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' 28 Prof WILHELM TRENDEIIENBURG (Berlin): Z111 Frage
der Koppelungsbeziehungen zwischen Ansatzmum 11nd Stimm-
lippenmecham’smus

”Die Phonem’k hat mit den Lauten der menschJichen Splache
zu tun, und damit mit der Sprache selbst. ” An diese Worte einer
Er6ffnungsansprache m6chte ich anknfipfen und sie in folgender
Weise fortsetzen : Die St1'mmphys1’ologie befasst sich mit der
Entstehung der Lame der menschlichen Sprache, also mit defi
Vorgdngen 1m Kehlkopf und in den diesem vorgeschalteten
Ansatzr‘aumen, von denen die Klangschwingungen der Spraché
an die 'aussere Luft abgegeben werden. So bi'Idet die Stim
physiologie auch eine Grundlage der Phonetil‘iz?‘ Ich bin da’hen
gern de1 Anregung gefolgt, hier einen stimmphysiologischen
Vortrag zu halten.

Die Bestandteile des Stimmorgans sind: unten das Windrohj
(Luftr6hre), in der Mitte die Stimmhppen und oben das Ansat .
rohr (mittlerer und oberer Kehlraum, WBachenraum Mund,
h6hle).

Wie arbeiten diese' Teile miteinander 11nd Wie Wirken sie

aufeinander ein?
Hier sei die Sonderfrage in den Vordergrund gestellt, Wie d

Ansatzrohr auf den Stimmhppenmechanismus zuriickwirkt.
Vortragender hatte schon friiher gezeigt, dass die Schwin

gungen der oberen Ansatzraume, welche je nach dem gesun—~
genen Vokal eine sehr verschiedene Form haben, keinen E111»
fluss auf die Schwmgungsform der Stimmhppen und die Bew
gungsform der Stimmritzen6ffnung haben. Zum Nachweis
wurde an Kehlkopfpr'aparaten die Stimmritzenbewegung 111i
Schattenschrift, die Stimmlippenbewegung mit der zDKonde
satormethode und die Klangschwingungen der Luft mit der
Oscillographenmethode von F TRENDELENBURG aufgeschriebenf
Bei jeder Art von Vokalklang ‘bleibt, die Bewegungsform der
Stimmlippen und der Stimmritze unverandert. Die Formant-
schwingungen der Luft pragen sich der Stimmhppe nich+ auf.

Es erhebt sich die weitere Frage, ob die Schwingungen des
Ansatzraumes die Schwingnngsfrequenz der Stimmlippen beein;
fiussen, insbesondere, ob im Resonanzfall Frequenzst6rungen
auftreten.

Den Ausgangspunkt bilden die theoretischen Ableitungen und
experimentellen Feststellungen von WIEN und von VOGEL fiber _
gekoppelte Schwingungssysteme Ein Beispiel ist die mit An-
satzrohr versehene Zungenpfeife, welche von einem WindrohI
aus angeblasen Wird. Es entstehen 1m allgemeinen 21061 Koppe-
1ungst6ne, die Schwebungen geben. Bei sehr vefschiedenem
Dampfungsgrad der beiden Teilsysteme, Wie bei der schwach: /_
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T'gedampften Zunge und der stark gedampften Luft des Ansatz—
rohres; ist aber nur der ,,Vorwiegende Koppelungst011”h6rbar
Seine H6he entspricht ann'ahernd der H6he der Zungeneigen-

/ fiequenz, wenn das Ansatzrohr h6he1‘ oder tiefer abgestimmt

, 151;, 11716 letztere. In der Nahe des Resonanzfalls hingegen ist der
vvhérbare Ton h6her bzw. tiefer, als der Zungenton. Im Resonanz-
“fall ist der Ton instabil Die St6rung nimmt ab, wenn die Koppe-
Jung durch eine Neben6flnung zum Ansatzrohr gelockert Wird

D WEISS zeigte dass bei!DSingen durch ein Glasrohr also
'ejnem kunstlichen Ansatzraum, im Resonanzfall Tonst6rungen

auftreten, welche nach Wien und Vogel zu erklaren sind. Vortr.
hat die Erscheinungen naher untersucht, besonders durch
'Klangaufnahmen bei Singen durch ein in seiner Lange verander-
.liches Bohr mit konstanter Kehlkopftonh6he und Ausmessung
aller Periodenlangen. Es ergab sich eine ganz den Vogel’sohen
'Versuchen entsprechende Frequenzkurve. Ging man V011 einer
zu kurzen Rohrlange aus (bei welcher der Rohreigenton 1"1ber
.dem Kehlkopfton lag) und verlangerte man das Rohr, so sank
die H6he des h6rbaren Tons, um bei Durchgang durch die
Resonanz in die H6he zu springen und bei weiterer Rohrver-
'ngerung Wieder zur Ausgangsh6he abzusinken.
Es war nun 'Weiter zu untersuchen, ob auch bei Singen mit

dem nati‘wlaichen Ansatzraum die Dampfungs- und Koppelungs-
verhaltnisse so hegen, dass im Resonanzfall Frequenzst6rungen
auftreten miissen.

Die Frage kann auf zweierlei Weise untersucht werden
”Entweder singt man auf konstante Kehlkopftonh6he und ver-
andert die Vokalform der Mundh6hle (z. B. von 01 nach 11 und

__umgekehrt), oder man halt den Ansatzraum konstant (etwa auf
Vokalstellung 11) und singt in Gleittonreihe (sirenenartig) von
unten aufwarts iiber denoResonanzfall hinweg Der Resonanz-
fall liegt dann vor, wenn der Kehlkopfbon die H6he des Haupt-
formanten des Vokals erreicht.

Bei der ersten der beiden erwahnten Methoden ergaben nun
die Ausmessungen der Kurven in der Tat Frequenzst6rungen,
ewenn die Mundh6h1enstellung V011 a nach u fiberging. Sie ent-‘
gsprachen aber nicht der Wien’schen Kurve Es spricht alles
'daffir, dass bei diesen Frequenzst6rungen keine Koppelungs~
Wirkung vorliegt sondern ein Einfluss von M1t1nnerv1emmg der
Kehlkopfmuskeln Wahrend und infolge der Umsteflung der
Mundhéhlenform. Es liegt im fibrigen nahe dass auch bei der
Untersuchung von Diphthongen der Gebrauchssprache in der
Mitte des Diphthongs eine Frequenz‘anderung auftreten kann,
die 1n gleicher Weise zu erklaren Ware.

Die zweiterwahnte Methode ist vorwiegend an Frauenstimmen
k'anwendbar, da die tiefe Mannerstimme zjdie Tonh6he selbst des
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, et d’autres concernant les troubles masqués de la mue (”larv'ierte
;/Mutationsst6rungen”), c’est-a-dire des troubles dont l’orlgine
“réefle mais diflicilement reconnaissable reside dans une mue

2 fautive, nous pouvons nous contenter de les citer maintenant.
Depuis le temps que nous faisons plus attentions aux symptomes
s éciaux de la mue altérée, notamment a la voixtrop haute,
‘ 1a voix trop basse (Hogewind) et au signe beaucoup moins

_ 00111111 de la hauteur tres variable de la voix parlée (meme sans
‘cassure) d’apres FRoSCHELs, 1e nombre des cas des troubles

7 de la, mue nettement diagnostiqués dans la consultation'FRo-
qsoHELs a considérablement 'augmenté. Ces cas pouvaient étre
;.« favorablement influences par nos méthodes thérapeutiques

habituellement utilisées pour les troubles de la mue. Ceci me
Permet d’affirmer également au nom de M. 1e prof. FRoSCHELs

' dont 1a these que les troubles de la mue ne seraient que d’une
_ importance minime pour les troubles ultérieurs de la voix est

fréquemment citée —— que nous devons attribuer une signifi-
. cation toute particuliére a l’effet de la mue sur la voix de l’adulte.

' Ceci vaut surtout pour les personnes embrassant une carriere
ff. qui nécessite un emploi prépond'érant de la voix parlée et chantée.

(Ces questions ont été effleurées par L. HEss et P. NEUMANN
de la, part de la pédagogie.) , -

Le fait que nous avons l’habitude de parler d’une pathologie
de la mue, prouve que nous en présumons une physiologie. Dans
mon rapport au prochain congres 'de la Société Internationale
de Logopédie et de Phoniatrie j’essayerai de prouver que la
physiologie de la mue est un chapitre tres peu élucidé et que
de cette fagon nous présumons une physiologie de la mue, sans
1a connaitre au fond. Nous voyons tres souvent au cours de
l’histoire de la médecine que ce sont tout d’abord les cas patho-
logiques avec leur deviations tres prononcées d’une normalité
sous-entendue qui sautent aux yeux des médecins et que ce
n’est pas que plus tard que l’intérét pour la physiologie s’éveille.
De méme la pathologie de la mue de la voix est mieux donnue

_ que sa physiologie.
" Nous devons en tout premier lieu nous demander, quand

pouvons nous parler d’une mue pathologique ou d’un trouble
. de la mue dans un sens pathologique. N’oublions pas que meme
3 la mue soi-disant physiologique peut troubler 1a voix et de cette
jifagon nous aurions raison de parler d’un trouble mutationnel
i de la. voix, bien que l’évolution n’aie pas dépassé le cadre physio-

_ logique. Pour cette raison l’expression ,,troub1e de la mue de
' la voix” n’est pas entachee du double sens que présente l’ex-

pression ,,trouble mutationnel de la .voix”, qui est d’ailleurs la
~ traduction par trop exacte d’un terme allemand. Le trouble de
. Ia voix n’est pas donc le seul element qui determine si nous

tiefsten Vokalformanten (Vokal u, etwa 435 Hz) nicht hin-
reichend fiberschreiten kann. Es warden mehrere Falle durch.

untersucht, in welchen im Verlauf der Gleittonreihe starke

Frequenzstorungen auftraten. Sie entsprachen aber Wieder nicht, ‘
dem Verhalten von Koppelungsstorungen. Es lagen Vielmehf
Registergrenzstdmmgen vor. Sie sind besond‘ers auch bei Kindem
deutlich, ihre Lage ist von der Art des gesungenen Vokals ganz
unabh‘angig. ,

Man kann diese Art des ”Registerbmches” als ,,Registergrenz-

bruch” bezeichnen. Er hat mit Koppelungswirkung nichts zu
tun. Die Frage der ,,Koppe1ungsbriiche” muss noch weiter unter-

sucht werden. Es ist zu erwarten, dass die sehr mfihsamen Free

quenzmessungen in Zukunft fortfallen, falls man in der Lage ist.
mit der Grfitzmacher’schen Methode der unmittelbaren Fre-

quenzaufschrift (,,Melodieschreiber”) auch sehr kurz dauernde
Frequenzanderungen unmittelbar aufzuschreiben. _

(Ausfiihrlich in den Sitzungsber. d. Preuss. Ali. d. Wiss., Phys-Math
K1. 1938 und A. f. Sprach- und Stimmheilkunde und angewandte
Phonetik, Ed. I, S. 129, 1937 ; Bd. II, S. 40, 1938.)
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DISCUSSION :

Dr DESIDER WEISS (Antwerp) :

Nachdem der Vortr. den experimentellen Teil meiner Arbeiten
in einer Arbeit mit Kagén glanzend bestatigt hat, so Wird es
auf die Dauer nicht schwierig sein, die Difierenzen in der

Deutung dieser Ergebnisse zu beseitigen. Es muss tats'achlich
ein Unterschied zwischen der Stelle des grossen Registerbruches
und zwischen den Stellen der kleinen Registerschwierigkeite1

gemacht werden, Wie ich es —— nebst einer unveroffentlichten
Arbeit von HUSSON — in meinem Refemte fiber die Physiologz'

_ der Stimme getan habe. Im grossen Registerbruche spielen nebst

den Koppelungsfragen auch noch andere Momente eine Rolle,_

.es besteht hier also kein Gregensatz gegeniiber dem Vortr.‘

Weitere Untersuchungen Werden sicherlich noch die Bedeutung

der Koppelungsfragen weiter unterstreichen, die auch berufen“
sind, Wie bereits gestern erWahnt, den Strait HELMHOLTZ

HERMANN abzulosen. '

29. Dr. DESIRE WEISS (Antwerpl : Sm les problémes de la 7‘

mue de la voix. ‘

L’importance de la mue de la voix est souvent sous-estimée. .

La raison principale en est qu’elle n’est pas que rarement m— :

connue comme l’origine des troubles ultérieures de la voix. ,

Etant donné les recherches de ZUMSTEEG, FELLENZ, SILBIGEEf


