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den Charakter eines Arbeitsprogrammes hat. Seine Grundlinien
anzudeuten war meine Absicht.

12. Dr. WALTHER WfiNSCH (Berlin) : Grenzgébi'ete der .Musik~
und Sprachforsohung.

Sowohl in der sprachlichen, Wie auch in der musikalischen
Gestaltung werden zur Erreichung eines besonders Wirksamen
und kiinstlerischen Ausdrucks oftmals Mittel verwendet, die

innerhalb eines musikalisch konzipierten Kunstwerkes sprach-.
liche Gestaltungsprinzipien mit einbeziehen oder umgekehrt den

- kfinstlerischen Ausdruck 'der Sprache durch musil'i‘alische Hilfs-
mittel zu erhohen versuchen. Trotz dieser Mischu'ng verschieden-.
artiger Mittel bleibt das Kunstwerk an sich doch entweder
sprachlich oder musikalisch bestimmt, denn der Gestalnmgswille
gibt dem Werk Inhalt und Form ; dieser Gestaltungswflle kann
aber nur entweder vom Musikalischen oder Sprachlichen aus-
gehen. Es werden also niemals beide Grundelemente -- Musik
und Sprache —— Vollig ineinander aufgehend, sich zu einer neuen
Form vereinigen konnen, denn trotz des Austausches der Gre-
staltungsmittel bleiben die einzelnen Werkexals Ergebnis 'dieses
Austausches doch in ihrem Gesamt inhaltlich und formal ge—
trennt. An einer Reihe von musikalischen Formen, die'sich 3:115:

bewusster Konzeption der Sprache nahern, ist die Moglichkeit
gegeben, Untersuchungen vom Sprachlichen aus vornehmen zu
konnen; umgekehrt Wiederum findet der Musikwissenschaftler
gerade in den Bestrebungen der gegenwartigen Sprachforschung
Viele Moglichkeiten, eine Reihe von phonetischen und sprach—
Wissenschafthchen Problemen mit musflrwisselischaftlichen Me-
thoden untersuchen zu konnen. Schliesslich entstammen beide
Elemente ~— Musik und Sprache _— in ihrer letzten logischen
Konsequenz als bewusster menschlicher Mitteilungs- und Aus~
druckswille einem gemeinsamen Ursprung.‘

Zur besonderen Aufgabestellung fiber Untersuchungen der
Grenzgebiete von Musik- 11nd Sprachforschung gelangte ich durch
Studien fiber die musikalisch rezitativische Vortragstechnjk des
serbokroatischen Volksepos (1). Dieses Heldenljed stellt in seiner
eigenartigen Form, in der Lebendigkeit der Darstellung und
der zweifellos uralten Vortragstechnik in gleichem Masse dem
Sprachforscher und Musikwissenschafbler Untersuchungsmoglich-
keiten. Der serbokroatische Epenvortrag, der in der gegenk
Wartigen abendl‘alndischen Volkskunst kein‘ Gegenstiick hat,
erhéilt seine Gestaltungsmittel aus Musik und Sprache. Die in

(1) W. WfiNSCH, Die Geigentechnik der sfidsldwischen Guslaxren, Brfinn,_ ‘

1934; W. WfiNSCH, Heldensdnger in Sfidostem‘opa, Leipzig, 1937.
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diesem Vortrag verwendeten Tonstufen sind durch ein bewusst
musikah'sches System in ihrer Funktion innerhalb der Rezi—
tation geordnet. Der Epenséinger muss indessen auch mit Hilfe
sprachh'cher Ausdrucksmittel den Epeninhalt Wirksam gestalten.
Man kann also diesen eigenartigen musikalisch-rezitativisChen
Epengesang nicht allein durch musikalische Untersuchungen
erschopfend behandeln, sondern muss in diese Untersuchungen
euch den sprachlichen Anteil an der Gestaltung einbeziehen (1).
Der musikalisch bestimmte Sprechgesang, etwa der ,,accentus”
des gregorianischen Gesanges oder das ,,Rezitativ”, eine Mit-
teilung im Sprechton innerhalb eines musikaljschen Werkes, ist
noch heute in seiner Problemstellung ungelost, da es sich hier
um Formen handelt, deren Gestaltung von der Musik und der
Sprache her anscheinend zu gleichen Teilen gebildet Wird. In
den afrflzam'schen Tonsprachen Wiederum findet sich eine sprach-
liche Entsprechung zum musikaljsch bestimmten Sprechgesang.
Die einzelnen Tonstufen (Tonhohen), die rein sprachliche Be-
deutung haben, unterscheiden sich in ihrer funktionellen Ver-
bindung und der daraus entstehenden Ordnung nicht von einem
berechtigten musikalischen Tonsystem. Weiters wurde (beson-
ders im 17. Jahrhundert) .das musikalische Rezitativ, also ein
Sprechgesang ffir besondere Stimmungsgestaltung, sogar auf
reine Instrumentahnusikformen fibertragen, bei deren Vortrag
die menschliche Stimme Volh'g ausgeschaltet ist. Das Gegen-
stfick zur Sprache liegt etwa in der Verwendung rein musika-
Escher Formen (Wie ,,Lied” oder ,,Ba1]ade” usw.) als literarische
Formen, deren praktischer Vortrag keineswegs als eine musika-
h'sche Leistung angesehen werden kann (2). '

So finden sich also innerhalb der sprachlichen und musika—
lischen Kunstformen bei einem besonderen Gestaltungswiflen
die Moglichkeiten, den reinen Sprachton fiir musikalis che Effekte
zu verwenden und umgekehrt die sprachlichen Wirkungen

(l) Ueber den ;,musika1ischen Bau des montenegrinisch~dinarischen
Volksepos” sprach schon mein ehemaliger Lehrer, Prof. G. BECKING,
aniéisslich des Kongresses in Amsterdam (Archives ne’erlandaises de Phoné-
tique expe’rimentale, Amsterdam, 1933). Meine von der Spieltechnil; des
die Volksepik begleitenden Musikinstrumen’ces (Gusle) ausgehenden Un-
tersuchrmgen ergaben die Bestéitigung und Begrfindiuig der Beckingschen
Arbeit. Genaue Uebertragungen und musikalisch-sprachliche Unter-
suchungen der im Besitze des Instituts ffir Lautforschrmg befindlichen
Schallplatten eines serbokroatischen Volksepos sollen eine eingehendere
Erfassung dieser Volkskunst und Vortragstechnik zum Ziele haben.

(2) Die musikalische Form des Liedes kann aber auch aus dem Bereich
der Vokalrnusik in reine Instmmentalmusik fibertragen werden (Lied
ohne Worte). Diese an sich unlogischen Uebertragungen ffihren uns denn
1n das Gebiet der Programmusik oder etwa der modernen Filmmusik,
die das gesprochene Wort musikalisch stirmnungsvoll untermalt (auch
1m Rundfunkhérspiel). '
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(etwa der fast ins Musikalische geliobene Vortrag ly'rischer

Szenen) durch Annaherung an das Musikalisch-Melodische zu _,

erhohen. In ihren letzten qualitativen 11nd kfinstlerischen Er-

gebnissen aber mfissen beide Gattungen von Kunstwerken trotz '
weohselseitiger Beziehung eindeutig sprachlich oder musikalisoh
bestimmt bleiben. Der Spreohgesang, den Richard Wagner‘
duroh seine ,,eWige Melodie” als besonderen Ausdruok einer

musikalischen Sprache anstrebte, ist in seiner letzten Konse-
quenz ebenso unlogisch, Wie der stimmungsvolle musiknahe
Vortrag literarischer Werke, die Formen der Musik entlehnt

wurden (1). . .

Musik und Sprache haben die glez'chen elementaren Grund-
lagen. Fiir den musikalischen und sprachliohen Ausdrucks—
Willen ist das Tomnatem'al, das sich in den Grenzen des mensch-

lichen Aufnahmevermogens halt, zu gleichen Teilen, aber mit

verschiedener Zwec-Zcbestimmung verwendbar. Die Ordmmg dieses
Tonraumes, in dem sioh alle Tone der Musik und Spraohe vor-
finden, bestimmt das Tonsystem, das die einzelnen Tone zWeok-
massig und funktionell miteinander verbindet. Auoh die Sprache
hat ein ordnendes Tonsystem ; der Melodieverlauf jeder Sprache
hat seinen Tonumfang und in seiner hohen oder tiefen Into-
nation besondere Bedeutung. Die afrikanischen Tonsprachen,
die aus einem bestimmten Tonhohenverhaltnis der einzelnen
T6ne gebildet werden, erhalten damit ein musikalisch durchaus
berechtigtes Tonsystem. Ihre sprachliche Bedeutung begrfindet
sich eigentlich auf mu'sikalischen Prinzipien. Schhesslich sei
nooh erganzt, dass die einzelnen Stimmgattungen (Sopran,
Alt, Bariton, Bass, Tenor) der Vokalmusik auf spraohliche

Stimmgattungen iibertragen werden konnen. .

Die gedachten Dimensionen des Tonraumes sind Tonhé‘he,
Tonstdrke, und Tonda/ue'r. Aus mehreren aufeinander folgenclen
Tonhohen entsteht musikalisch und sprachlich die Meloclz'e;
aus der Unterteilung cler Tondauer die Metrik und das Tempo ;
aus der Verbindung von‘Tonstarke und Tondauer der Rhythmus ;
aus dem gleichzeitigen Erklingen einiger bestimmter Tonhohen
die Klangfarbe usw. usW. Diese natfirlichen und logischen
Grundlagen der musikalisohen und sprachliohen Gestaltungs-
mittel ergeben fiir die Musik- und Sprachforsohung ein gemein-
sames, beide verbindendes Arbeitsfeld. In den Einzelunter-

suohungen fiber die Funkm’on, die diese‘gestaltenden Ausdru'oksv
mittel —— aus gleicher Quelle stammend —- innerhalb eines

(1) Die Versuche, im Melodrama eine Kunstgattung zu schafieaie .

zu gleichen Teilen mit musikalischen 11nd sprachlichen Vortragsmitteln
gestaltet werden soll, haben bisher noch keine bedeutende Kunstwerke
hervorbringen konnen.
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Ausdruckswillens haben, miissen sich naturgemass beide For-
, schungszweige trennen.

Die einzelnen Tone des Tonraumes, der Tonumfang und
dessen Ordnung sind a priori nicht musikalisch oder sprachlich
bestimmt. Der Tonraum (Tonumfang) eines Musilistiioks kann
enggefasster und kleiner sein, als der cler Spraohe. So umfasst
der in seinem Tonumfa‘ng auf musikalischer Grundlage gebildete
Vortrag des serbokroatiseh‘en Volksepos nur das Intervall einer
Quarte, Wahrend derselbe epische Text in der serbokroatischen
Umgangssprache gesproohen, die Oktave erreicht (1). Der
Tonumfang von aus rein musikalischer Intention geschafienen
Vokalkompositionen kann mit dem Tonumfang des dazu geho—
rigen gesprochenen Textes fibereinstimmen. Selbst in der Melo—
dieffihrung mancher Liedkompositionen kann die musikalische
Melodie mit der des gesproohenen Textes zusammenfallen (2).
Nur duroh das sinngem‘asse Einordnen dieser spraohgleiohen
Melodien in die gesamtmusikalisohe Konzeption ergibt sioh die
eindeutige musikalisohe Quahtat der Melodie selbst.

Mit den Untersuchungen iiber Tonumfang und Melodie hangt
auch die Frage der Notation zusammen. Im Laufe der Zeit
'konnt-e sich gerade die Phonetik nicht mit ungenfigenden
Andeutungen fiber Tonhiihe 'u'sw. begnfigen und verwendete
deshalb bald verschiedene Hflfsmittel, wie die Intonations— und
Melodielinien usw., die eigentlich der musikalischen Praxis
entnommen sind. Da gerade die Musikpraxis eine exakte Schrei—
bung der Einzeltone 11nd deren Vortrag in metrisoher, rhyth-
misoher und dynamisoher Hinsioht erfordert, bieten sioh der
modernen Phonetik eine Fiille von Mogliohkeiten des Aus-
tauohes der Hilfsmittel und Notationsmethoden.

In mancher Hinsicht gleichen schon jetzt die Bestrebungen
der phonetischen Sohreibweise der friihmittelalterlichen Nota~
tronspraxis ;.denn damals begann man mit der Entwicklung
unseres abendlandischen Musikempfindens und der Mehrstim-
migkeit ebenfalls den Einzelton einer Melodie durch verschiedene
schriftliche Hilfsmittel Wie Buchstaben, Melodielinien und ahnl.
zu notieren (3). Langsam verlor der Buchstabe seine ursprfing-

(1) Fiir eine demn'achst erscheinende Arbeit des Verfassers fiber-
Grenzgebiete yon Muzik- and Sprachforsclumg werden eine Reihe Von
Messungen mit dem Griitzmacherschen Tonhohenschreiber vorgenommen.
(Die Arbeit erscheint in der Reihe der Veréffentlichungen des Institutes
fur Lautforschung, Berlin).

(2) Vergleichsweise findet man derartige lVIessungen in der Akustische’n
Zeztschmftalv. Heft, III. Jahrgang, Juli 1938; GRfiTZMACHER-LOT'TER-
MOSERz Die Verwe’ndung des Tonhb'hensch'reibers bei mathematischen,
phonetzsohe'n and mzmikalischen Aufgaben.

(3) Die frfihmittelalt-erlichen Neumen waren eine nur andeutende
Tonhohennotenschrift, die als Gedachtnishilfe den ungefahren Melodie-
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liche Symbolik und heute geniigen uns fast nicht mehr die vielen
Hilfszeichen und Notationsmoglichkeiten, um irgendein Phonem, *
einen bestimmten musikalischen Klang, eine besondere Melodie-

ffihrung usw. i111 Sinne einer exakten Wissenschaftlichen Dar-

stellung eindeutig beschreiben zu konnen. Schliesslich miissen ‘
Wir sogar an der Schallplattenaufzeichnung, d-er ge'genwartig
klang— und wortgetreuesten Notation im weitesten Sinne,‘ auch
gewisse Fehlerquellen in Betracht ziehen. Indessen fiihren uns
aber gerade die Betrachtungen dieser kleinsten Fehlerquellen
und auch die mit den Bemfihungen um eine genaue Notation
verbundenen Forschmagsergebnisse oftmals zum gemeinsamen
Ausgangspunkt der Musik und Sprachforschung zuriick. Es ist
ganz natiirlich, dass alle Versuche, eine exakte Schrift ffir Ton-
hohenbewegung oder Melodiebeobachtung zu finden, in eine
Methode der Musikpraxis fibergehen miissen; umgekehrt Wie-
derum kann man eine genaue Darstellung irgendeiner musika-
lischen Gegebenheit auch nur mit Hilfe sprachlicher Notations-‘
zeichen eingehend beschreiben.

Diese verschiedenen fiir einen gemeinsamen Austausch brauch-
baren Hilfsmittel und Untersuchungsmethoden sind aber letzten
Endes an die elementaren Grundlagen der Sprache und Musik
gebunden. Durch sie konnen Wir auf formal verschiedene oder
gleiche Weise Tonhohe, Rhythmik, Klang usw. annaliernd

beschreiben. Schliesslich miissen Wir aber auch die Geb'arde,
die Bewegung mit einbeziehen, denn in der Verbindung des
aus einem Tonraum begriindeten Klanges und der Bewegung
(Rhythmus) aussert der Mensch sprachlich und musikalisch
seinen Gestaltungs— und Ausdruckswillen (1).

Ausser diesem Austausch rein formaler Hflfsmittel und .deren
Auswertungsmoglichkeiten konnen Wir aber auch zum Beispiel
den fiir die musikalische Harmonik grundlegenden Zusammen-
klang Inehrerer konsonanter oder dissonanter Tone (Akkord)
auf einen ahnlichen sprachlichen Zusammenklang fibertragen

verlauf bekamiter Meloclien Wiedergab. Aus dieser Schrift haben sich bis
in die moderne musikalische Notationspraxis eine Reihe von Hilfszeichen
erhalten, die in ihrer Bestimmung oftmals modernen phonetischen Hilfs-
zeichen gleichen. (Etwa die von Dr. WARD eingefiihrten Zeichen oder
die Praxis von Miss WARD, Tonhéhenunterschiede durch Handbewe-
gungen anzudeuten. Gerade diese zuletzt angefiihrte Methode entsp'richt‘
cler Funktion des Dirigenten in friihmittelalterlicher Zeit, der ebenfalls

durch Bewegungen und Zeichen der Hand Tonhohen angab.) Die -Von
JONES verwendeten Intonationslinien entsprechen demselben Prinzip.
Die Beobachtung und Egenauere Fixierung der Einzeltone einer Melbdie '
ergab sich in der Musikgeschichte erst spater.

(1) W. Wt'INSCH, ,,Klang und Rhythmus”, Gedanken fiber ein gemein-
sames Arbeitsfeld von Musik- und Sprachforschung. Arch/iv filr vergle'i-f
chenda Phonetik, Bd. 1, I. Abteilung, Heft 4, Oktober 1937.
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und die Ergebnisse dieses Versuches fiberpriifen. Der musika-

lische Akkord als ein gleichzeitiger Zusammenklang mehrerer
Tone von verschiedener Tonhohe entsprache' dann etwa dem
gleichzeitigen Erklingen mehrerer verschiedener Vokale. (Vokal—
miscliung). Der a,gebrochene Akkord” als das Nacheinander-
klingen der einzelnen Tone ergabe entsprechend durch eine
zeitfolgende Auslosung der Vokale Untersuchungsmoglichkeiten
fiir die Erforschung cler Diphtonge, Triphtonge usw. So lassen
sich auch aus fiir die Musik und Sprache grundlegenden Prin-
zipien neue Methoden finden, die zunachst, unter Ausschaltung
klangpsychologischer und ahnlicher Untersuchungen, fiir rein
praktische Ziele verwendbar sind.

Von den prinzipiellen 11nd gemeinsamen Grundlagen der
Musik und Sprache ausgehend ergeben sich natiirliche und enge
Verbindungen zwischen der Musik- und Sprachforschung. Durch
den gegenseitigen Austausch der Methoden und Hilfsmittel aus
der Praxis beider Wissenschaften konnen Wir neue Erkenntnis-
moglichkeiten gewinnen, die beiden Forschungszweigen zugute
kommen. Es ist aber gerade gegenwartig bei der Vielfachen
Verknfipfung beider Wissenschaften notwendig, class cler Musik—
Wissenschaftler fiir seine besonderen Untersuchungen mit den
phonetischen Forschungsmethoden und —absichten vertraut ist ;
umgekehrt muss sich aber der Sprachwissenschaftler bei Ver-
wendung von Hilfsmitteln aus der Musikpraxis auch der eigent-
lichen Zugehorigkeit dieser fibertragenen Methoden und Hilfs-
mittel bewusst sein.

13. Dr. E. ZWTRNER (Berlin) : Schwank‘zmgen der Mundlage
beim Singen eimelner Lame.

Wenn man ein phonetisches Lehrbuch aufschla'gt, so findet
man das Problem der Vokale‘in den meisten Fallen an der Hand

‘ irgend eines mathematischen Schemas, eines Vokaldreiecks oder
dergleichen dargestellt. In diesem mehr oder weniger kompli—
zierten mathematischen Grundschema werden gelegentlich durch
Hilfskonstruktionen noch diejenigen Vokale untergebracht, die
sich in irgend einer besonderen Sprache diesem emfachen Schema
nicht fiigen. Es ist verwunderlich, Wie lange sich die Linguistik,
d1e sich einer genetisch definjerten Vielheit von Sprachen gegen—
fiber sieht, mit diesem prinzipiell ahistorischen Schema hat
abspeisen lassen, das mit den Sprachlauten verfahrt, als ob
es nicht eine Vielheit geschichtlich differenzierter Sprachen und
Sprachsysteme, sondern eine Universalsprache mit einem Aller-
Weltsalphabet gabe.

Es ist nicht uninteressant festzustellen, woher diese Vokal—
schemata geschichtlich stammen. Der erste, der den Gedanken


