 11nd .Lit.erntu r , 45. l3d., 1021. 
H eft 2.) 

5. JESl'EHSEN : L eh?-bttch de1· Phonetik , 1013. 
ü. LA.CLO~:T:o~ : L ' flm·monie vocal·iqtte (La Parole, 1800, S, 117 ) 
7. - : At7t6/,o~:-Boux~/.o~. (La Pa.ro lc, .1 800, ~- 345) 
8. L ENZ: Zu.r Physiolog ie ttnd Geschichte der Pa lata le, 1887. 
!). l\ l mLLJ>:T: Notes historiq11es su1· /es changement · cle quelques e.1·plo

sives en annenien. (La P,uo le, 189!), f-1 . 13G) 
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10. 

ll. 

]2. 

l:t 

14. 

Li). 
l ü. 

I 7. 

JS. 
I H. 

20. 

2 1. 
22 . 
23. 

2+ . 
2ii. 
26. 

- : A JJrOpos de l'art icle de 1l f . C:auth iol sur /es Intonat ion,; l ituanien
nes. (Ltt P a ro l<', 1000, S. 1 0:~) 
- : S m· Ia prononcialion des asp iree,; grecques. (La PtLro lo, 100 1, 
~.HO) 
- : Einführung in die u ruleichende U1'Cnnma tik cler inclogenna
nischen Sp1·achen, I !lOO. 
:\l' :r.aN H OF: Was siucl emJJhat ische Laute und wie sind sie entstanden? 
(ZschL f. Bing<'bo r·e non .,' pm c he n , 102 1, 13<1 . :X f, H eft 2) 
PANCON CETA,l -C:A t, ZJ A : /Je /.a J.:asalite en I ta l ien. ( Ln. Prtro lo, 1004, 
H ofL 1) 
- : Einfiihnmg in die a·nr;ewandte P honetik, I !) I +. 
- : Die Ph o?lO]JOsoto - 'II 'IId P honolopometrie, ein E inheitsmaß für d ie 
B est inmnmy der 8timmlwft iykeit. (Vox l OI!l, :-: . .1 8} 
- : E in E inheitsk riterimn fiir die Unlersuclw.ny der • ..Jtembewe
yvnuen. (Vox. l !) L!l, :->. 18ü) 
- : EXJJerimen telle J>fwn et ik, I 92 I. 
- : E x p erim entelle Untersuchungen. (Zs(' hr·. f. B ingobo ron en -
Sp r<~chcn , I 92 L, B el . X l , H d t 3) 
L'abb6 H o ussKLOT: I-es lilodif imt ions ph onet iques du lanuar;e. 
P>~ri><, 180 1. 

P.ri?1cipcs de piiO'net ique e.<:perim entrtle. P:r r i><, 1897- I 008. 
- : Aotes Mir le;,; h ·oh1t ions pl1011etiques. ( Ln P:rl'O I(•. ISO!), S. 127) 
- : R echereh es de 7Jho11 et iqu e experim e1rtale sw· Ia. marche des 
ero lut.ions plwneliques cl'apd;s quelques cl ia.lectes bas-atlem.ands. 
(L a Par o le, I 89!), S. GG!l) 
- : 8yn thesephon cit ique. ( L >t Pa ro le, 1!10 1, S. ü-! 1} 
:--i t.E'' "RS : Urundz7'irJe der Flion et ik , .1 901. 
\' 1 i·:'I'(JH: E le111 e11te der Phone/ ik des 1Jeutscli e11 , l!Jngl i,;c/i en 1mcl 

Jt'ran zösiscli en, J 0 I i). 

(B ei der R e,frtkl ion mn 2 1. Juni 7.9:21 einrJ PfJ ' InJcn) 
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U "TE I{RUUHUNC:fEN ÜBEl{ DIE FH,EQUENZ BEl 
D EJ~ RPRE('HAT.MUNG 

von 
I<'RITZ LEHMA ~, \Viirzburg 

Einle it un g 
\Viihrencl d er T ypu ,.; d er R,uhcat mu n g :-;chon l<tnuc fest~ tch t , 

i:-;t dNjcnigc der ~prcchatmnng noch n ich t anfgeste ll t worde n . 
Ma n :-;tößt da bei a.uf d ie Frage : VVa s so ll die Vp sprech en 1 
Die e rste ß oh ancl lun g dieser li'mge hat m e in eR ·wi. ·sc·nR P a. n
concclli -( 'a lzia unternommen . In seine r A hh a n d.lu ng: 1E1:n 
E1;11heilskri ten·11'1n für die U nter ·nclnmg der ~ t embewe(JII71(Jen 
(Vox 10 10. ~- ISG- 20 1) h <tt Cl ' >iC inc l~rgc hni sse ni ederge legt. 
Die erwä hnten Vcr :-;11 chc waren der A11lnß zur vorJi cgclJ.cl c n 
Arbe it. " 

.:\kt hodc 
Di e V cr:-;u ch c \l"u rd en im W i.irz burger Ph y'-' i olog ise hcn ln >'1 i tut 

a n ca .. 80 Vp11 ver:-;e hi eden en A l ter.~ , Be ruf,.; un d Ge;.:e hl ee ht,.; 
a u,.,gd i.i h rt . ./'~um gr ö ßeren T eil ha tten sich. nü inn li ch e Stu
di erende iP d en 20er ,Jcthren ft !s \ 'pn z u1· Verfüg ung gl';.:tcllt , 
z um k leiner en T eil wu rd en P<t ticnten cl e r medi zini ;.:c hen Po li
k liJJ ik d es Hl'rrn Prof . l\ Lag n us-A\;.:\che n unten;u eht , d er e n 
He,., piratioJJ ;.: - und %irlwla t ion"apparnt gc;.:11nd wa ren. Di e V p1 1 
wurden sm r e it aJ,.; mög lich i.ihe r d en %1\'ee k d er L nter,., uc lllm
gen im unidaroll gc \a.;.:sc n . l ~ ine et wa. igc Sche u oder A11g;.: t 
konnte d ur c I! ./.; u,.; pru ch . ·ch n ell, besc i tigt wcrcll-n . A ll e V pn 
wurden im ~te il e n un t t'rs ucht. Üherlw u pt wurd e c i n g:ro ßcs 
C e wi cht <tuf g leichl' \ 'er s uehs iJcdingungen ge legt (>i. u.). 

V er s JJC]J sa.lJordn ung 
l)a die Untcr:-;uclllmgen :-; ich mu· a tt.f d ie Atl•mfreq uenz l>e 

zi e hen l1 ü tten nurdi e Bc weo- unge n e in es ci nzi gen beim Atemge 
,.;c h iift bctei ligtell Kür perp u11kts registriert zu we rde n bra uchen. 
D<t ß trotzdem die Bcw g unge11 von l:k ust - 1111d 13<tu c ltwn.nd 
a ufgezeichnet wurd en , ha t seinen Grund in d en sogem•nnLen 
pa rndoxc11 At e mbeweg ungcn . l~s wurde nämli ch n ur da nn e in 
l-ks pi1iun1 gt•zähl t , wenn e iHc d eut lich e ZA.ck c in d er Brust 
u11d in \er ß<tu l' hkurvo a uftrft t . 

D ie Atem h ewegungen wunlou uuf " "' i (: utwHtnu scho Pn e um ographen iih or
t rnge n, vo n tl onc n der ,eh1 e un: tli e Hru ~ t ( uut er <l en A -:hselhii ld en), de r nndt•ro 
11 n1 de n O b•·rh:lllch ( 1-.p< ~n s trll<m ) ge lep;t wurd e. Ei n s o lcher i'n umo~rnplt 
bes teh t ;\ u s e in em 30-·lO cm la nge n und :) cm b1·citon Luftld sse 11 a u s 
G ummi tlns e in o11 gewb~cn Grnd v o n :-i t oifh eit bes itze n mn ß, so tlaß os 
ni ·ltt J(o li :Lb ic rt. E ti ti t •l'l<t in e in e r ~toll"hiill c, di e se lb st a 11 e in o 111 1111 _ 

., l a ~ ti s ch c n G urt a nge niiht is t , mitte ls d ss t•n dn s .1\i ~'c " umgesc hn allt w ird . 
Ein An sntzs t iicl< v erbind et tlas Lum n ilrs Ki sst• ns durch e in G nmmirohr 
mit l' in c r ~cltre ibl<ap sl' l (nach Gan sk r \ '::;1. l 'o,,· I U l !), S . 27 ff.). Ein e Ans
ll e hnuug YO n Bnu.t- und Hauchw and driin g t tli c Luft a us clon J'n cutn O!;raph en 

j' 
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durc J, di e G umnlischl iiuch e in ui o Schroib kapsoln , di e Gnmmim omb,· 
werden vo rgebn chtet und dr iingc n cli c Schreibh ebel nach oben. D~OlJ 
zeichnen :mf d er s ich von r ech ts m\ch li nks drehenden bcrußten Tron I e~e 
j e e ine von links unten nach r ed1 b oben an ~ t; eigend o l~inio . E s entspre~~~l'l l 
a lso in den gewonnenen Kurvon U 

die von links nach rechts an-
steigend en Kur vonteil e den A' ' s-
d ehunngen , di o nbfall emlon d en 
Verld ein ernn o-en von ilru st und 
Ha ueiL Gle ichzeitig· mi t l lrns t-
und Bau chlwrve wurde <lie Z eit 
mi t ein em J'cndolchronogmvh ou 
registri er t. Das Prin1.ip diese~ 
sohr einfach en nnil fiir diese 
Vers uch e (weg·on se in er L ttnt· 
los igkeit) sehr br:w eh baronApp>t
mtes is t fo l ~e ntl es: Die wag·e
rocll ten f:)chwing-ungcn e i11 er 
<lureh ein (vorste llb:u-es) Go\\' icht, 
belas teten StaJ,J fe <l ·r \\'Cn1en 
dnn:h e in en vVi nk clh e bel in 
se nkrechte vP rwandeH, der sie 
an f d er Tronlln e l zur A ufscllroi
bun p; bringt. J> er Chronograp l1 
i s t i n cl cm }>.':leinen e.•·pe!·imen
ta iJilwnetischen P>·aktikum von 
l':w co ncclli -Calzia (Hamburg 
lD Z:l) h eschri0ben uncl abge
bildet. 

Ver s uche 
l 

Di eerste Versuchsr eihe 
cr :-;trcekte sieh a. uf ülJer 
30 Vpn und wmde a.uf 
di eselbe Art und \i\Teise 
au sgeführt , wie sie P an
coneelli-Ca lzia in seiner 
oben besc hri ·bcnen Al -
h andJung mitgeteilt ha t : 

J ede Vp m11ßtc je eine 
Minute la,ng 

l. ein Prosastück: K ö
nig Drosselba1·t 

2. ein Ged icht: D as 
I! uf ei en von Goethe vor 
lesen 11nd 

3. zählen. 
B ezüg li ch des Vortra,gs 

d es T ext es wuTden d en 
Vpn k eine Vorsc hriften 
gegeben , .son den~ es blieb 
ihnen 'ii.berlns en, schnell 
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odeT la.ng.scnn , gefü hlvoll oder gleich(J ?.iltirt zu lesen ?1810 . N ur was 
das %äh.l cn. a nbelangt , so beka m jede Vp nach dem Vor·schlag 
vo n. P anconcc lli -C'a lzia fol gende Anweis ung, di e ich ni cdcr
r-.;chri eb und di e Vpn vor der Ausfi.ihnrn g des Zü hl cns lese11. 
li e ß: Fangen Ni e mit l zu zähl en a n , wenn ich sage jetzt. 
\iVenn Aie Atem l1 olen müssen . fangen f.l ic wi eder mit 1 zu. 
zähl en a.n. N icht bis zur Hcwußt los ig keit zählen , sondern 
atmen Sie wieder , wenn Ihnen di e f)n.chc unheque m wir·cl. 

Hci man ch en Vpn war es nöti g , die Vo l'schri ft noc h deut
licher zu erklären. l ch n em w cLi c:-:c hesoncler e Art clcs Zä h 
Jens: 1·epetie1'endes Zählen, im Gegensatz zu d·e m später z11 e t 
wähnenden jo1'tfrw . .fenden Zä hlen und ber, cichnc der Kürze 
ha lber erster e:;: mit Z, letztc i' CR mit Zf. · Die erha.ltencn Fre
gu cnz7.a hl en :;: ind in Ta bell e J zusa mmengest ellt. 

Tabell e J 
DroRseJbar t: 16,6 ; 22: 17 : 26 ; 20; 13 ; 16,7 ; 17, 1; 18,5; 22 ; 

11 ,5; 16,2 ; 15,8: 18,3 ; 21,3; 13,!) ; 17,8; 2G,6 ; 16,0 ; 20,4: 24 9 ; 
17 ; 21 ; 14,5; 15,8; 18 ; 14 ; 21,5 ; 15,7 ; 1. 7 ; 21 ; 25 = R. 502,1 
{M.. 18,5) 

Hufeisen: 17,0 ; 21 ; 14,7 ; 26 ; 22: 14,3 ; 21,8 ; 18 : 20,4 ; 20 , 4 ; 
11,8; 15, 1 ; .1 8,4; 10, 1 ; 20,7 ; 17,8; Hl ; 2 1; 14,8; 18; 2fl , l" 
20 ; 17 : 15,5; 19,3; 10 ; 15,8; 24,5; 18; 17 ; 20 ; 23 = N. 606,5 
(M. 19,0) 

Zählen: 9,5; 6,8 ; 6 ; 11 ,4 ; G; 8; 5,8 ; 8,4 ; 12, 3 ; 7,2 ; 3,4 ; ß · 
5; 7 ; 11 ; 7,4 ; 9,5 ; 11 ,8 ; 6 ; 6,8; 4 ; 6,3 ; 7,5; 4; 7,2 ; LL ; 7 s· 
'7 ,7 ; 5 ; 5, 3 ; 7,5 ; 5, 3 ; = F\. 233,0 (J\IL. 7,5) 

Die gefundenen Mittelwerte: 18,5; 10 und 7,5 .·t immcn un
gefä hr mit, denen übercin, di e ich a us den von Pan co ncelli
C..:alzia angegeb enen Einzelwerten berechnet ha be: 17,5; 17 ,5 
und 6,1. 

Die Sf'inigcn sind gena uer, da sie a u.- eine m dreimal so 
aroßcn Materia l gewonnen wnrden a ls dj e meini gen. Bei neiden. 
vVertgruppcn fä ll·t: aber auf , da ß die Freq uenzza hl.en für 
Drosselbart und Hufcir;cn g leich (Pancon celli-Calzia) oder 
fa.·t gleich (Lehmann) sind und in deut li chem Gegcno;atz ztl 
den viel kleineren Werten für Z stehen . 

Über di e Vertci.lung der Frequenzgrößen a uf di Vpn gibt 
eine graphi sc he Darstellung der gefundenen Einzelwerte einen. 
a utcn Überbli J<. Da bei if<t zu berücksichti gen , daß di e tfa ß
einhciten für di e Darst ellung der Frcquenwn (AbRzisscn) pro
port ional den Mittelwerte n gewählt werden müRse n, um bein< 
Vergleich ciner:-:eits eine ß evor7.ug un o· des Z wegen der ge
r ingen Freq uen:t , a nd erer:-:eits ei nc Hinta.nRet zung des Textes 
zu verm eiden: s . Figm I . Hei "Betrachtung der drei Kurven. 
erg ibt s ich, da ß di e von Drost;e lbart und Hufei. en. mehr z uJ.' 
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Eingipf li alw it neigen a ls diejeni ge von Z ; ~uch li egen alle 
Wc'rtc in° eine m engeren Ha umc (7 1\'laßcinheitcn) a ls bei Z 
(10 Maßeinheit n). 

"II 
Di e zweite Versuchsreihe crstreckte sich ebenfa lls a uf na he

zu :30 Vp11. J ede Vp ha tte daf)se lbc zu t un wi e bei J{cih c 1, 
nur wurd e zwischen Text und Z da,s gcwölmlichc. fortla ufende 
Zählen (Zf) cingesch~t l tet. Es erfolgt e .keine hcsomlcrc All
weisung als di e, beim Kommando jetzt mit I zu zä hlen a nzu 
f angen. . Tabelle IJ zeigt di e brgobni R. ·c. 

Tabelle ·11 
Drm;solbart: 15,8 ; 17.2 ; 12,H; 18,8 ; 28; I H; 23, 1: II ; 12,7 ; 

lß,8; 18; 14 ; 14 ; 20 ; L6,4-; 13,3 ; 23,7 ; 15, L; 15,2 ; 12,2; 11 ,3 ; 
16,1 ; 2 1,4 ; 17,0 ; = S. 408,0 (M. 17,0) 

Hufeisen : 16,3 ; 16 ; 10,5; 14,8 ; 10,6 ; 18,9 ; 21 ; 12,4 ; 10,5 ; 
18,8; 20 ; 16,0 ; 11 ,5; 19,5; 13,3 ; 16,3 ; 2 1,2 ; 17,3 ; 14,8; 23,6 ; 
13, l ; 14,5 ; 20 ; l 9,5 = S. 400,8 (l\1. J7 , I ) 

Zf : 12,6 ; u ,6 ; 8,8 ; u ,3 ; 16, ; 11 ,n ; l ~i , 4; 6,7 ; 10,8 ; 10,4 ; 
12,5; 13,0 ; 9,2 ; 12 ; 6,3 ; 10,2 ; 20 ; L0 ,3 ; L3,5; 23,3 ; 8,8 ; 12 ; 
7, 1. ; 15,2 = S. 290,5 (lVL 12,5) 

Z: 10 ; 7,8; 8,1 ; 9 ; 14,6 ; 12,6 ; 10,7 ; 8 ; 10,8; 0 ; 6,1 ; 6,0 ; 7,0; 
11 ,0 ; 6 ; 7, 1 ; 10,4; 7,2 ; 6,3 ; 17 ; 4,3 ; 0,4 ; 5,5; ll ,ß = R. 218, 1 
(M. 9,1) 

Jn Fig ur 2 sind diese Ergebni sse wieder graphi flch cla rgo
s tollt . 

Boi Vorgleichung der Mittelworte der Tabelle I mit denen 
derTabolle II ergeben sic h für.Dros. elbart und Hufei.·en U nter 
schi ede von 0 - 10 %; sie. ind a uf di e verhältni smä ßi g .ldoinc 
Zahl der Ver. uche zu bezi ehen, da doch in beiden Versuchs
reih en di e Bedingunaen gleich ge bli eben waren. Dagegen 
wird di e Differenz von Z bei Reihe I und II, di 20 % beträgt , 
wohl a uf dj e Einwirkung deR dem Z vorausgegangenen Zf zu 
beziehen sein, (was zu einer Zunahme des Mittelwertes führte). 
Boi .Drosselbart und Hufei · n li egen wi eder a lle Werte in 
engerem Raum a_ls bei Z ~nd auch bei Zf. ]< i.ir Zf wird au.
di c.·er Versuchsre1he der Mittelwort 12,5, der Häufigkeitswert 
11 - L2 gewonnen (= Gipfelpunkt der Kurve). 

]Il 

ln der ~·itten Versuc_hsreih_o wnrdo ein Dutz n.d Vpn unter
sucht ; sw m u ßtcn hm.teremandor 2 .l\li nuten fortl a ufend 
zählen , cla,nn 2 Minut n re]Jetierend zählen und a. m , 'chlusse 
noch mali> fort la uferid zählen . Die Eraebni R"-e nth ältTabcllc LI I.. 
\Va :; di e Auszä hlung betrifft , so Rei hi e1' erwähnt , daß vom 
PilonationRbeginn di e erste Minute a usgezähl t wurde, 
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dann vom Schluß des er~ten Atemzugs v1rieder eine Minute 
dann vomSchluß des zweiten Atemzugs nochmals eine Minute 
und so fort , bi~ die 2 Minuten a nsgezählt waren. Man erhält dann. 
ca. 5 - 15 \Verte , a us den en das Mittel gezogen wird. Mange
winnt dadurch Werte, d.ie eh er a uf Genauigkeit Anspruch 
machen können, als wenn man nur die Frequenz au s einet 
einzi gen Minute fest stellt. Für die Mittelwerte sind nur solche 
\Verte verwend et , di e erkennen li eßen , daß d ie Frequ enz auf 
einem konstanten \iVert a.ngekommcn war . Es ist di es nämlich 
nicht ~ofort der Fall , wi e zwei typische li'äll e erweisen mögen. 
[m Verlauf von zwei Mi1i.uten änderte sich di e Frequ enz wie. 
folgt: 

J. 13 ; 12,5; l2, J ; 11 ,5; I lO,D; 10,7 ; 10,7 ; 10,4; 10,0 ; 
2. ] 2,2 ; 11,3 ; 10,5; U, ß ; 8,8 ; I 8, 1 ; 7,7 ; 7,9 ; 7,7. 

Di e J\fittclwertc wurden nur aus den rechts von den beiden 
..;chrägen Str ichen Bt ehend cn %ah lcn hcrechnet. Wenn z. B. 
bei F <-tll 2 di e Frequ enz nach der in der ersten Minute er 
folgten An:~;ahl der Atemzüge a ll ein herech rwt word en wäre, 
so hätt e sich ein W ort ergeben , clcr um 50 % ll ölr er liegt H.ls 
der ri chtige. Bc~ondcr.· tr itt di ese Ersch cimmg bei Zf während 
der er st en 20 Zahl en a uf (s. u.) 

TabclJe lJ l 
Zf1 : 12, 1 ; 10,5 ; 10,4; 8 ; 11 , :~; Hi ,7 ; 7,4 ; 1:3 ,!l ; 12,7= 8. 103,0 

(.i\1. 11,4) 
/'~L, : 11 ,4; 11 ,4 ; 12, 1; 8, 13 ; 14,4; - ; 11 ,7 ; 12,3= ,'. 04,3 

(l\J. iJ ,8) 
Z: 0,7; ri,l ; G,H; 4; !l,7 ; ß,8; ü,5; :3 ,5 ; !l , l = S. ß l ,3 (M. H,H). 
Zf3 : 10; 5,8; 10,7 ; 7,ß; 10,5; 12,7 ; 8; 4,7; 10,7= S. 80,7 

(.M. 9,0) 

Di e Ergobni, sc word en durch Fig. 3 veranschauli cht ; .·ie 
enth ä lt nur Zf11 Zf2 , Zf3 . 

Es er gibt ~ i ch a u ~ Tab . III, da ß Zf1 nncl Zf2 rmnähernd gleich 
sind , besonders bei Betrachtung der Mittelwerte . Z ist tinroh
weg kl einer, Zf3 liegt in der Mitte . Fig . 3 zeigt sehr deut lich , 
wi e fast in all en Fäll en 7f3 k leinere \iVorte li efert al ~ Zf1 bzw. 
Zf2 . Besond ers sind die mit N B. bozciohneten Werte w be
achten. 

IV 
In der 4. Versuchsr eihe wurd en di e Täti gkeite n a us rler 

erc;t.Pn und zweiten H.ci hc . al~o Text lesen oder die boiden 
Arten des Zählens, mit neuen P h onationsarten kombini ert. 
Und zw'ar mußten di e Vpn von rückwärts nach vorwärt" 
zählen (r. Z.) und außerd em nochmals riicldäufig :~;ählen mit 
Auslassung jeder 2. Zahl. (r . %. m . A.). Ta bell e lV entlrält di e 
Ergehniss . 
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T abelle JV 
Zf: 10,2; 1 3 , :~ ; 7,!i ; 8 , 1: !{ ; 8,8; 12 : 7, 1; 15,2 
Dro~se l bart: 17 ; 11 ,3; I G, I ; 2 1,4-; 17, D. 
H ufei:-:en : 18,4; 13, I ; 14-,5; 20 ; I !l,5. 

2jJ 

Z : !), !J ; 12,8; - ; -; -; 4,3: HA ; !i , i5; IJ ,ö. 
r . Z. : 16,5; J7,3 ; 11 ,2; 10,8; 2G ; 17 = N. !)8,8 

(i\1 . lG,G) 
r. z. m.A .: 14; 26,8; 20, 1 : IG,D; 32; 18, 0 ; 14,3 · 22,!l ; 20 ,i"i = 

N. l 8ß, l (M. 20 ,7) 

\Vcnn di ese Mittelwerte _a uc h !,:ei nen Ankpru h auf Gena ui g
k eit mach en k önnen , HO 7.01 gen · 1e doch , c bcnko wi e di e l~inzcl 
wertc, da~ di e F'rcq ucnr, bei r . Z ., ebenso bei r. %. 111 . A. Rich 
der 1\'rcqucnzgrößo bei 111 Text leHen lÜthcrt .. 

ErgehHi Rse 
l);l:-: Z li efert keine cinh citli chercn .l<'requcnzwcrto a ls d a~-; 

T e:xtl :-:en: eher i!-.t at~ s Fi g. l das Umgek elwtc zu er He ll en . 
J)enn beim T extlesen beHtcht eine deut licher a m;gcs proch enc 
Eing ipfli chkcit der Kurve, a ußt'rdcm li egen s~imLii ch c ·wl'l"te 
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in e inem en rreren Spielra um (mit den oben benützten Ma ß_ 
einh eit en ge~1 essen) a iH bei Z. Di e Freq uenzmittelwerte fi.it· 
Pro::;a und Poesie ;;.ind ungefähr g leich ( 18Ji und 1 0) ; der von. 
Z if.;t 7,5 und st eht in deut liche m GegenRatz zu IJ eid en. Di o 
vVcrtc stimmen mit den von Panconcclli -Calzia gcfuncl enett 
ungefähr üher ein . 

D aR Zf li efert , wi e a us Figur 2 hervorgeht . ebenfa ll s keino 
ci nh cit.l ich eren Freq uenzvv·cr te a1R das Textle:en . ER fällt sogar 
a uf , daß zwei vVerte " eit a u ~< dem Bt•re ich a ller übri gen her , 
a usfall en. J n beid en Fäll e11 ge la ng eR, ledi gli ch durch die Auf_ 
ford erung schnell er zu zähl en , di e ]!'requcnz in di e beim Zf 
gewöhn li ch en Grenzen zurücJ,zubringen. Di e mittler e Fre. 
qu cnz l>oi Z:f beträg·t 12/i, di e des nac hfolgenden Z : 9, l. (Itn. 
GegenFatz zu 7,5 der cr:ten Vers uchsreihe) 

Die Frequenz für Zf, zweimal hintereina nder a 11sgcführt , 
bleib t ziem li ch k onstant, waR bcHonclers a us den .M:ittclwC'rten 
zu e rRch en iHt ( II ,4· und I I ,8) . Di e Frequenz bei. Zf, das nach 
vornuRgegangenem Z a usgeführt wurde, ist faRt in a l.l en Fällen 
k lciJJ cr a lR sie vor der A usführun g des Zwar. 

Durch das r. Z. und das r . Z. m . A. wird die Frequ enz 
gr ößer als bei Zf 11 nd zwar wird Hie im Mittel von der Gr öße 
wie F: ic da<; Text lesen li efert: 10,5 und 20,7. Di e beid en Wert~ 
machen a uf Genaui gkeit keinen Anspruch, da Rio a u. eincr 
kleinen Amahl von Vpn gewonnen wurd n. 

Schlüsse 
Die ]ref)u cnzmitte lwerte beim Tcxt lc;,;en einerseits , bei r . z. 

und r. Z. m. A. a nder cr f>eitR sind von der:<cJben Größenord 
nung. Sie li efern von edl en a u.·goführten Tätigkeiten di e h öch 
st en W erte . D ie beiden Gr uppen haben da:-; Gemeinsame, daß 
zu ih r er AuRführung ein rrewisHer Grad von AufmcrkRamkcit 
nötig ist . B im Textlesen iHt zu bemerken , daß der k inn und 
d ie Jnterpunktion bedeut ende i)chwa nkungen in der Län c 
des einzelnen l~eRpiriums h ervorrufen , aber anscheinend ohne 
Einfluß a uf di e Frequem bleiben : Di e :Mittelwerte für DroRRel
bart Dnd R ufeisen Rind g leich od r fast gleich. J a !>elb.·t cial'! 
.· innwiclrige L e. en cinm; TexteR sc heint , wi e ich a u.· eini ()'cn 
F ällen ersehen k onnte, die nä mli chen Frequenzzahlen zu 
li efern. Ob di e verhältni s mä ßi g gro ße Einheit lichkeit derWerte 
beim TextloRen nur von der h ohen Ji'r equcnz herrührt, ka nn 
hi er ni cht cntRchicdcn werd en . AuR dem Verg.l eich der Za hl.cn, 
die bei r. Z. und r. Z. m. A. gewonnen wurden , geht hervor, 
daß d ie Frequ enzrrröße zunimmt miot de m Grade der Aufmcrk
Ra mkeit , den der Phona.t imJRakt a ls solcher beansprucht . 

Auf der a nderen Neite ~tellt das L': . eine P honationsart dar 
bei de r: die Aufm erksa mkeit der Vp, durch d ie Vorschri ft vcr 
anla ßt, a uf den Atemvorgang geri chtet ist. Ma n sieht (Ta bell e 
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II - tV), da ß fast in a llenFä llendi e Frequ enz beim Z di c klein 
i:itcn Werte li efert. ER liegt nah e, diese Verringerung der .Frc 
q uenz a ls !folge der auf den Atem vorganß gelenkten A nf merk 
,;amlw it anz;uRprechcn. I!..R .könnte der Emwand gemacht wer
den , dn,ß a n der ni edri gen l~requm 1 z cle:-: Z di e a m meist'H vor 
komm end en ein.- uml zweisi lhi gcn Zahl en f-lchu ld Ke icn, und 
das Zf durch das Vorh errschen der vicrsi I bigen Za hl en höh ere 
vVcrte li efer e. Dieser Einwand wird a ber widcr.lcgt durch die 
Hcobachtung, daß im Gege ntei l bei Zf di e .Frequenz ",wischen 
L und 20 oft unvcrhältni ,;mäßig crro ß wird , so da ß sie a us der 
Mittelwertberechnung der Frequenz bei ein- und derr-;c lbe n 
Person a usgesc haltet werden mul.l und dad. (s. oben unter 
VcrHLH.: hsreih c Hl) 

DaR J::f li efert Frequenz werte, di e 1\wi :;chcn denen deR Texte. , 
r . %. und r . Z. m. A. ci ners~its und denen d e>:> Z anderer,;cits 
li egen . Bei dieser ~honat i onHa.rt fchl.t sowohl d ie Zuwendung 
der Aufmcrksa mkmt a uf den Phonat10nsakt , a ls a uch a uf den 
Atemvorgang; denn 

a ) is t das Zf :j edermann geläufi g genug , u m keine besondere 
A ufmcrltfla mkeit zu beanspru chen . Oft kom mt es da bei 
a uch vo r , daß Vpn si ch vorz ~ihl cn , ohne es zu bemerken. 

b) K onnten die Vpn a uf nachheri g R Befragen. ni cht a n
geben , \\1orum es sich bei dem V ers uch handele. l\1:anchc, 
weni ger Ge bilde.tc , gla ubten e lektrisiert worden zu Kein , 
wora n wohl di e Gerä usche der-; Kymographion sc huld 
wa ren. Auch wurde von Urtei lsfähi crcn a uf Befragen 
irgendwelche wi RflCnt liche Beeinflussung des Ate mvor
gan crs bei Zf geleugnet. 

Auf Grund dieser Eigcnr-;chaftcn und der im folgem.l n a. uf 
zufü li rcnden, den ü bri gcn Phonationsartcn eigen ' l l Nachteile 
r:·chcint daR .Zf von 2 1 a b geoirrnet, die Atcrnbewcgun•ven bei 

der Phonation mögli chst rein d . h . fr i von pRychischcn .Ein
fli.i RRen darzustellen. Da die Durclvc hnittsfrcqucnz hi erbei 12 
is t , so kann angeno m mcn werden, da ß die Prequenz d r pr ch
atmu.ng 1:m JJ1ütel 12 ifit. 

Folgende Nachteile haft n den übri gen Phonation.sarten 
außerdem noch an: l n vi lcn li\ Uicn treten dur h dar-; Hin 
lenken d r Aufmerksa mkeit a.uf den Atemvorga11 g beim Z 
, 'törungen auf : Unter 77 untersuch tcn V pn wnrcn: 

2, die das Z ni cht zuweg' brachten: 
2, d ie so lch große f:lchwi crigkeiten dabei hatten, da ß dar-; 

l{cstlltat unhrauch ba r i;:;t ; 
G, di e a) entweder 7.wi Kn hclL manche PhonaLionRrcs piri cn 

ha lbtiefe st umme R cr-;piri en cinsc ha lt(' t cn oder h) lUW h kurzer 
phonatorischer Exs pirati on den (cr rößcren) Res t der Atem luft 
st umm exspirierten. 

l Vp , di e plötzlich un ter vie len er leichl angen Hcs piricn ein 
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solch es von doppcl.tcr Länge hervorbrachte , indem sie auch 
dabei doppelt soweit zäh lt e, wi e bei a llen übrigen. 

B ei vi e le11 Vpn schi eben f> ich öfters 7.W:i Fichon di e au:;gie bigon, 
Iangdauerndon R et::p1ri en des Z ganz kl eine - unbowußto 1 -
.Respir ien ein, bei denen man im Zweifel i. t , ob sie mitzu 
zäh] e11 oder zu verna.ch lässigen sind. 

Da.; Text lesen kann nur v011. einer beschränkten Za hl von. 
Vpn a usgeführt werd en . Es sch eiden Kind er unterhal b eines 
hestimmten A lter". l!:rwachsenc mit unkorrigiertor Pres byopie 
usw. a us . F erner sc heid en r. Z . und r. Z . 111. A. ganz aus , da 
manc he V pn r echt große Schwi eri gkeiten damit haben, 
h ä ufi g nac h _j eder müb sa.m erreichten und ges prochenen Zahl 
at men. Di e Kurven f< in.d oft genug (für di e übri gen Ei gen
,.;chafton) nnansmoßbar. 

Di e Frcrp1 en7. einer Phona.tionsart ist I oi der einze lnen Vp 
weit ge bend V<'r änd erli ch . Das erh ellt deut lic h a ut-: Figur 3 
11nd a us cini cren ohcn cnl'iihntcn. F ä ll en von hoh er Frequenz 
bei Zf , wo d nrch einfaches Komm a.ndo . c/m eller zählen di e 
fi'requenz auf di e H ä lfte und weni ger gebrach t werden konnte . 
Fi g ur :3 zt> igt. au ch noch. da ß es wirkli ch di e Atlfm crksamkcit.
zuw'cnclung auf den Atemvorgn.ng - wenn a.uch ni cht aus
sc hli e ßli ch - ist , welche d<l '"' Sinken der Frequenz herbeiführt. 
Di e n iedri ge Frcq 11 en z des nach Z a.usgeführten Zf beweist 
d as deut li ch . 

Zusamm enfass ung 
I. fn. Bezug auf di e E inheit li chkeit der Atcmfreqnenz nimmt 

keine Ph onationsar t (:6 . Zf, Prosa , ge bund ener Text) eine 
de utli ch bevorzugt e Ntc lhm o· ein. 

:2. Beim L esen von ,.; innvoll e m 'J'ext (Gccli cbt, Prosa. ), beim 
Auf,.;a.gen von La tt tgmppcn , di e di e Aufmerksamkeit 
~tn. rk in Anspr11 cl1 neh men (r . %. , r. Z. m. A.) , ist di e Fre
q 11 €117. a m größt en : im Mitte l I G- 2 1. 

Bei /;. iRt d ie Freq uenz a m klcinktcn: 7 - D. 
Bei Zf li cg<'n. di e 'v\'erte in der J\'Li tte zwisrhen diesen 
beiden E xtremC'n: um 1:2 . 

:{. Di e Ate mfr(' quenz i,.;t flir eine bestimmte Phonation ..,a.rt 
bei ein nnd der ,.;e lbcn Vp leicht, und weitgehend zu beein

flussen , ohne da.ß <'in di e Atm ung betreffend es oder auf 
den Ate mvorgang hi ·nlenkend es \Vort /', U fa Ll en bra ucht . 

4. Cnt::r den gewiihlten Phona.tion,.;artcn if..t Zf von 21 ab 
di ejeni ge, bei der di e Atm tmg a m rPinstc n. cl. h. r syr.h isch 
a m weni g,;ten beoinfl u ßt , vonstatten geht: es fehlt bei 
iJ,r ein Hinlenken cl 'l' Aufmerk~a.mkcit a uf den Phona
tionsakt. so wi e a uf den Ate mvorgang. Si e kann a1tf di e 
<r rößte Zahl der Vpn ange wandt ' erden und l>J cibt a m 
mei~ten frei von Ntönmgcn. Dielhequenz beim Sprechen 
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sche1:nt IJ ei möglichster A v i>sc!talt unr; aller , lörungen el1m 
J 2 Z7L sei n. 

Das Zf von 2 1 a b kann a uc h bei der l Tntcrs uc hung cil'r 
Ate m beweg unge n a. 11f ihre übri gen l ~ i gen ,;e h aJten a ls Kri 
terium dienen. 

5. Da:-: Zf von 2 1 a b nHLg a lo.; .Kri terium ge lt.en :-:o JnngP , hi:-: 
Pin b es>:c rcs gefund e n ist . 

l:ki der Rchaffung eines jeg lieh cn Kri teri ums i:-:t jeden
fal ls darauf z n a ·htcn . dal.l 
a) di e AnfmPr.ksaml<rit ni cht VOl l irgend einer T iHigkrit , 

sp ezie ll vo m Phona.tion~m kL. in A ns pru ch gen o n1n1 cn . 
b) da ß s ie nicht n uf cle·n Ate m vorga.n g geri chtet w ird . 

Zum St.:h l u~so m öt.:J,to it.:h n och lTOJTil t:cl ~. Hat v. l<'roy "' e in en hc•rz
licl"tcn Dank an ssprech en fiir di e we ilge !, c nd <•, lielwnswi irdig-o C"nt t• r 
,tiitzu ng-, di e r 1uir IJc i d er A rbe it zute il werd e n li c ll . E h onso ll e JT11 
l'ro l. l'nnco n <.:o lli -Calzia fiir di e mir g· iiiigs t iih rsundtrn Apparate nnrl di e 
wortvo ll e n An wei ~ nn g·c n . 

. (Bei der R edaktion am 3. A Jn ·i/ 192:2 e1:ngegangen) 
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DER LICHTPUNKT, DE~R I!:N CHH,ONOGR APHl f3CJI1"<; 
BEOBACHT UNG UN D PHOTO GJt,APHUK'HE AUF 

NAHMEt 
von 

H . J. L . S TRUYCK EN, ßrecla 

Bei optisch -kinet isc hen Bcolmcht ungen wird vielfach zu 
wen ig Rorgc a uf di e H erstclhmg des .leuchtend en P 11nktcs ver 
wand t. ::v~.e i stens begnügt ma n sich . ein e feine, scharf um 
r änderte Offn1mg in eine m undnrc hsicht igcn Rc hir m vor einer 
Li chtq uell e <Lll fzu stel.l en ; letztere ist dann fa,st immer gegen 
Li her der D iafrag maöffn nng v ie l zu gr oß. Dadurch a ber wircl , 
wie gena u nm lt cl aH opt isc he Bi ld auch einste ll en mag. immer 
ll111 d ie Abh ilclung dPs .Licht ptmktes her um eine unse hltl'fe 
Ahzcichnnng d <"r L icht qnc ll c crsc heine1t , 11nd demgemä ß 
wCI'd cn a uch d ie I .. in.ien 1Je.i der chron op hotograph ischen Allf
nfl hm c '' '1scharf se in. Ar beitet man mi t 8onnonlic1tt, dann 
ka nn di ese l 'nsc ltärfo zt1m T eil dadurch behoben werd en , 
da ß man statt ci nes , zwei Oi nJrag mcn verwend et, welche a uf 
z. H. 20 cm voneina nd <'l' ent fern t sind . Di e grii fk rc Öffnung 
von L mm kte ht cl a.nn dem f.;o nncnk pi cgcl a. m n~ic h ,;tcn , w~\h 
rcnd d ie k lcinc l'c , von 1/ 10 111111 , in der l~ i c ht ung des durchge
laksenen f.;tra h lek a nfge,;tc llt wird . Der J:-l c liostat Ho ll dann KC)tr 
gena u a uf d ie , 'o nnenbc\>veg nng eingeste ll t se i11 , da sonst der 
von de m ersten i)i aJrag ma durchgc las,;cnc f.;tnt hl n icht mehr 
a uf d ie fe inere Üffmm g fä ll t . A11 ch bei der Nernst la mpe kann 
man Kich d ieseH HilfH111i ttc ls bed ienen . wühr end es heim c lck 
tr ise hcn L ic htbogen nm· weni g 1111tzt , da hi er di e Stell e, 
welc he di e größte optisc h-ch cmi •:che H elli g keit hat, Kich 
da11 crnd ver ·chieut . 

f.;ehr sch arf hegrem.tc Linien , we.lch c leider b is :jetzt un 
genügend ph otograp hisch wirksa m sind , kann man. erh a lten 

mitte],;t kleiner Osramz ~vcrghimpchcn 
von 3,5 Vol t. Für d ie einfache Beo b

F.ig. l 

ac ht ung gehen sie gcmde schiid sto, flch r 
li chtstarke Linie11. l\ lan s ucltt Hich da zu 
%werg1ä mpchcn mi t f lache m V-faden 
ohne R ef lekto r a us . .Die G.lash ü llc soll 
flach und a lat tscin un d sichd em V-fad er~ 
so cl icht wie mög.li ch an laacrn (Fig. 1). 
DieFies L ä mpchen wird um seine Ac.l ve 
dreh bar aufgestell t und abgedeckt von 
eine m ebenso dreh - und vorschi ebbaren 

J)iafmg ma mit e inem kl einen Schlit z von 1/ 10 mm Breite bei 
I mm L änge. Beiei e Lämpchen und , 'chli t zdi a.fragma werden 

1 Vgl. Vo.c· 1 9~ 1 , S. 176 fl'. 
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nun so la nge gedreht , bi s de r f.l ch litz r-;cnkrcc ht auf einen. 
gerade gc-:t.rec ktc n T eil d er-; V-fad ens und di er-;cr Tc i.l r-;e llmt 
wi ede r (abo 1/ 10 mm) genn.u i n der R1:chtung der chm no
gm ptn:schen B ewegu ng r-; t cht. Sta tt d cfl Rchlitzcr-; kann man 
d e r IJer-;ser en Reini g ung w"t•gen au ch zwei vers i I horte D eck 
g l ä ~c h e n a ufeinand er ki t t en , nachdem in d er Vcn;il berun g 
jed e~ Deckgläschens e ine r-;charfc Linie gezogen word en iHt . 
Bei d er photog ra phi sch en A ufna h mc, ~1o jeder L ichtver lus t 
pe in li.?h st vermi ed en werd en so ll , be vorz uge ich imm er noch 
freie Offnungen . 

Bei d er einfachen B eo bac htung wird da~ Zwerg ULmpc hcn 
i11 e iner Entferrumg von 30 c m vo m Spi egeleh en d c~ Doppe.l 
m emiJranappar ateH a ufger-; tel lt und so na he wi e mögüch a m 
Beohn.c h t ung~rohr , d a mi t di e St rah len so a xia l wi e mög li ch 

;~, urli ckgcworfcn werden. D a,s vo m Spi egeleh en w l zuriic krre
worfene Li cht geh t n och e inma l durch di e L inse und wird 
d a.m 1. cl~ e es ins Okular gcla.ngt, tota l ref lek t ier t von lin.e m 
g leichse it ig n I ri r-; m a,, we lc hes eR ttrn 1200 in d er H,icht ung 
deR heobn.chtend cn Au rrcs abbi egt . 

l)i e:-:es Pri s ma ist a bl'r befestigt an d er Pendcl<1 ChKe ein e r 
k leinen l lhr , welche 120 Soh\\'i1t g ungen in. d er JlinuLc• ma <" h t. 
\V iiht·c<nrl das Pend el in l{ nh e ist . wird d er Li eht punkL durch 
Ye r:-:<· hi PI)('n der Z:werg la.mpe nc b~t Diafra.g mn, zent ri ert und 
so hnrf eingestell t. Wirken jetzt Kl ii nge a uf di e Do ppe lme m 
b ra n ein , dann f itngt d aR kl eine S pi egelehen II ' zu se hwingcH 
a.n. und wir Rehen statt eines PunktcK di ese;; Ki ·hi n ei n e g rö ßC' rc 
od e r kl e ine re tra.nsver~aJ e Lini e ve rwa ndel n . d er en Liinge di e 
A mpli t lld cng rö ßc d er Sc lnvin rr ung n.ng i bt. Fängt nun a.ue h 
dns Pri s ma J<.tt KC h\1 i ngen <t tt , da,nn sl'ltl''rl wir e ine vert ikaL 
IJ' p/lelllinie. Di e von Ll lJSet·e m A uge i>co bach tetc \Vc ll e1tlini 

i:-:1, a ber nur ein }dein er ' l'ei I des von uns l?e hörk n K langes, 
e bc11 nur eine 8 tzch w obe, und e,.; vet·stt-h t s teh . da,ß a uf di L·;;e 
\rVeise nnt· Aufldä rung erh tt lt cn werd en ka nn über K liinge , 
di e " 'C'ni gstcns ~~ f.lckunde c'rtön~·n . l: ür hirzcr e K.l ii nge un d 
a uoh fi:it· lli c l en lose Kcol>a.cht un " t ~t ehe photogra phi sc lw Auf
nahm e• ni cht z.H umge hen . 

Hei T ön en von m ehr a ls 8000 Schwing ungen und d a rlihC' t' 
we rcl n wir ke ine W •Li enlini c beobach ten , soncl rn nm ein 
Bre ite rwerd en d er Linie . Zur Z:erleg un g d er se lht'n tmlf3 d e lll 
Pri Kma e in e weit sclmellere Schwing ung gegeben werde n. 

Öfters w ill ma n nur di e Amplitud e eines einfach en T one. 
nws~en , ohne a uf die \'Vel l e1~form h esondere<; Gewi chL zu legen . 
Dann bra u cht m n.n nur eh e Länge d er Transversa lli ni e h e i 
stiJi sLehende m Pri sm a. w m essen. l<: in{a her a ls mi t d em Oku 
la rmil ro met er geschi eht di es, wenn ma n , Rta t t einen Li cht -

1 Vgl. F ig.J , Jro.c 192 1, 5,G, :-\ , 177. 
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punl<t vor der Lampe anzu brincren, dasel bst eine L eucht
punktefigur wi e Fi g. 2 a ufstellt . D iese kann :o bemeR~en sein, 

• • • • • • • • • • 

da ß einfache Verdoppelung eines Leucht
punktes ei ne Ampli tud e von 1 Mikron 
anzeigt , wenH di e zwei ober en sich be
rühre n , 2 , di e niichstfolgend en 4 1IKW. , bi·s 
bei B erührung d1•r von den zwei unterstcl1 
ge bild eten. Li chtlinien ze hn Mikrn erreicht 
sind. Im ,\1 oment der Beobachtung li est 

F ig. 2 m an dann g leich di e Amplitud e ab. 
Rtatt ß eohac htu ng mittel. t Okt il ar kann 

a uch im ga nz. venl unkelten Zimmer Proje kt ion a uf 1\ lattg las
schel bc f-tattf ll nl en , wenn mehrere Beobachter zu g leicher Zeit 
anwesend sind . 

Meif-t ist a ber c i11fache Heolnt!;ht ung ungenügend und muß , 
w'0 1111 l'ilhi ge,.; ~tudium 1md mathe mati,.;e he Awt lyse erwünscht 
i>.t , p hotogra phi sch e A ufmt hme gemacht werden . 13 i ~; jetr.t crc
langen mir diese auf befri edigende Weise nur mj ttelst 8onnen
liclit8, dessen chemisch e 1-\.raft noch i mmc1' di e unser er l<i'in,.;t. 
Ji clwn LcuchtqucJl cn weit überragt. N icht a u,.;geschlo,.;::;en ist 
es aJwr . mi tte1st Rogenla m pe oder Quecksilber la mpe A uf
nah me:n Zll machen , doc h muß da nn hochge:;;pannter Gleicli 
stJ·om zur Verfügung Rt ehen , was a ber nm· sehr RoJten der 
Fall sein wird. 

F'ür A ufnahme mi ttel»t Ammenl icht ist ein g ut rrehondcr 
Sonnon ;;;pi cgel mtbodingt erforderli ch ; mir:: gefie l :;;ehr g ut der 
H eli ostat von Fne ß. 

D ie ph otographi ,.;che Aufna.ltme ka nn <.tu f zweierlei Art 
f-> t<-tttfindell. 1a n. nimmt, eben wi e bei der Beoba htung, nur 
eine Rti chpro be a us eine m kon ~inui e di c h en K lange ho rau~ 
oder man photog raphi crt a uf durchlaufend en Nog<tti vpapior
Htreifon . 

Der photographi sche AufnahmmLpparat besteht au~ eine m 
K ast en , der 75 cm lang, 15 breit Llli.d 40 hoch i ~t. 

An der Außenseite ist ein -Uhrwerk eil w,.; größeren Grammo
ph on:;; h cfestigt. Jm lnnern -; im! , zur fortJa ufendenAufnahmo, 
zwei größere Aluminiumräder ange bracht von 30 em Durch 
m o;;;ser. Auf H,a cl I kann !50 - 70 m Negativpapierstreifen von 
2 cm B reite (8chäuffelen , H eilbronn) aufacwickelt werden. 
Zwi !'ichon beid ·n _!~ädern i:;;t ein drittes kl eineres, lose dre
h endes, vertika l vorst ellba re"; J~ad angebracht , w'e lches d n 
Zweck hat , eine genaue, scharfe opti sche Einst ellung zu er 
mög li chen . Der P a pi erstreifen geht über cli •,;es k leine l~acl hin
weg zum R a d tL , dem Aufwi ckolrad. Rad 1 und lJ sind mjt 
einandcr mitte1st schlajje1· Riemen. gekuppelt , doch so, chtß 
Rad L nur DS% der Schne.lligkoit von ]~ad li erl angt , welche:; 
let7,t er e vom Tri ebwerk credr eht ·wird. ER wird dadurch er-
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reicht , da ß der Papi erstreifen an der St elle, wo das Bild ent
steht, immer etw'aH gespannt über das kleine H.ad gezogen 
wird , und doch nie als so stark angezogen werden kann, da ß 
er zerreißt . 

Bei f;t ichprobon wird das kleine ]~a.d entfernt und ersetzt 
durch ein Trommeli·ad , dessen Beschreibung we.itor unten 
folgt . Di e Itäder I und II worden dann ausgeschaltet . 

Der Uhrwerk-H eliost a t wird draußen vor dem Fenster auf 
gestellt und das Zimm r völli g für Tagesli cht abgeRchlosson. 
rcloktrische Beleuchtung, di e schne.IJen Wechsel von rotem in 
weißes Li cht zulä ßt , muß vorhanden sein. 

Im Laden ist eine mit einer Klappe a bschließbare runde 
Öffnung von 2 om Durchmesser gena u vor dem Sonnenspi egel 

Fi g. 3 
Sch, Dinfragmn mit vertikalem Scl1li tz. - n, kl e in e~ 
verstell bares Spi ogelchon. - w, schwingendes ~piegol 
chon des D oppelm ombran-Apparates . - p, P ri sma. -

l ', Negativpnpicr treifen. 

ang ' bracht. Der Sonnervtrahl , \\1elchcr durch diese Öffn. ung 
hor izontal eintreten so ll , fällt sog.lcich auf ein Di afrag rna 
( 'eh auf Fi g. 3), welches a m hinteren , oberen. Ende des phot o
ar a plti schon l a.st ens fes t verbunden ist . Der, chlitz in di esem 
Dia,frag ma .· t eht vertikal, hat nur 2/ 10 mm. Breite und 10 mm 
B öhe und endet nach oben in. eine rund e Öffnung von 2 mm. 
Das L icht, welches hi erdurch gelassen wird . folgt so nahe wie 
m ögli ch der oberen .Fläche des Kast enP. und erreicht zuletzt 
di e hintere Lin. o des Doppolmombranappara tes, welcher ganz 
frei vo m Kasten a uf inom sc hweren , fest en Stativ <tufg Rtellt 
ist. achdem der kleine Spiegelw einen Teil des Li chte:- wi eder 
dnrch die Lin e zurückgeworfen hat, geht dieser Teil in der 
H,icht ung eines ~uf der obor?n Seite in ~er Mitte hervorragen 
den t otalreflel<tr er end en PnsmaR p . Dr ese.· Pri sma hat eine 
Breite von 2 cm und eine K ath et enhöhe von Y~ cm . E R iRt 
<W der vord eren f; ito abgedeckt , mit Ausnahme eineR hori -
7.0ntakn 8chlit zes von l - 3 rnm Hrcite und 2 cm Länge. Di e 
vordere oder gogc l>enonfaJlH di e unter K ath t onfl ä he ist 
ni ch t; plan , sondem bildet eine liinasge.-treckte Zylind ··fläch , 
deren Ha.dius so heme;.;;.;en iRt, da. ß die Bronnlinie gena u da hin 

~ \"O X 1!122, II EFT 3/4 
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:fäll t , wo di e Kurvon lini en photographi sc h a bge bildet word en 
(Fig. :3) , a l:;o dahin, wo von d?r Linse na:c l~ tota ler R,~f l ex i on 
im .Prif:> ma das Bi ld de::; Schl1tzes rm 0Jafrag ma:;chlrtze a b

. 'f' * 

:Fig. -:b 
w, 'c.:l "vin g·ondes Spi ogclchon. - D, J( lappo. 

m, Zylin dcr1insc. - p, .Pri s ma. - t;t, 
Stimm gabel. - dr, Driihtchon. 

gezeichnet wird . l~s ist 
di es cl ieohcrc Seite des 
kleinen R.ad cs,worüber 
der P<t pierstreifen o-e
zogen wircl. 

Ne ben dem Pri sma 
ist 11 0ch ein k lei ncr 
wei ßcr Nchirm ange
bracht . f)e ine l!;ntfer 
nung vo m Schli tze ist 
so bemessen , daß sie 
gemt u mit der opti 
schen Entfernung di e
ses f-;ch I i t zes von der 
oberenf-lcitedcs kl einen 
H.a des übcrei nsti m mt. 

Znr jcdcs ma.ligen ge
na. uen E instclhmo
drcht ma.nd en Doppel
m embrau-Appa.ra.t et
was um ><eine vertika le 

Achse, bi s eins Bil<.l a uf di esen kl einen Nchirm fällt. Mit Hilfe 
e ines .kle inen , 4fFLch vergrö ßernd en F ernröhrchens wi rd jetzt 
;.;charf eingeste ll t und dann der Appnra.t wi eder gedreht , 
bi ;.; der Li ch t:;trah l a uf di e Mitte des Pri;.; rmts fäl lt , welcheR 
selbstver:;tändli ch a utomatisch li chteli cht a bgeschlos:-:en ist. 

War um aber di ese doch ziemlich verwi ckelt e Eimichttmg? 
Erstens erreichen wir auf diese vVcisc, daß der vom Rpicgcl

chen zuri:i cl<geworfene Rtmhl :fast o-cna u ax in.l durch di e 
hintere Linse geht , zweitens, da ß gcna ue l~instellun o- m ö~ li ch 
ist , ohne den .Ka;.;ten von der Stell e zu rücken, dri t t ens wird 
durch ]3cnutzung der Zylinderlinse a m Pri sma p erreicht. da ß 
ein. T eil des Bildes in deT ßTennlinie zu ein m P~mkle zu
>;amrnengedr;'tngt wird , wodmch eine llln ein Vielfache. 
stii?·!.-ere J?ltotochemische Wirkung , ohne de1· Bi ldschärfe zn 
schade,L, erreicht wird. Viertens können wir >;ehr leicht eine 
Zeit lwrve aJ1bringcn . An der innere n unteren Seite der oueren 
Fl äc he des KaHtens befindet ;.; ich nä mlich e ine kl eine f:-lti mm
gabcJ (~' i g. 3, 4, 5) von 300 Schwing un aon per Nek. Di e;.:C' 
wird a HtOJmtti ;.:c h, ;.;o ba ld der Apparat in U<tng gesetzt i,.:t, 
<tngc>;cJtlagen , 1rn.cl di es r Ansc hlao- wiederh olt "ich jedes mn. l, 
>;oha lcl drei Meter Negativpapier vorbeigezogen worden sind . 
Sie klingt geni.igcnd lang,:;am a n,;. An eille nt Zinken ist ein 
Pferdehärch en angehr acht , dessen L änge >;o bemessen ist , daß 
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di c Eigenschwin(J1t?lf1Speriode mit. der der Gabel übereinstimmt . 
.Dadurch wird mTeich t , daß , ohw'ohl di e f:lclnv'ingungsam pli t nd e 
der :-ltimrngahel nur C' inen k leinen Bruchteil eines Milli metcrs 
beträgt, cli c Nchwing ung..brcite des Härch ens 20 - 30fach 
~rüßer ist uml also eini ge Milli meter erreicht. Das ä.ußcre Ende 
d iC'ses 1-lii.r chens reicht an der rechten Seite des Pr.ismak e ben 
bis llllten. Nun :i st oben erwii.lm.t , daß im ~!afrn.gmakc hlit~ 
(Fig. :.l) der Schlitz nach oben in ei n e r unde Of_fnung endete. 
l)as Sonn enlich t , welch e~:; durch di ese runde Offnung geht , 

Fig·. 5 
a ~ , Achse. - n , Dorn '- lllll ll ebon dor Klapp e. - h, 
Hamm 0r. ·- St, St imm gahcl. - 0, i:lc hlil ~ unt co· ll cm 

Prisma p. - dr, DriihLchon a n <1 01· i:\tim mgabel. 

\\'ird von einem kleine n i'\pi cgel (n) n.m l ~nde des K astt'11s <t nf 
~ehwgen. und di eser Spiegel wirfL dn.s Li cht in der H,icht. mw 
de,; Prismas ~urück , doch an jener Seite, wo das Härch en s1ch, 
befil/({et. Di eses Hntcrsc hl iigt a lso cln.s Li cht und wird , wenn 
c:-; schwingt , al rE dem vorhcig('zogem'n Papi er ;;treife n. e ine 
weiße We ll enlini e a uf ke llwarz;e m G rund e hin terlassen (Fig. 3). 

De r 1\nschl a.a der Gabel find et a utomatisch wiihrend d <' r 
Drehung staLt , indem der federnd <' Ham mer h a llmä hli ch ab
gezogen und a,uf einma l wi eder losge l a~sen wird ( Ji' ig. 5 m ). 
Wird la ngsam er· gedro ht oder hnt d1 Drehung vi e ll eie hL 
k lei ne LJnrcgclnüWi g koiLell , dam1 be merkt man di l'S sogleich 
a 11 der Wellenlini e de r Stimmga bel. ~s ,;cha det di es :tl so ni cht, 
da bei der Analyko damit gc rce hneL wird. 

· her dem Pri ;;ma. . und a uch de n ho rizonta len Nc llliLz d twor 
bedeckend . befindet sicJ1 n och ein a ufklappharer Dec ke l (D 
Fig . 4) , wc l her a.lles lichLdicht a. hsehli c ßt . Wird nun das 
Uhrwerk in Gang •Yo,;etzt, da nn wartet ma n, bi s di e go
wünschte 8clm c1Ji rrke it erreic ht ist ; dann wird a.n eint'm 
liebe ! gt'zoaen , wodurch eine Nponklinke ge löst lllld die Ga be l 
mw;<':-i<'hlagcn 11 ird . Sogkich drohl ein k luines Hn.cl miL Dorn 
H'llL der Au f.I ('Jl>ieito des l(askllS, wdf'IH's di e Kl tL pJW einige 
.\l illimcte r h ebt:, 11'odurch der Sch li tz frei wird. Spricht oder 
s in~'L lll <Lll d< nn in cle o1 Tri eiltor des r\ufnnl11ncn ppn.r:ttes. d<Lml 
11·c;dcn diese Klänac a],; \\' ' llcnlini c a ufgczciehncL. Houssc lot 
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Fig. G 
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Fig. 7 
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hat a uf diese \Veiso eine gan.Z":o F a bel von Lafontaine ohne 
U nterbroch11ng a, ufnchm en können. 

N un ist a ber das Aufnohme11 a 1rl: clurch.l aufend cm P ap ier
streifen oinc sohr .kostspi e lige Saclte , ganz a,bgese he n von der 
vielen Arbeit , welche di e Entwi ckelung, Fi xation ttsw. e r
fordern . ln. :j eder \L iJtt ltC \l·ircl ja sc hon!)() m P api er verlmt uch t . 
Ln v ic.l on. sohr vi e len ~'ü iJ en gonLigon nber für wi r-;so nschaft lieho 
U nters ttc lt11ngen St ich proben von I 0 bi r-; 20 cm L änge, 7,. H. 
bei der Aufna hme vo n Vo lmlen oder anh11.Jtondon T ön.e n. U m 
diese Prolw n sehnoll 11nd eine geniigc nclo Anzn hJ hinterein
a nder a.11fer ti ge n zu .k ünJH.m, ohne den K ast en Zll öffnen octer 
(li e E instellu ng z11 ~ind em, ir-; t folgende ·l<,inr ichtung getroffe n : 

l)as [{,ad A (Fi g. 4-) i"t e ine Jwh le Trommel, a. uf deren oben
fa ll " ho hler Achse eine klein e !{oll e H ange brael1 t i<;t . D icf'O 
Holl e ka1m von der Außenseite des K astens a us gedroht wer- · 
den., wä lu·end A cl <tn.n mi tte ist ei11 er Knr lwl Zllr iiekgeha lt en 
wird und di eser Beweg ung ni eht fo lgt. C i.-.; t eine Rol le, a uf 
welch(' z. B. ~ m Ncgati vpa. pier a ufaowi ckclt ist: das freie 
Ende geht d1Irch den Sch ii t?. s in der A uße nwand ct er Tro mmel 
A un.cl über di e;-;o hinweg nach eine m hhnli che n Sch li tz s, 
durch den es wi eder nac h. i onon über di e Viihr ungsroHc nach 
H, der Atdwickelrollo, geh .; . .An der Außenseit e der Trommel A 

• befindet sich a lso immer ein Atück F von der L ä nge I 0 - 20 cm. 
we lche,; jedes ma l durclt IJrehung an 13 a ufge wickelt, während 
dann ein ne uer f-ltre ifen hervorgezogen wird. 

Di e Trommel A dreht ;,ich mit einer Winkelgeschwindi gkeit 
von J ,!5 tn pro Sekund e, doch r-;o lange di e }(Jappe ]) n icht go
ho hen wirct , .i ;;t de m Li ch t stra hl das Eintret en versperrt. 1 ' ingt 
man einen Vokal, dann zi eht man Wä hrend do;; Ringens an 
einer Achnur und da.d ur h wird eine Klinke a usaerückt , zu 
gleich di e Gabel angeschl ttcron und D gehoben , aber eben nur 
so h oe h, da ß der h orizonta le Schli tz vor dem .Pri;-; ma fr e i
k ommt . Hat di e Tromm el A aber eine Umctr ehung ge macht, 
dann fäJJ t di e K lappe unm ittelbar herunter und sehlle ßt das 
A01men li cht wieder ah . 

A11f di ese \"Vcise kann man schnellst ens hinter einander 
zwanzi g und mehr Aufna hmen machen , z. B . von ctomselben 
Voka,l auf vor schi cdoncr Tonhöhe und von versch iedenon P er 
sonen. 

Auf Fig.. G und 7 geb e ich einige Kurven , welche, um 
alle E inzelheiten bos;;cr hervortret en zu lassen., bei I Ofacher 
Vero-rößorun.g nachgezeichnet worden sind . Jedes 1 'tüc.k hat 
eine Länge von 3/ 400 Aekundo, während d ie L ä nge ein er 
Peri ode durch e inen .-c hwarzen. Str ich und deren Schwing ung. 
zahl zwisc lwn K la mmern a ngegeben i. t. Fig. enthält oben 
eine Stirnmkurvc eines ü in Originalgröße; unten if' t d ie 
Stimmgabel = 300 'c hw. pro , 'ckunde. 
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\Vi e ma n .-; ieht , tre t en beim s, w 'nn kräft ig a usgesprochen , 
Ober tön e von nngcfähr I 0 000 Se hwi na ungen h ervor . B ei d er 
Ga,Jtonf löt e s in d di e ·w e ll en di e:-;er T öne v iel st ärker a.u sac

:-; proc hcn u nd tret en mi t matl1 c mctt i. e her Gewwi g keit a uf. 
Auc h di e Ober tön e von ie, 'ii., und ee sind leicht a uszuzä hle n , 
w~ihren.d di e K11rvc n des ä ;mgch en , cl;<ß da.,; A ns k lingen de r 
Obertö ne be i diese m Voka l nur in e ine m kl eine n 'l'e i le d e r 
F ii ll c vor ha nden und k eine N otwendi g ke it ist. 

Di e Amt.l yse 
J11 di cHcr· ZcitHchrift 1!) 14 , 8. l Gß ff. , 1md im Anhiv j ü1· 

expP1'imentelle Phonetik , Hel . l , h a,bc ic h a n ge<rc bc n , we lch e r 
Heri ch t ig unge11 di e erh a l ten en Kur ven bedürfen , e he di ,;e 
z u r math e m ati8chen Ana lyse geeignet f' incl. A uch find et m a n 
d <t a n ge e be n , wi e die Ana lysen 
mit d e m Analysa tor n ach Mader 
acrn ac ht werden. Folgendes kann 
i eh noch hinwfügcn : Di e Kurven 
w e rd en a ll e a uf e in e Ab~7. i ssen
lä n gc v on 20 c m vergr ö ßert ; di es 
l<ann le icht und mit genüge nder 
Gcmt ui g kc it mi ttels e ine>< kl c in.cn , 
,;e lhsL hc rzn ,;tcll cndcn Appu.ra tcs 
gesc heh e n . Di eser boRt eil t a w-; e i 
ne m k lci non K asten A ( Fi a. 9) . wo 
in d er Di a frag maöffnun g d eine · 

I 
I 

Fig·. n 

\ Voll e mitte1s t v ier k leiner 0 ::-:r a m -Zwcr g lä mpc hen s tark bc 
Je 11 chtctwird. M itte iRt d cr versc hi e b- und wechsel ba ren Linse I 
wird nac h unten a uf e in l31a ttfcR tcs Zeich c npa.pi cr e in vc rg rö ßcr
t c;; B il d cntworfen .. Ourclt Ven w hi c bung bzw. Au. wech ~.l.ung d er 
I"i n sc 11nd Ver schi e lJ ung von A , 11 11 e ine m Galgen ~ entla no·, 
k a nn immer di e zwccknüi.ßi gc V01·größcrung erreicht wer den . 
Di e .Kurve wird da nn einfac h mit Bleist ift nach gezogen und 
mittc l:-; t 1ebogcn cr B I c h ~ch cr a u:-;gc:-;chn itte n. Erwünsc ht 
d a bei is t , a.n d er Basi;; e in ]{echt ck v on 5 X 20 ' lll mehr 
a w -: zu ;;c hncidcn . Hi er a uf können d ann d ie ver sc hi ede nen Be
merkungen und d ie Za hl en cr acbni ssc der Ana lyse a.ufgctragcn 
werd en . B ei der Ana lyse wird clicRcs J~ cchteck mit umfahr n , 
d oc h g ibt cl ieRes, wie b ekannt , J-cinc And erung d er cndg il t igcn 
Za hle nverhii.ltn.i sse. N ur wenn d er Ver la uf der ·w ell en ein r-;c hr 
r:; t c il er :-;ein Roll t e, werd en 20 Ord i11a.t cn gezogen und d er en 
Höhe auf di e Hä lft e , zwei Dritte l e in gcki.irzt. Auf cli cRc W cir-;e 
J"111 n ma n leich t e ini ge hundert Knrvcn in. einer \"Toch c d er 
Ana lyse 11ntcrzi ch en . . . · 

In einer anuer enArbe itWcrd c ICh a n. d er H a nd d er erha lten Oll 
z a.ld cn fi.ir di e Stärke der T e il t ön e von U und 0 die ~'y nthc 
t isc hcn V e rs uc he bes pre ·h cn . 

(Bei der R dakl ion a1n 22. A pril 1922 ingeuanue11) 
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E IN NEU:RR FALL VON GEHElLTER KLEFERVER
STELF NO (KTE.FERANKYLO, 'E) 

vo n 
KRAFFT. KönigRborg Pr. 

Unter dem 10. Mai 1910 habe ich in den Blütlern f1ir?'a~~b
stv.mmenbüchmg, Nr. 9, in dem Aufsatz: 01·ga.n1:sche Defekte im 
Ansatzrohr ~md La.u.lspmchtmten·icht über 2 Fälle von Ki efer
verRteifung (Ankylose ) bei t<Lubstummen Kindern uncl deren 
operative Behandlung beri chtet. Es h andel.t s ich hi erbei um 
2 Zöglinge, die im Anschluß an. eine Ohreiterüng d.~ s Gehör 
ver loren, eine Vereiterung und Verste ifung des Ki efergelenks 
erlitten und di e Bewegung:;fähigkeit de. · U nterkiefer s mit der 
Zeit ganz eingebüßt hatten. Nunmehr li egen über 10 Jahre 
zurück seit jener Zeit, und es dürfte d~her von Interesse sein, 
anläßli ch eines ne uen solche n Falles auf den Erfolg der frühe
ren B ehandlung zurückzukommen. D.i e Oper ationen waren 
nach verschiedenen Methoden ausgeführt worden und hatten 
beide zu vollständigen, überraschenden Ergebni ssen geführt. 
D ie in oben bezeichneter Arbeit unter Fall B beschriebene, 
unblutige Behandlung, die di e Dehnung der versteiften 
Gelenkbänder und di e Bewegung:fähigkeit des Unterkiefers 
mit Hilfe einer Schraubvorrichtung erzielt hatte, is t nach 
un sern Erkundigungen von einem Dauererfolg nicht begleitet 
geweRen. Die hi er angewandte Operation. methode hatte 
von vornJ1erein für d ie· Aufrechterh altung de: zunäch t 
vorhandenen Erfolges ci ne fortgesetzte, absichtliche Beein
flussung d s Ki efergele nk: zur Vorau setzung. Durch die 
dauernde Nachbehandlung des zeitwei:en EinsetzonR einer 
Holzschraube sollte eine Bioherung der erlangten Bowegu.ng:
mögliohkeit de: Ki efer s erfolgen. E s war aber wohl voraus
zuseh en , daß di o damit verbundene, zi e mli ch schmerzh afte 
Unbequemli chkeit de:; Betreffenden de n Dauererfolg in 
Zweifel ziehen würde. So iRt dann auch ein l{,ückgang in d r 
Bewegungsfähi gkeit de. Ki efers eingetreten, der nach Angabe 
der Angehörigen allerdings auch zum großen Tei l auf ein 
a nderm; schweres körperliches Leiden; das ein nergisches 
li'esthalten des Erfolger:; verhinderte, mit zurückzuführen ist. 
Doch li egt der Fehlschl ag wohl im wesentli ch en in der Ope
r atio nsweise selbst hcgeündot; denn di e Chirurgie der Ki efer
versteifung hat di e.~·o n Weg der Beh a,ndlung alr:; we ni g gangbar 
erkannt und ist von d ieser Methode vollständig abgekommen. 
Der F all U zeigte eine rein operative Lösung der Kiefer
verstcifullg durch Einschnitt und hat, wie di e Eltern cle 
da ma l: 12 jü.hr ige n Mädchens nunmehr mitt ilcn , oh ne eine 
Nach boh a nd.lung zu ci ner völli gen und da ucmden Heilung 
gofüJ1rt . 
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Dies F'e:t st ellungen waren für die hiesige Anst::dt von 
besonderer Wichtigkeit, weil bei einem Zögling ein neuer 
li'aJl von Ankylose vorlag, dessen Verl auf und H eilung ich im 
Lntcresso der Sache in .l"achkreiPon bekannt zu g ben mich 
verpflichtet fühle. Es wäre auch s hr erwünscht gewesen, 
zu erfahren, ob an a ndern Anstalten derartige Fällo vor
gologe n h aben . Es ist doch ammnehmen, J.a,ß dio Ankylose 
gerade in den Taubstummen -Anstalten einen erheblichen 
Prozentsatz ihrer Verbreitung aufweist. 

Zögling F. M., e in jetzt 13 J a hre a ltes Mädchen , war irn A lter von 
5 J ahren a n Scha.rlach m i t a n.·chli eßencler , dop pe lseitiger Mittolohr
ont,ziin rlung orkra.nkt , d ie 2 J ahre1>päter ~ ur völli gen T a ubheit fi:i hrte 
1mtl ein e H.a d ika loporation dos linken Ohres ol'ford er li ch m ach te . 
Nachd orn clor E iter na.oh dem K iefergelen k dur ch gebroch en W EU', trat 
e ine V erste ifung des Gelenks ein. Es be~ tand a.lso wohl mu· eino 
Jinks .. eitige Ankylose, ?i e jedoch natür li ch di e B ewegungsfä hi gJ,eit 
des ga.nzen K 1efer s behmclerte und , a llmä h li ch weit er fortschreitend 
sie schl ieß lich vollstän li g a11fhob. Der Mun d k onnte rechts nut: 
2--:-3 ~nm , a uf cler linken Seite überh aupt; ni ch t m ehr geöffnet wer den. 
D1 e Schneidezahne 1m Unterlnofer standen 1/ om hinter denen dos 
Oberkiefer s zur ück. Durch d iesen schma len Sp~l t sch ob da s Mädchen 
ehe Spe1son , so g ut es g mg, m den Mund und ~erclri.i c kte sie m it d.er 
Zw<ge am harten Gawnen. ·w enn das K ind ni cht in der Sta.d t Königs 
borg selb .- t b e1 den E lt ern gewohnt hätte und durch d io Zub ereiLung 
geeig net er • p eison so~usagen künstli ch ernithrt worden wi:ire, h ittte 
die E orde rung der Erha ltung des Leb ens eine operative Behand l11 ng 
sch on früh er 0mtreten l a~'<sen . Ntm a.b er fi.ihrt.e die B e.-org n is der 
Angehörigen , durch eine Operatio n dA.s Kind zu verli er en , ~u einer 
Hi na u Rschi obung der schli eßli eh doch unvorm oicl li ch on Operati on. 
Die B e ka nntgabe der früh.er bereits hi er clm·chgofiihr ten Operat ion n , 
in Ver bi ndung m i t der Über zeugung, daß sch li eß lich doch etwo.s 
goseh oh en müsse, brachte Ji e E ltern dahin, in clio Opora.tion. oinzn
wi lli gon . .Rührend war hi erbei das Verha lt en des im 7. L obonsjn.hro 
ert.aubten , im Vollbesitz der Spmch e b ofind li chon K ind es .-olbst. 

Mutt01· ", sagte es, "sola nge lu lebsL, wi t·cl os :;chon g h n; a b e r wer 
~~ ircl m ich fü ttern, wenn cl .u · t-.irbst ?" Ich h aLte den E indruc k , daß 
d ie.·o Erwägung und der or Rich t li che Mut des Kind es den \ •Vicl or HLa nd 
dor E ltern besiegte, der n Sorgoa llorcli ng,; 11111 :;o vorstiLnd lich or war, a. ls 
s io ein a nd eres K ind b er eits dun;h fJ inon F on.RL r . tul"l; ve l'ioron h a.tLon. 

Vor der eigentli chen opor11tiven Boha.ndlung wurde in 
der von Herrn U ni v rsitäts-Profe:sor Dr. Adloff g leiteten 
Univer sitäts-Za.Jm.klinik ein kunstvolle f)chienung der Ki efer 
mit Drahtbiigel , Bändern und Ligaturon vorgenommen, um 
während der Heilung den Unterki for durch hi on1n zu bo
f stigende Gummi züge in _d~r gewünscl:ton Lage zu erhalten , 
ein Zur ücksinken des Ktdf'·l'.' u nd om o Vorschi ebung des 
Kiru1s zu vorhindern und ck n normalen Biß wieder hor
~ustcllc n. Die Operation RolbRt wurde vo n Herrn Univorf\i
tti.ts-ProfoRsor Dr. K.ü·c hPer, dem Direktor der 8taa.tl ichcn 
Ohirmg\ ~:>ch en -~ ,:ivec·sitti.ts-Ki ini_~{, vorgon.omm n . Wi e _i h 
tlll<; wiHs nschaftb clt on AllgahE'n ub r Arbott en d ,cHos Geht t s 
en;ehon h abe , W1Lr di e :M.obilüüerung des nnkyloti Rclt n Kiefer -
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gclen ks , e be nso wi e hoi Gelenken a n a ndcr n K örperteilc t"t 
sch on H' it mehr a ls 50 J ahren eine Errunge nsch aft der Chi , 
rurgie. Aber cl.i e Erfolge, di e ma n mi t den da.nmli ge n Opcl'<Lt ions. 
mcth od.en bi s etwa Jllll' J'alll'.hundcr t we nde eJ'l'eichtc, warett 
oft nur vo n l<LLL"JICr Dauer, da nn r zu leich t eine Wi eder . 
vcn;teifung des Gele nks ci ntr at. Erst inde n lotztc n I r; J'nJu·e\) 
iRt du rch di e Ver l>cRRerungen der 'l'cch ni k ci nc ungleich 
bm;serc Prognose für d.erarti ge <.:h.i rurgi se he li: i ngr iffe erreich t 
wor d. n. A11R Anl a ß di eses vorli ege nde n [raUes hat Hert 
cand. med . (le nt. F'm nz ßrac mer an± Grund sei ncr ln ;1u gm aL 
cli sscrtati on Ober die Jl!f ob1:tisien my des ankylotischen lüeje1·. 
gelen ks mit besonde1·er Be1"iidts-ichtig1~11(J von r; in der Ohi?'U1·
fJ iScll en Ktini!. · d 7' ·ttbe?·tus-Universüät zu Königsberg P 1·. 
(Jehmulelten Fiillen d ie Würde eines .Dok torH der .Zahnheilkunde 
erla ngt , und ich fo lge in den mwh stehe ndcn Ansfi1h r ungctJ. 
d.e n flac hli ehe n Dar lt'gungen der .Di ssertation über Verlauf d0r 
Opentt ion 11ncl. Heilung. Bei de m in der Klini k vor der 
Operatio n gomachten Versuch , durch 8i nschi ebcn ci ner; 
geei gnet c n ·lm;t rumcntH J~wi schc n d ie Zii.hne des Kindes die 
Ki c:J cr a.useil ta.ndorzubt ingen , zeigte :-; ich eine I icht e Nach 
gie bi gkeit der rechten Neite und ein ganz geringes Federn der; 
U nterkiefers a. n der Ii nkcn Seite, wohei P atientin i:lOfort üb0r 
hdtige 8ch men~ n in der li nJ<en Schl äfengege nd klagte . ALts 
d. i e~;er Beo bacht ung b ·:-;t ätigte sich d.i c vorhin cr wäh nte 
Vermut ung, daß es , ich ledi glich um oine einseiti ge Ver 
fitcifung des Gelenks links h andelte, eine Ann.a.h me, d.;e au ch 
durch l~ön tge naufnahme bestätigt wur de. Hi ernach .konnten 
di e Au ssichte n der operativen Beh andlung a.)H gün stig be
zeichnet werde n. .Die Eröffnnng di eser Ausfi icht und die 
wiederhol.t e Versicherung, da ß di e Operation a n Rich kein.o 
gefährli cl1 e fie i, Li e ße n die im let zten Au genbli ck nochma ls 
hervor get ret enen :-;chweren Bedenk n d r Angehörigen zet 
streuen . .Di e Oper ation begann nri t ei ncm :3 cm langen 
H orizo ntalsah nitt, an den sich in der Mitte ein zweiter von 
2 em Lä nge, serkrecht nach unten führend, roihte. Nach 
präpar ator ischem Vorgehen, (h.' zur l!:rb a.lt ung d ··r hier 
lagernden Nerven- und Arterie näste diente, na.ch Freilegung 
der Ki eferver st eifung und Einschi ebung vo n Elevatorion 
nnter das a n.kyloti sche Gelenk, wurde der Knoche n durch 
trennt und eine L Cln lange Knochenlücke gesch affen. Sofort 
li eß Rich der :Mund der .Pati ent in mit der M~~r1-cl pe·r1'e ohne 
Anstrengung öffne n, ein Beweis, da ß d ie Ver ~:;teifung tat
sächli ch m.u: d tts Ji nke Gelenk betroffen h t1tte . Daraufhin 
wm·de aus dem rechten Oberschenkel ci n genügend rrroßer 
F ettgewebslappen herauspräpa ri ert und in den gesch affenen 
Knochendefekt nach peinlich. t er Blutst.illun a eingepfla nzt. 
Die 'V eichteilwunde wurde eng vemHht und ve rlJtmden . Die 
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Narko>'c hatte !iO M inutcn p.cclntH·rt. und war olnlC' jcüc 
Rtörung vo rlaufen. ln 10 T aO'cn wa r <lic Wunde glatt v<'r heil t 
und das Kind orfr0u t Ric·h se itdem stra hl 0nd clc;; IJi s dahin 
tmhckannton Ullicks einer ungeh 'n<lt•J.'ten Nahrungsaufnahme 

Mnnd iitl'uun ~ nach <l or Op mti o n 

und es war ergötz li ch zu beobachte n, wi o daH M ~i.d.c.h o n Hchon 
in der Klinik a n möglich st großen Objek ten de n Gmcl dc 1' 

öffnung,.;mögli hkeit d K Mundes prüfte. f-lcltm <.'rzcn und 
Be:chwerden h at daR Kind nach der Operation , die auch ni ch t 
die geringste Nachbehandlung erford. rte , ni cht geha bt. 
Man wird sich die L~reud. der Jlg h örigen über d0n glä nzenden 
Erfolg der OperatiOn denken können . - Erwiih nt sei noch , 
daJ3 bei den erst etwa Lo J rl!li'C zmück l i g" nde n l~rfahru ngc n 
mit dieser Operatwn;;tech ntlc l'm c ahHO lll t sichere ProO' nose 
für einen Dancrcrfolg Kich nicht Ktollon läßt. Da al>c~· tli e 
Literatur in den letzten 10 Jahren keine l3L' richte über 't,t wai ge 
H,ückfällc gebracht u nc1 <li e Operation in d.cm vor I iegc nclcn 
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F alle eine n n ach jeder Ri chtung glänzenden Vorlauf ge
nommen hat, ist sicherli ch mjt einer dauernden Heilung ztt 
r echnen. 

Selbstverständli eh hat der dauernde l\[u ndverschlu ß und. 
die Unmöglichkeit einer geordnet en Zahnpflege einen nach 
t eili gen Einfluß auf den B eRtand cl.or Zähne ausüben müssen. 
Auch von diesem Gesieh t .·punkt auR i.·t der Erfolg der opera
t iven Beh andlung von großer Bedeutung für das Kind. Die 
medizini sche Wi ssenschaft stellt aber noch eine andere Folge
er scheinung der Ankylose fest. Durch die dauernde Untätig
keit d s U nterki oforR tritt eine Entwi cklung hommung dieses 
Organs ein , die i11 den meist en Fällen zu der als Vogel
gesicht bezeichneten Verbildung der GeRichtsform führt, 
jedoch bei diesem Kinde sich auf ein ]mum merkliche.· Zurück
treten deR Unterkiefer. · beschränkt hatte. 

Wenn wir dies n Fall unter Bezugn::thme auf unsern Unter
ri cht uns näher ansehen , so tritt die Behinderung der Mund
öffnung in der Beeinflussung der Aussprache in den Vorder
grund. Hier konnte man beobachten , wie entst ellend die 
U nterchiickung von Lauten den Gesamtcharakter der Aus
sprache eines Kindes, das bi zum Eintritt der Ankylose 
im 7. Lebensjahr ganz normal gesprochen hatte , beeinflußt. 
Natürlich litt di e Aussprache in auffälliger Weise unter der 
Veränderung des a. Die Annahme, daß sofort nach der 
Operation eine IGärung des Vokals sich ein. tollen würde, er
wi es sich alc; irrig. Auch jetzt noch , nachdem Monate ver
gangen sind und zi elbewußt auf eine Normalstellung der 
Organe hingearbeitet ist, ist im freien Ausdruck kaum eine 
Besserung in der Aussprache de. · Vokals ei ngetreten , so fest 
gofahren sind di e Gleise der aufgezwungenen Falschst ellung 
der Organe. E s wird wohl noch eine geraume Zeit vergehen , 
hi s di ese letzte , n ach außen hin Rtörend hervortretende Folge 
der Ankylose beseitigt wird. Wir erkennen hi er auf dem vVogc 
u mgokohrter Beweisführun g die Bedeut ung, SolbRt~i.nd. i gkeit 
und Nachh alti gkeit der durch dio t echnische Sprechtätigkeit 
anerzogenen Lagerung der Mu ndorgano. Hier sieht man das 
Ergebnis einer unge·wollt erworbenen, verkehrten Technik als 
feRtgefü gtcn , lmum zerstörbaren Bestand, der auf einen 
goschlo.-,;e non, für sich geordneten Ablauf der sprachmoto
r ischen Furtktioncn hinweist . E .- wird domnach doch bc
gr i.indet sein , we nn wir beRtimmtc Lagerungen d r Npr ch 
organe und. hi eraus . zu folgernde abgegre nzte Sprachempfin
dunge n in einer zi elbewußten AuRprägung von klaren und 
ri chti g gesproche nen E inzellaute n zur l~ichtschnur unRerer 
Artikulationsarbeit nach der tochni Rche n Neite hin mach en. 
E s wi rcl. seine physiologiKche Berecht igung haben, dem ersten. 
Npra clnmterri ch t gra duell bewuß te BcüihrungR- und Be-
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wegungsempfindungen d ienstbar zu machen, die unbcschadet 
der Rehließli eh a.utomatisch ablaufenden ~prcchvorgLingc , 
in auRrcichondcm U mfa nge d ie alw. ti sche Direktive cn;etzen . 
Er; i r;t Ry mptomati .·ch , daß H.err Kollege Groc nke in der 
1 tzten Arbeit: Das 2. Sc/ml?ahr d r Vers'l.tcltslclasse nach 
Malisch den Rprechcmpfindu ngen fi.ir den er. tcn U nterricht 
in der T au bstummensch.ule doch einen grundlegenden Wert 
boi rn i ßt, und ich gewinne den E indruck, daß d ie Divergenz 
zwischen der Analy.-e und Sy nthese d.eH ersten Rprcchver
fahren .· i n der .Richtung einer vcrRtändige nden Annä.h.orung 
umzubiegen beginnt. DaR Neue und Entscheidende in der 
Artikulationsmethode nach Malisch li egt Jneiner Ansicht 
nach ni cht in der Abkehr von der grundlegenden Bedeutung 
des E inzellautes an Rich , der doch schli e ßli ch in jede m Falle der 
phoneti. eh oinwa ncl.frci cn K la rstellung becl.a.rf, sondern in der 
Ablehnung der Methode , die , losgelöst von dem S.inngemäßcn 
der , 'prachc, di e Sprc9h tochn.i k zunächRt a ls E igcnzw ck auf
stellte und. die , 'pracho erRt dann in ihre ]~echte tr tcn ließ, 
wenn di e Technik d ie nötigen ä11 ßeren Vorbedingungen fi.ir 
di e H ervorbringung techni. eh einwa ndfrei ct' Lautverbindungen 
geschaffe n hatte . Wenn d ie Methode M.alisc h den Kampf 
gegen di ese vorwiegend mecha nisch orienti rto , 'ynthosc auf 
nimmt, so wird ma n mlf ihre • 'oit c tre ten können. Ein natur
ge mä ßes und zi elbewußtes AetikulationHvodahron Hi h t Rohon 
Hingst in dem Einzellaut keinen lo gelösten Bc.-tandtei l der 
Rprache, so ndern ein Hielt i nordnondeR Glied. ci n H La.ut
komplexes, ineR Wor~eR oder einer si nnvoll on Äußerung. 
Di eses Verfahre ~. entRpr1cht a:u h du~·oh au . dem phonet ischoll 
GoRetz der Artdmlat tonRbas ls, d1 e 1 n der 1 oonli nation der 
Sprechorgane die mittlere Lini e fi.ir oinc zwa ngloRo, dem 
Charakter der • 'prache ?-nge ~1ossen e Gesamtlagerung der 
, 'prechorgane dar .- t ellt .. 1m Stn1~e di oR~r AuffaRRung ka nn 
d ie Methode nach Ma h.-c h zwedoll oR etne n FortRehritt in 
u nRerer .Arti kuJati onsa.rbei t bedeuten . 

(Bei der R edaktion am 17. Jm~1· 1922 ingegang n) 
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DER MU RfKALIRClLE AKZENT l.\[ NO"RWE GIRCHEN 
von 

ERNST 'vV . f-l E L'\Ilo:R , Kri sti an itt 

E s diirftc a ll go mci n bekannt se in , cl.aJ3 das Norwegische und 
Schwed isch e hi nsich t lich des musika liselwn vVortakzents eine 
Nonderstellung -u nter de n gcrm a ni:-;c.hc n Spn10hon einnehmen, 
insofern als di e \iVort melocl. ie oder d.cr vVo rt ton im engere n 
Sinne (norw. ton elag) a n hcRtimmte vVortfcmn en gebunden 
ist, ganz 11 nahhängig von den an s a nd.crc n gcrm ani sehen 
Sprach e n bekannte n, durch Logi.k od.cr :jeweili ge Stimmung 
bcdi ngt on to ni schen U nterschiede n. Di e vVortmelocli e bilde t 
o in c fC'r< to U nl or :-;C'h oidun g vorsch iC' ci C' nf' r '['ö no od C'r :\fPiodi e n , durch 
" ·p Jch o son s t g loichln.ut c ndo \ \" ö rt c r u n l<• ,·schi <·don werd en könn en . 
E s gibt zwc~ i versch iedene '"' orttöne : I) <lon einfachen oder 
einsilbigen (onsta vcl.sos ), in unserer Tntnsluipt i on durch den 
r1 kut geken nzeichnet 1iiHl so bena.nnt. E i nsi lb.ig wird di eser 
Wortto n ge na nnt , weil er ursprüngliche n einsilbi ge n. \1\Torten 
zukommt, z . B. b1·a' n li'enershru nst; aliCh we nn d.er postfig ierte 
bestimmte A1·ti .kel hinzut.ritt, z. H. um'n;m. Der Al<11t kommt 
auch in se.lwncl.ür zweisilbi gen '\1\Törtern vor, z. B. a'k<JT (altn. 
ak r) Acker, ci/Lnebc n a:uch in vi ele n zwei- uncl. mehrsilbi ge n 
K o mposi t is, heso nd.en; solche n mit gc ni t ivisc he m ersten Gliede : 
lct'nsman, oder unbetonter P ar t ikel : b<Jgra'w; regel mä ßi g in 
U're mcl.würtern l ind. auch in a nderen F'ä lle n , di e h i.er ni ch t 
besprochen wenle n könne n. - 2) de n zuswmnuwngesetzten, 
doppelt e n oder zweis1'luigen \Vor t ton, i n der J'nmskri ption 
tlurch de n Om vis bezeichnet und so be na nnt. E s erhellt aus 
dem o bigen , cla.ß di ese Ji'orm des mu Ki.ka li sche n Akze ntH 
nrsprlinglich zwcisill>i ge n sowie mehrsi l bigen Wörtern und 
\Vortforme n eia ne t , a.bgeHehcn vo n de n obe n un ter l ) a n
gedeutete n Fäll e n. Al,;o z. B . gm'v" (vgl. uegrct'v(! obe n), 
la 'nman (vgl. la'nsman). Auch fly ntakti sc lt e ng verbunde ne 
\Vortgruppon könne n in eins vo n de n bei de n Akze ntsc.h.em nt en 
ci ngezwü.ngt we rde n, \\'O ge wöhnli ch die Akze ntform cle,; 
erste n beto nte n Simplex den To nalitätsver lauf der ga.nze n. 
Akze ntgruppe besti mmt : j<Jvi' lilc<J ich wi II nicht (vi ' l mi t Aku t); 
cln.gege n : jav i' l i kJ (vi '!, cigc ntli ch vi' /J woll te, mit Gravi:-; ). 1Vli t 
d iel'Jor d iirf t igc n D<ll'."te ll ung der a ll erwichtigHton Fälle muß ich 
micli i n d iese r k11rze n Dan;tellu ng begnii uc n, ve rweise a ber 
auf St·nJ illS JtnJh'sch e Ph i lolo;Jl:e, 2. A11 1' 1. , ~ . 2.J·7 - 2;'50, ,.owi e 
rwf cl;e k la.ro lind fm;t CLli ssch öpfe nd.e DarsteU11ng rles P oesie
to ns in der-;se n l .. ehrbu c]i d.er norwegi:-;chc il Np.mche, d,as :j ecle n
fa.ll s de n Ucrnmni s te n beknnn t sein ri.Lirft o. 

Dn sc l br-;t findet mn n a uch i n d.c r ge wöh nl ichoit Not n
tra. nsl.::riptiOii ei nc Da rstclh111g der mu sika li sch e n Uru·ncl
Jormc n der bei de n \\ 'orttö ne, und zwar un ter Bcri.icki-iich -



H eft :;/6 I 25 
llllllttriluimtfllllllllltllllllllttlllllltlllllllttlllllltllllttlllllttlllllttlllltllt tttlllttllttlll tllltllltllltlllt llllllllltllllllllltlltlltllltllt lltll tllltlltlllllllllllllltllllllllltllltt 

t ignng d eR osl1wrweg1:schen ((/)st la nclsk} , durch die K.ristiu.ni acr 
Au:..;~prachc vcl'Lrctcn , 11ncl des Westnorwegi flchen (Vcstlantlsk} , 
wo unter de n in r e ich e r FLi llc vorha ndno n und zi e mli ch fi t ark 
vo n eina nder a bwe ich e nde n f.>pi olarte n die Bergeu er Mund
a r t ahi sp eziell charakteri stisch gewählt worde n if;t . - Di e 
ä lteren D a r stollnngc n fuße n a He auf der von 8tonn im ob en 
angeführte n Werke a ufgestell ten T h eor ie, na ch we l.eh e r di e 
'l'onrdi tätsverl tä ltnisse d es Norwegischen md ein r verhii. ltn is
:rn ä ßig Rtren g mw;ikali sch e n Grundlage n dlCn soll te n. Der 
vPrsto r be nc kprachniCi Rter bcFHtß c i n übe rau s fc i nes n.ncl 
se harfeR Cehiir, verfügte aber ni cht iibcr di e techni schen 
Hilfs mi tte l dC'l' h euti ge n exp erime nte lle n Phonet ik , a iR e r 
lVI ittc d.cr 70or J rd n'(' des letzten J 'ahrhundortR sei no 'l'h oor icn 
veröffent lic hte. B s ka nn cl~hcr 1ci cht wund.cr neh mo n, ch.ß 
se in Oltr ih11 zu einer vi e lle icht zu streng clurch gcf i.ih rte n · 
Dars te ll ung d er nor wegische p \;Vorttöno a.ls auf T o nleiter n, 
T erze n , 9 ,ui ntc n , Nep t· me n u sw. ben1hc nd vera.nla ßte. -

l.fi oi n e We i tcrführun g 11 nd wortvoll e Ergä.nz11 ng, g loich 
:~.o iti g a ber a uf v iele n Punkten a ls eine K r itik der Storm Hch e n 
Tltoor ion muß m a n di e gcclicge no Di f:>Rcrtatio n von Ab te.·, 
Norsk satm:ng8melodi ll fi w. Kri ;.;tianin. L !l l G, betrach te n, die 
aber zum T e i l cl. icselbc n l3n.hncn wi e ihr Vorgä.ngor wandert, 
inde m auch hi er diC' Du.rstc llnng a n d ie vera ll ge me iner nde 
11nd d ie Ei nzel] w i ton vcrwi fich cndc mnsi ka Ii se he Noto ntra.ns
kript ion ge bunde n is t. Er;.;t e inige J a hre ~;pütor onnüglichton 
di o Apparate des n ' llotTi h tctc n phonetische n I n,.;tituts eine 
genauc ko nkrete vViodcrg~ bc der Ei nzc lorschci nu ngo n in dem 
h oehi ntercfifia. nte n nor wegtfic hon vVorta.kzont. A lfi 8rf->t lin cr,;
orzn lg ni s;;e di eser Jl CliOn U ntorsuchnngen cr Rchi o nc n di , 
Ar beite n vo m Vcrfa sr-;er di eHer Abh a.nd lu n g: E1zkelt og doubelt 
tonelag ·i Krist1:a.n1:a sproy (Mfla.l og Mi nno, 1 !!20) , ,.;owie 
rr011 elag og tonejald i B ergens bymaal (Vi d .. sol;;k. Skr. I !12 L). 
f)a, a ber d ic;.;e beiden Ntudi e n n orw •gif'c h gcfich rio bon ;;i nd, 
11111 eine n mö <Y iich ;.;t gro ße n Le;;orkreis i n me ine m Va terla nde 
:~.u errciclt •n , wi ll ich .hi er i n kurze n Zii ge n a1r ch d. 11 tsehe n 
Uolc hrtc n moi nc Ergo bni fiHO zu gäng lich mach e n. 

LJntor Vorwe ndung d eR Ky mogrnphio !I H und oi ti CK vo n 
Broso in Ntock ho lm unter der A uf;;ic ht d.efi l ~din lcr;; her
gefitOll te r_1 ~l cyerscJw n T o nh iihc nmcHfil:rs ltn.bc i eh i ~l. der 
Kr i;;tia n rncr 1111cl ßcrg' nor 1.un lttrt e1 nc Het h o vo n l<..t nzc l
wörter n n.uf ne.ltmc n 11nd. !1.1l s mosfic n la;;so n, 11nd zwa r d;l ;;Helbc 
~ l ntcria l in boid.c n ·Munda rtc n. Die;;er mögli •h tc ci no n ge t,;tucn 
Vcro·lei ch und die l ~cstclllln g der Abweichunge n und. Über 
cinsti lll lllil nge n der beide n Spr ac.h gc lti etc, u nd. zu gleich 
kon nte ieh , auf me inen Vorgä.n gor n fußend. , ih re L' ntcr
;n rcJr11n crl' n wei i;erfiihrcn , ergii.nzc n 1111d IJeri<·hti ge n . Bt'i Ü<'l' 

Auf nul~ne wu1 de l'lne miiglich Kt nffd tlo:;e le.tiku lisch Au;; -
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sprache erzi elt, mi t Aussch altung a,ller ;:;törendc n F aktore n 
psychi scher und phy:;ischcr Ar t. 

Die Überlegenhei t der Kurvondar ;:; tellung über di e ältere 
Notentra nskription hat ·ich im Laufe der U nter suchungen 
glä nzend bewährt. Dmch di e Zerlegung der Kurve jedes 
Einzelwortes in ei no gcwi ;:;;:;e Anzahl Phasen, die im folgenden 
beschrieben werde n Rollen, konnte ein zusa mme nfassender 
Überbli ck über ;:;ämtlicho Erscheinunge n boider Worttöne 
sowohl in der Kri sti a niaer als in der Berge ner Munilart ge
wqnnen Wef' de n. Di e;:;o Pha.se n sind: 

I: Anlaut, oft fehle nd und nicht von beso nder s gro ßer 
Bc<leutung. Er kann aber auf de n 

II : Vm·schta.g sen kend einwirken , der schwächer oder 
stärker ansteige n, bi sweile n auch eine n ziemlich 
ebe nen Verlauf h aben oder gänzli ch fohlen k a nn. 
In di esem F a lle folgt der 

IH : Ji'all unmi t tclba.r auf den Anlaut. Diese Phase ;:;inkt 
mit wech . elncl.cr Schnelli gkeit bi s zum tiefste n Punkt 
der ge;:;arn.ten Melodi ekurve herunter . Hi er findet 
ma n bi .· wcile n eine 

IV: T ie flag e (norw. dypleie ), eine verhältni smä ßig wage
r echt verlaufende Kurvenstrecke, wo also ein Noten 
zeichen vo n einer bestimmten Dauer berechtigt wäre; 
diese Pha ;:;e kommt nm· im sonoren Satzi nnern vor. 
I•chlt aber di e. ·e Ph. IV, folgt dem Vorschlag (Ph. H) 
unmittelbar da.· 

V : S te1:gen, da;:; ;:;ich oft iiber de n H.eRt des WortcR er.·treckt, 
bi ;:;wcile n bildet <:t ber der 

VI : Au~latd den , 'chluß der Tonkurve, mit sinkender 
Te nde nz und von kurzer Da.uer . Ebenso wie ·die 
er Rt e PhaRo i;:;t diese Ph.VI gewöhnli ch unberiic.k;:;ichtigt 
ge blieben . 

, 'ämtliche Phase n brauche n nicht in einund dCJm;elbc n W orte 
vorha nden zu ;:;e in, wi e aus der folge nde n Darstellung er 
hellen wird. ln kurzen ein-, bczw. zwcisilbigcn vVörtern 
verteilen sich die vorhandenen Phase n natürl ich h aupt
sächli ch auf don Rta mmRilbenvokal und di e d.ie.'cn unmittelbar 
umgebenden stimmh afte n Elemente. In mehr ilbi ge n Wörtern 
dagegen, wo gewöhnlich eine größere Phasenzahl vorh anden ist , 
ver teil en s:c ;:;·eh mehr ebenmä ßi g auf di e einzelnen Silben, 
oft mit t ei lweise rekapitulierten Strecl<en , ·o da ß di e Kurve 
eigentümli ch zackig au Rsieht, besonders wo ein stimmlo ·es 
Element das regelmä ßi ge St eigen bzw. Sinken unterbri cht. 

Es wür de zu we.it führe n, eine umfänglichere Beschreibung 
de;:; Kurve nverlaufs in Einzelwörtern zu geben . I ch begnüge 
mi ch de,.h alb mit einer zu sammenfassende n Angabe der von 
mir gewonne ne n. R e. ultat e, deren Ri ch t igkeit der Le.Rer da nn 
in. dem beigegehe non Kurve nmateri a l prüfen mag. 
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I : KRISTIANIA (0RTLANDSK) 

A: E infacher Akzent (Akut) 
a ) Die einzig vorh andene Ph. V (• 'tcigcn) wird in verhältnis

m äßi g konstanter Tonhöhe angcRctzt (G- Ai s) und über
schreitet selten d ie OJ<tavo. Di e Gr öße des Intervalls 
wech selt zwi sch n G und 12 H albtönen (Ht.). In Verbindung 
mit zunehmender 'il.bcnzahl sp ürt man b i Fnvcilcn ci ne Tendenz 
zur Vergrößerung deR Intervalls. 

b) Oie Tonlage ist (bei einem bestimmten Sprecher ) ver
hiiltniRmäßi g konstant und überRtoigt selten d ie Oktave (in 
mehrsilbig n Worten). 

c) Di e qua nt itativen VorhältniRse des ·w or tcs scheinen 
unter :-;onRt gleichen Bedingungen daR Steigen ni cht zu beein
flu s:-;e n. Doch h a ben endbetonte Fremdwörter kaum ein 
HO gro ßes f::)teigen wie (stammc;ilbcnbetonte ) cinheimi ehe. 

B : Zusa mmengesetztcr Akze nt ( Grav iK) 
<t) Diese Ak~c ntfor m u nterscheidet Rich vom vori gen durch 

einen zusammengesetzt n Kurvenverlauf, de:. e n wichti gste 
] ennzeichen di e bei den Pha sen IH (Ji'all) -ctnd V (Steigen) siml. 

b) Der Fall wird in einer bedeutendhöheren Tonbtgc (Eis - e) 
a ngesetzt a ls der Ansa tzd Reinfachen Al<zents (G - Ai s), und 
er:-;trc kt sich ü ber :3- 14 H t . flcin tiefster Punkt (bczw. 
P h . IV, T ieflar;e) li egt inucrluüb ei ncr von Ais und E begrenz
ten Zone, a]!;O durchschnittli ch ti efer alH der Ansatz des ein
fachen Akze nts . 

c ) DaH flto igon (Ph . V) um;.;pa.nnt 2 - 15 Ht. und überragt 
rr' wöhnlich de n Ansatz der Ph . lJI um ein ige (0 - 5) Ht. De1• 

~1ceile K'urvengipfelliegl also höher als der erste. Di es muß al. 
d.n H wicht ig te K e nnzeichen des Kri Htiani acr GraviH betr ach tet 
w0rdon. 

d ) Di e qua ntitativ n Verhältni sse :chcinen mu· in:ofern 
<li e Kurve zu beeinflu sse n alf; d ie be iden Pha:cn II [und V mit 
zunehme nder S ilbenzahl größer e lntcrvaUe umspannen , 
jedoch wird rcg;elmä ßi g cl.a.s oh_ .n, c ) erwähnt V rhältni f-1 
zwi.·ch n den be1den K:urveng1pfeln gewahrt. 

II: BERGEN (VE TLANDSK) 

A: Einfacher Akzent (Akut) 
a,) Di e. e bergem;che AJ<zentform weist , wenn vollständig, 

sä mtli che sechs Phaf;e n auf , vo n d enen der b'all. (JU ) a ls 
absolut unerläßlich hervorzuheben ist. In der Regel finde t 
man auch (bi s weilen mit Ti efl age verbunden) e in kürzer es 
~tcigcn (V), das jedoch betr ächtlich nied1·iger (durchschnittli ch 
zwis hc n c und d) a ls der Ansatz dc.- Fa,lles ab CHetzt wird. 

~ VO X 1!122, ll i>F'I' 3f6. 
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BEHICH'fff+ UNG 

li eft 1/2_ 1!!22, :-:i. I, so ll h ei ße~1 32 . . J ahrg·~m g· n~Hl nicht 31_. Jahrgnng. 
H eft 1/ '2 m dem Anfsa!'z ;on ?':· SCIIILLJ N(: mu sse:' f_o lgend e llen chtiguugen 

vorgenomm en werd en: S. o4, o . Zcd o vo 11 oben : Z ezchenappm·ates anstat~> 
Zwisch e napparntes . S. 5iJ, 1~- . Zeil e vo n nn te n : nach. an anstatt nach von. 
·. 55, 8 . Zei le vo n nnten: J(ap.sel, u ,Jd an ötatt J{apsel bes teht u n<l. S. 5G, 

8 . von unten: 4/ 15 - 1/ 1 5 an•tatt '1/ 15 ~ 
1/ 15 . Au f ilerse lbe11 Seite fehl t aJU 

Schluß die B emerkun g- ( !Jei de1· Ha iaktion wn -1. D e:·emue1· 19.2 1 ein.
!fega:ngen). 
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~------------------------------...... , .... 
Nachr uf. 

stud. n1ed. Helene Streitn t 
Vor Hedaktionsschluß crr ilt rms di0 traur.igo Na ·li 

riebt, daß unsor o derz eit bf'Ltrlaub to Mitarb 0itorin 

I-IELENE STRE I M 
am 22. Juli 1 D22 ein 0r langwierigen tück ischen Krank
heit zum Opfer g0fnJir n ist. 

I-lf' lon e ~trc i m w::tr J !) 12 als toc lmi scho Assistr ntin 
in das P hon otischo Laborntorimn eingetreten. Mit un
c rnt iicUichc•m 'F leiß hat· sie so di e Hall!bui·gcr PflogosW.tto 
der cxp crim cntell f'n Ph onetik vo n d en ersten Anfängen 
an mit aufbau en h olf<'u . Mit hi ngebond er Liebe und ganz 
auß cr ord rntlichcr B egab ung fU r wissenschaftliche Fragon 
I cistote sie weit mehr, ab vo n l'iD er trclmi sclwn A1-1~ i

st0ntin gofordert wurde. Dio Ergeb nisse ihr er wi sscu
:chaftliclt rn Arb oit0n h::tt sie in nt chrot·r n Arbeiten in d er 
Vox veröffentlicht. So wuchs sio ganz von ~clb s t üb er 
ihre Stellu ng hinau s, lPgte im Jahre 1Dl 9 das Abitur ab 
und widm tc sich na h orb otcnom Urlaub dcn1 i:l tudium 
d er :Medizin. Nahe vor dont Physikum wurd e sie auf 
oin monatelanges Krankenlager goworf n, da;; ihr bri 
i hrrm lebhaftcn G eist sicher dopp elt seinver wurde. Ohn r 
H offnu ng auf eud gUltigr H eilung wurde sie dann a nt 
22. Juli durch den Tod c·rlö st. 

Das Phon etische Laboratorium verlier t in i hr ab er 
nicht nur ein e hoclt boo·abtc Mitarb citcrin, Honel ern zu
gleich ein cn du rohaus uneigennützigen Mensch n von 
feinstem H erzen. takt und licbcnswUrdigcr F reundlichkeit. 
Mit ilu·crn be t immtcn ab er bescheidenon Auftreten wußto 
sio sich stets d ie größf:o Hochs ·hätzung bei Vorgrsctztcn 
und Mitarb eit rn zu erringen. 

Dio H,ccl ak tion dor Vox und das P honotifl lt c Labo 
ratorium b eklagen so mit d em Tocl H olonc Stroims d en 
V orlu t eines h ochstohcnclcn Menselton und einer hoft'
nu ngsvo llou Forsch rkraft zugleich und werden ihr L' in 
steter Treue gedenk en. 
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