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Vorwort. 
Die Ausbildung der Singstimme von den ersten Anfangsgriinden 

bis zur Ietzten kiinstierischen Vollendung diirfte eine der schwierig
sten Aufgaben innerhalb der Musikpadagogik sein. Leider wurde 
dieser Tatsache bisher viel zu wenig Rechnung getragen. Ohne 
festen Lehrplan und ohne die erforderlichen Sachkenntnisse trat 
man an die Aufgabe heran; und so ist es nicht zu verwundern, 
wenn die Resuitate in den meisten Fallen dem groBen Kosten- und 
Zeitaufwand des Studiums nicht entsprachen, und die Zahl der 
durch falsche Schuiung ganz od~r teilweise verbildeten Stimmen 
immer noch erschreckend groB ist. 

Der Grund zu diesem bedauerlichen Tie/stand der Stimmbildung 
diirfte wohl in erster Linie in der ungenugenden Ausbildung der 
Gesangspddagogen zu suchen sein. Einige Jahre rein praktischen 
Gesangsunterrichtes, bei dem nur die eigenen Fehler Beriicksich
tigung fanden, wurden in den meisten Fallen als geniigende Grund
lage erachtet, um nun seIber Gesangunterricht zu erteilen. Ja 
sogar SchUler, denen es nicht einmal gelungen war, der eigenen 
Fehler Herr zu werden, fiihlten sich berufen, sich als Gesangspad
agogen niederzulassen, ohne auch nur die Ursa chen des Versagens 
der eigenen Stimme erkannt zu haben. Wie kann man von ihnen 
erwarten, daB sie nun befahigt sein sollten, dieselben Fehler bei 
ihren Schiilern zu beseitigen 1 Vielfach besteht auch die irrtiim
liche Meinung, daB jeder Musiker, vor allem jeder Kapellmeister 
oder Pianist, ohne weiteres die Voraussetzungen besitzt, um Ge
sangsunterricht zu erteilen. J a, wenn man sich beim Gesangs
unterricht damit begniigen k6nnte, dem Sanger musikalische Kul
tur beizubringen und Lieder, Arien. und Partien mit ihm einzustu
dieren, dann allerdings ware nichts dagegen einzuwenden. Der 
wichtigste Teil des Gesangsunterrichtes ist aber unbedingt die 
technische A usbildung der Stimme, und um dieser Aufgabe gerecht 
zu werden, geniigt es natiirlich nicht, ein tiichtiger Musiker zu sein. 

Die Ausbildung der Stimme ist eine auBerordentlich heikle 
Angelegenheit; ein groBes K6nnen und ein umfassendes Wissen 
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sind dafiir erfor,derlich. Es ist daher nicht nur berechtigt, sondern 
unbedingt notwendig, immer wieder die Forderung aufzustellen, 
den Stimmbildnern eine Ausbildung zuteil werden zu lassen, die 
sie befahigt, ihrem verantwortungsvollen Bernf gerecht zu werden. 
Ich habe wiederholt in Wort und Schrift 1 auf diese Tatsache hinge
wiesen und darauf aufmerksam gemacht, daB eine Hebung des 
stimmbildnerischen Niveaus nur errei<}ht werden kann, wenn der 
Staat sich der Angelegenheit annimmt und dafiir Sorge tragt, daB 
die zukiinftigen Gesanglehrer eine den heutigen Anforderungen 
entsprechende Ausbildung erhalten. 

Aber auch die Gesangstudierenden, die ja in erster Linie dieLeid
tragenden sind, wiirden wesentlich zur Bessernng der Lage beitra
gen konnen, wenn sie sich bewuBt waren, was sie berechtigt sind, 
von dem Lehrer zu verlangen, dem sie ihr kost bares Stimmaterial 
anvertrauen. Das sind in erster Linie genaue Kenntnisse iiber Bau 
und Tatigkeit des menschlichen Stimmorgans, zweitens die Fa
higkeit,eine zuverlassigeStimmdiagnose zu stellen, d.h. genau an
geben zu konnen, worin die Fehler bestehen, und drittens ein Ver
trautsein mit allen Mitteln, die der Beseitigung dieser Fehler dienen. 

Ein wesentlicher Grund des heutigen Tiefstandes des Gesangs
unterrichtes ist wohl auch auf das Fehlen geeigneter Lehrbilcher zu
riickzufiihren, die den Schiiler von Stufe zu Stufe, yom Leichteren 
zum Schwierig~ren fiihren konnen. Wa~ an Lehrbiichern vorliegt, 
ist m. E. keineswegs zulanglich. Weder die alten Solfeggien- und 
Etudensammlungen, die hauptsachlich d~r Kehlfertigkeit dienen, 
noch die verschiedenen neueren Gesangschulen, die sich mehr mit 
der eigentlichen Ausbildung der Singstimme befassen, konnen uns 
beim heutigen Stande der Stimmkunde befriedigen. 

1m vorliegenden Biichlein ist der Versuch gemacht worden, 
diesem Mangel abzuhelfen. Es soIl nicht etwa den Lehrer ersetzen, 
denn das ware unmoglich. Der Gesangsunterricht verlangt unbe
dingt den lebendigen Kontakt zwischen Lehrer und Schiiler, ein 
feines Sich-Einfiihlen von seiten des Lehrers und eine standige 
tJberwachung der tJbungen, die vor allem dem SchUler in tadel
loser Form vorgemacht werden miissen. Es ist aber sowohl fiir 

1 Siehe besonders meine Aufsatze: Mittel und Wege zur Hebung des 
stimmbiIdnerischen Niveaus (Die Stimme, XX. Jah:rg. H.2, s. 29ff.), 
Moderne StimmbiIdung (Die Stimme, XXIII. Jahrg. H. 5, s. 107ff.) und 
Die AusbiIdung der Gesanglehrer (Deutsche Tonkiinstlerzeitung, XXX. 
Jahrg. H. 12). 
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den Lehrer wie fur den SchUler ein nicht zu unterschatzender Vor
teil, wenn das Ubungsmaterial schriftlich und in klarer, leichtver
standlicher Form vorliegt. Der Lehrer hat dadurch einen sicheren 
Leitfaden fUr seinen Unterricht an der Hand; und der Schuler 
kann mit Hilfe eines geeigneten Lehrbuches zu Hause uben, ohne 
Gefahr zu laufen, den Sinn der Ubungen zu vergessen und dadurch 
auf Abwege zu geraten. 

lch seIber habe wahrend meines Gesangstudiums bei meinen 
samtlichen Lehrern einen derartigen festen Lehrgang vermiBt. 
Immer wieder wurden neue Ubungen vorgenommen, ohne daB 
mir ihr Sinn erklart wurde, und weshalb gerade diese und nicht 
ebensogut andere Ubungen gemacht werden sollten. Anderseits 
haben die Erfahrungen, die ich an meinen eigenen Schulern ge
macht habe, mir den Wert eines schriftlich festgelegten Lehrplanes 
in hohem Grade bestatigt. 

Ein solcher Lehrplan steht keineswegs mit einer individuellen 
Ausbildung der Stimme im Widerspruch, denn er braucht ja nicht 
schematisch befolgt zu werden; er ist vielmehr in jedem einzelnen 
Fall den personlichen Bedurfnissen des Schulers anzupassen. 
Das Ziel, das verfolgt wird, ist aber immer das gleiche; und auch 
die Wege, die dahin fUhren, sind im groBen ganzen dieselben. 
Ebenso gibt es eine ganze Reihe typischer Fehler, die sich immer 
wiederholen, und fiir deren Beseitigung dieselben Hilfsmittel 
herangezogen werden mussen. Es diirfte deshalb nicht nur berech
tigt, sondern auch zweckmaBig sein, einen allgemeinen Lehrplan 
fur die normale Entwicklung der Singstimme aufzustellen. 

Wenn ich das vorliegende Buch "Stimmbildung auf stimm- und 
sprachphysiologischer Grundlage" betitelt habe, so bedeutet dies 
nicht, daB das Ubungsmaterial aus rein theoretischen Uberlegun
gen heraus"konstruiert" worden ist. Um auf wissenschaftlicher 
Grundlage eine Methode zu konstruieren, durfte die heutige Stimm
kunde kaum ausreichen. lch bin vielmehr der Ansicht, daB die 
Stimmbildung in erster Linie die Wege zu gehen hat, die die erfolg
reiche Praxis der Vergangenheit und die Erfahrungen des Lehrers ihr 
anweisen. Aufgabe der Wissenschaft wird es sein, den padagogi
schen Wert der verschiedenen Wege zu prufen und zu begrunden 
undda, wodie alten Wege nicht ausreichen,neue und bessere zu fin
deh. Auf diese Weise sind denn auch die Ubungen dieses Buches ent
standen: durch die stetige Wechselwirkung von Theorie und Praxis. 
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Wie der Titel besagt, bildet die vorliegende Schrift die Fort
setzung des im Jahre 1923 erschienenen Buches: "Stimmbildung 
auf stimm- und sprachphysiologischer Grundlage". Der erste 
Band dieses Buches, den ich "Stimm- und Sprechubungen" be
nannte, ist inzwischen vergriffen, ebenfalls die im Jahre 1927 er
schienenen "EntBpannungBubungen". Bei der Neuauflage habe ich 
mich nun dazu entschlossen, eine andere Einteilung vorzunehmen; 
und zwar erscheint meine "Stimmbildung" jetzt in drei Banden: 

Band I. Die wichtigBten Probleme der Stimmbildung. 
Band II. Die AUBbildung der SprechBtimme. 
Band III. Die A uBbildung der SingBtimme. 
Der erBte Band behandelt, wie der Titel besagt, die wichtigBten 

Probleme der Stimmbildung in einer fiir den Studierenden leicht 
fa.Blichen Form. Es. sei jedem, der sich mit Gesangsunterricht 
befaBt, warm empfohlen, sich mit dem Inhalt dieses Bandes be
kanntzumachen; denn theoretische Kenntnisse erleichtern die 
praktische Stimmbildungsarbeit wesentlich. 

Der zweite Band enthalt zunachst einige meist stimmlose Vor
ubungen (darunter auch die Entspannungsiibungen), die die ge
meinsame Grundlage fUr die Ausbildung der Sprech- und Sing
stimme bilden, sowie einige Stimm- und LautbildungBubungen, die 
ausschlieBlich der Ausbildung der Sprechstimme dienen. Wie ich 
im Vorwort zum friiher erschienenen Buch betonte und eingehend 
begriindete, halte ich es fiir auBerordentlich wertvoll, var der Sing
Btimme die SprechBtimme auszubilden. Die verhaltnisma.Big kurze 
Zeit, die dafiir notig ist, wird dem spateren Studium reichlich zu
gute kommen; denn eine ganze Anzahl von Fehlern, die sonst zu 
einem spateren Zeitpunkt das Studium aufhalten wiirden, konnen 
bereits hier berichtigt werden. Auch schaffen wir dadurch eine ge
sunde und sichere Grundlage fUr die Weiterentwicklung der Stimme. 
Nur bei einer von Natur aus wirklich tadellosen Sprechstimme 
wird man ohne weiteres von den Voriibungen des zweiten Bandes 
zu den "Obungen dieses Bandes iibergehen konnen. 

1m vorliegenden dritten Band sind die Ubungen fast durchwegs 
auf den Sprachlauten aufgebaut; doch ware es irrtiimlich, daraus 
zu schlie.Ben, es handle sich dabei um rein phonetische "Obungen. 
Allerdings ist eine grundliche Durcharbeitung der Sprachlaute inso
fern von groBer Bedeutung, als die Erfahrung gezeigt hat, da.B sie, 
richtig gebildet, die Stimmbildung wesentlich unterstiitzen, wah-
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rend sie bei fehlerhafter Bildung die Stimmbildung behindern und 
eine standige Gefahr fiir die Stimme bedeuten. 

Der erste Teil des Buches ist deshalb hauptsachlich der Ausbil
dung der Sprachlaute gewidmet. Aber selbst hier liegt das Haupt
gewicht nicht so sehr auf der phonetisch richtigen Bildung dersel
ben, wie auf dem stimmbildnerischen Moment, das ihnen innewohnt. 
Dieses in den Vordergrund zu stellen ist um so wichtiger, als es in 
den meisten Gesangschulen vernachlassigt wird 1. 

1m Gegensatz hierzu dient der zweite Teil des Buches ausschlieB
lich der weiteren Ausbildung des Stimmtons, zu welchem Zweck 
nur solche Silben und Worter herangezogen wurden, die der Stimm
bildung besonders forderlich sind. In diesem Teil ist das Haupt
gewicht auch nicht, wie sonst iiblich, auf die der Stimmfertigkeit 
dienenden Tonleitern, Intervalliibungen, Vokalisen u. dgl. gelegt 
worden, sondern auf die Ausbildung des Gesangtons seIber, also auf 
die Erlernung der richtigen Stimmfunktion. Die Erfahrung lehrt 
namlich, daB die Stimmfertigkeit in der Regel keine weiteren 
Schwierigkeiten verursacht, wenn der Gesangston richtig gebildet 
und von allen Hemmungen befreit ist. 

Erst im dritten Teil des Buches sind einige der iiblichen Sing
iibungen angefiihrt worden, um auch dieser Seite des Gesangunter
richtes gerecht zu werden. Sollte nach Beendigung des eigentlichen 
Stimmbildungsstudiums das Bediirfnis bestehen, die Singfertigkeit 
noch weiter zu entwickeln, so braucht man nur, nach den Etuden
und Solfeggiensammlungen zu greifen, die in so reicher Auswahl 
vorhanden sind. 

Zuletzt mochte ich nur noch bemerken, daB eine Stimmbil
dungsschule natiirlich erst durch den personlichen Kontakt zwi
schen Lehrer und SchUler richtig verstanden und zu voller Auswir
kung gelangen kann. Das vorliegende Buch ist deshalb in erster 
Linie fiir meine Schule und die sich auf meine Lehre stiitzenden 
Schulen bestimmt. Es ist jedoch meine Hoffnung, daB auch andere 
Gesangspadagogen, die ahnliche Wege gehen und geeignete Lehr
biicher bisher vermiBten, es als willkommene Unterstiitzung bei 
ihrem Unterricht begriiBen werden. 

1 Vgl. Bd.I S. 52f. 

Miinchen, im Dezember 1937. 

Jorgen Forchhammer. 
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Einleitung. 
Der Gesangsunterricht unterscheidet sich von jedem anderen 

Musikunterricht dadurch, daB das Instrument, mit dem wir es 
dabei zu tun haben - das menschliche Singinstrument - in der 
Mehrzahl der Falle nicht von vornherein in einer Form vorliegt, die 
den Anforderungen des Kunstgesanges geniigt. Deshalb ist es 
ratsam, zu Beginn des Studiums das graBte Gewicht auf die Aus
bildung dieses I nstrumentes zu legen. Es kann nicht eindringlich 
genug davor gewarnt werden, gleich von Anfang an darauf los
singen zu lassen und das Studium womaglich mit dem Einstudieren 
von Liedern oder gar anspruchsvollen Arien zu beginnen; denn 
durch solch unverhaltnismaBige Anforderungen setzt man die 
ungefestigten Stimmen einer schweren Gefahr aus. Das Singinstru
ment ist vielmehr ganz allmahlich und mit graBter Sorgfalt zu ent
wickeln, bevor man zum eigentlichen Singen iibergeht. 

Die meisten Ubungen, die diesem Zweck dienen, werden natiir
lich mit Stimmton vorgenommen; doch gibt es auch sehr wertvolle 
Ubungen, die die Stimme noch nicht in Anspruch nehmen. Solche 
stimmlose Vorubungen sind in Band II enthalten. Sie sind teils 
vor dem eigentlichen Stimmstudium vorzunehmen, teils wahrend 
des ganzen Studiums fortzusetzen. Dies gilt vor allem von den 
leichteren Korperubungen (I, 1, b), den Atmungs- und Kriiftigungs
ubungen (1,4) und den Lockerungsubungen (I, 5), welche letztere 
besonders geeignet sind, das tagliche Studium einzuleiten. 

Wir fangen also jede Stunde, nachdem wir uns zuvor der rich
tigen Haltung und Einstellung versichert haben, mit einigen dieser 
Lockerungsiibungen an und gehen dann gleich zu den eigentlichen 
Stimmubungen iiber. 1m Gegensatz zu den Sprechiibungen von 
Band II werden diese nun nicht mehr auf Gleittonen gesprochen, 
sondern auf FixtOnen gesungen. 

Vor jeder Ubung empfiehlt es sich, zunachst die Luft gleichsam 
mit einem Seufzer ausstromen zu lassen, bis der "Starkstrom aufhOrt 
und der "Schwachstrom" einsetzt; denn bei zu starkem Luftdruck 
besteht, besonders bei Anfangerinnen, die Neigung, die Knorpel-
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ritze zu Offnen und die Luft durch diese entweichen zu lassen - die 
sog. Uberluft oder wilde Luft 1. Andererseits wird der mannliche 
Schuler, besonders wenn er bisher das V ollregister (Bruststimme) 
allzusehr beansprucht hat, bei starkem Luftdruck leicht in eine 
zu feste, dicke Tongebung geraten. Einer der Hauptzwecke dieser 
"Ubungen besteht aber gerade darin, diesen beiden Fehlern ent
gegenzuwirken und einen "dichten" und "schlanken" Ton zu erzeu
gen, und das ist leichter zu erreichen bei einem schwachen, passiven 
als bei einem starken, aktiven Luftstrom. 

Das allzu starke Vollpumpen der Lungen und das Zuriickhalten 
der Luft vermittelst der Einatmungsmuskulatur ist streng zu vermei
den; denn der Versuch, den Atem in dieser Weise zuruckzuhalten, 
fUhrt leicht zu Verspannungen und Versteifungen. AuBerdem geht 
die fUr die Tongebung so wichtige Tonstiitze dadurch leicht ver
loren. Aber abgesehen davon ist diese Art den Atem zu regulieren 
eine sehr schwierige Kunst und schon aus dem Grunde fur An
fanger nicht geeignet. 

Auch bei der Tongebung darf die Luft unter keinen Umstanden 
zuruckgehalten werden; man muB vielmehr wahrend der ganzen 
Tondauer bestrebt sein, moglichst viel Luft zu geben. Nur darf 
die Luft dabei natiirlich nicht "wild" durch die Knorpelritze ent
weichen. Besteht diese Gefahr, so muB mit moglichst leeren Lungen 
(Bruns' Minimalluft) gearbeitet werden. Aber auch dann darf die 
Luft nicht mit Hilfe der Einatmungsmuskulatur zuruckgehalten 
werden. Um diesen Fehler zu vermeiden, achte man bei allen Sing
ubungen darauf, die Lungen nicht zu stark anzufUllen, und be
gnuge sich mit einer normalen, leichten Einatmung. 

Das Abgeben der uberschussigen Atemluft vor dem Stimm
einsatz kann auf verschiedene Weise geschehen. Man kann z. B. 
tun, als wolle man seine kalten Hande durch Anhauchen erwarmen 
oder einen Spiegel anhauchen. Es entsteht dadurch eine Emp
findung von warmer Luft in der Kehle, weshalb wir diese Art der 
Ausatmung im folgenden kurz als "warme Luft" bezeichnen wollen. 
Diese hauchende Ausatmung muB so gut wie unhOrbar vor sich 
gehen; jedenfalls darf dabei kein fauchendes Flustergerausch ent
stehen. Man wird gut tun, anfangs die Hand oder den Spiegel tat
sachlich vor den Mund zu halten, um sich der warmen Luft zu ver
gewissern. 

1 Vgl. Bd. I S.12. 
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Statt der warmen Luft kann man auch ein Hauchwort wie 
"suB" oder "SchuB" dem Stimmeinsatz vorausgehen lassen, wobei 
man die "Druckluft" dann auf u bzw. auf sch entweichen liiBt. 
Durch die beim SchluB-s vorn im Munde stattfindende Verengung 
wird der Neigung zu schadlichen Verengungen in den hinteren 
Resonanzraumen entgegengearbeitet und der feine Einsatz des 
Stimmtons erleichtert. 

Das Einsetzen des Stimmtons erfolgt am besten, wenn man nach 
Abflauen des Starkstromes nur an die erwunschte Tonhohe denkt, 
dabei aber ruhig abwartet, bis der Ton sich von selbst einstellt. 
Man darf dabei keinerlei Zwang ausiiben; sondern der Ton muB 
leicht, miihelos und ganz leise (pp) im Randregister (Kopfstimme) 
angesetzt werden. Besonders vermeide man, ihn durchzupressen 
oder gar mit einem Knacks (Sprengeinsatz) einsetzen zu lassen. 
Man muB dabei vielmehr die Empfindung haben, als gleite er ganz 
von selbst mit einem feinen, gerauschlosen h-Einsatz in den Luft
strom hinein 1. 

Auf die Qualitat des Stimmtons ist die allergroBte Sorgfalt zu 
verwenden. Wie schon im Vorwort gesagt, genugt es nicht, die 
vorgeschriebenen Sprachlaute phonetisch richtig zu bilden; son
dern man muB wahrend der ganzen Dauer des Tons fortgesetzt auf 
seine Veredlung bedacht sein. Der Ton muB vor allem klar und 
gerauschlos sein, anfangs auch moglichst weich und unkomprimiert 
- der sog. Summ- oder Murmelton, d. h. physiologisch ausgedriickt: 
die Knorpelritze muf3 jest geschlossen, der Stimmverschluf3 dagegen 
moglichst locker sein. Durch die Ubungen wird die Stimmlippen
kompression allmahlich von selbst zunehmen, der Ton muB aber 
auch dann immer noch schlank und leicht bleiben. 

1m Gegensatz zum schlanken, leichten Stimmton hat die Reso
nanz so voll und voluminos zu sein, wie nur moglich. Diese Verbin
dung von schlankem Stimmton und voller Resonanz wird von allen 
guten Gesangschulen angestrebt; doch lassen die dafUr gelaufigen 
Ausdriicke oft sehr an Klarheit zu wunschen ubrig. So z. B. der 
Ausdruck "Verbindung von Kopfund Brust", wobei unter "Kopf" 
die schlanke Stimmlippentatigkeit, unter "Brust" die volle Reso
nanz zu verstehen ist 2. Treffender ist schon der Ausdruck "der 
voll-schlanke Ton", der besser besagt, worauf es ankommt. 

1 V gl. den italienischen Ausdruck: "Auf dem Atem zu singen". 
2 Vgl. Bd. I S. 51£. 
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Die volle Resonanz wird teils durch die schon vor dem Ton
einsatz eingenommene tiefe Einatmung88tellung, teils durch die 
wahrend der Tongebung beizubehaltende Ent8pannung erreicht. 
Sie kann auch noch dadurch unterstiitzt werden, daB der gesungene 
Ton wahrend der Tongebung urn einige Oktaven tiefer auf dern 
Klavier angeschlagen wird, wodurch unwillkiirlich die Neigung 
entsteht, sich der volleren Resonanz des Klaviertons anzupassen. 

Auf die E nt8pannung ist wahrend des ganzen Studiums das 
groBte Gewicht zu legen. Jede unnotige Verengung, jede Verstei
fung ist streng zu vermeiden. Man muB stets das Gefiihl volliger 
Lockerheit haben: "In der eigenen Schwere hangen lassen" (If
fert) , "AuBerlich die Form halten, innerlich zusammenfallen" 
(Bruns). Fordernd konnen auch solche Vorstellungen wirken wie: 
"als ob alles in uns schwinge und klinge" , oder "als schwebe der 
Ton frei und korperlos im Raume", oder "als steige er direkt von 
der Brust in den Schadel hinauf" usw. 

Auch die Gem·ilt88timmung ist beim tJben nicht ohne Bedeutung. 
Eine niichterne tJbungsstimmung, bei der keine seelische Erregung 
mitschwingt, hemmt die freie Entfaltung des Tons und ist deshalb 
beim Unterricht moglichst zu vermeiden. Ebenso ungiinstig ist ein 
allzu energisches Wollen, das leicht zu Verspannungen und Ver
krampfungen fiihrt. Dagegen wirkt jede leichte Erregung - ob 
freudig oder traurig -lockernd, losend und deshalb stimmfordernd. 

Bei Buhnen8timmen, die sich durch iibermaBiges Forte-Singen 
eine zu grobe Vollfunktion der Stimmlippen angewohnt und da
durch die feine Randfunktion verloren haben, empfiehlt es sich, 
so lange bei dem leichten, schlanken Randregisterton zu verweilen, 
bis die Stimme ihre Geschmeidigkeit wiedergewonnen hat. Erst 
wenn die leichte, schlanke Funktion wiederhergestellt worden ist, 
gehe man allmahlich dazu iiber, den Ton wieder zu verstarken, 
wobei er jedoch unter keinen Umstanden dick, dumpf oder gar 
halsig werden darf. Der dicke, halsige Klang wird bei tieferen 
Frauenstimmen vielfach als "echter Altklang" angesehen und 
groBgeziichtet, was yom stimmbildnerischen Gesichtspunkte aus 
natiirlich nicht gutzuheiBen ist. 

Als TonhOhe wahlen wir zunachst die tiefere Mittellage - bei 
Frauenstimmen etwa dl , bei Mannerstimmen d - und steigen von 
da aus halbtonweise aufwarts, solange der Ton dabei immer noch 
miihelos, frei und ohne Zwang einsetzt. Spater gehen wir auch 
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halbtonweise so weit nach unten, als der Ton es zuliWt, ohne an 
Qualitat zu verlieren. Der Ton muB genau auf der richtigen Ton
hohe einsetzen. Die vielfach bestehende Neigung, den Ton zu tief 
einzusetzen und ihn dann erst auf seine richtige Tonhohe hinauf
zuschieben, muB von Anfang an mit aller Strenge bekampft wer
den, weil der Ton dadurch zu dick und meistens auch zu tief wird. 
W 0 wir diese N eigung antreffen, empfiehlt es sich, eine Zeitlang die 
entgegengesetzte Tonbewegung vorzunehmen, d. h. den Ton ein 
wenig zu hoch anzusetzen, um dann von oben her auf den vor
geschriebenen Ton herabzugleiten. Dieses Hilfsmittel ist auch dort 
zu empfehlen, wo die Neigung des Zu-tief-Singens besteht. Oft 
wird schon das bloBe Denken an einen hoheren Ton geniigen, um 
beim Stimmeinsatz den Ton gleichsam "von oben" zu nehmen. 



I. Stimm- nnd Lantbildnngsiibnngen. 
a) Die Nasallaute. 

Wie bei den Sprechiibungen wollen wir auch hier, zur Forderung 
eines leichten, summenden Stimmtons, mit den drei N asallauten 
m, n und 1J (ng) beginnen. Diese sind moglichst entspannt und in 
engem AnschluB an die Ausgangsstellung (Bd. II S. 10f.) zu bilden. 
Das m wird also von der Ausgangsstellung ausgehend nur durch 
Heben des Unterkiefers bis zur leichten Beriihrung von Unter- und 
Oberlippe gebildet, wobei die Zunge ihre Lage an den Backen, den 
Mundwinkeln und der Unterlippe unverandert beibehalt. Bei n 
hebt sich ausschlieBlich der breite, vordere Zungenrand bis zur 
Beriihrung mit dem oberen Zahnfleisch (nicht mit den Zahnen). 
Und bei 1J hebt sich nur die Hinterzunge bis zur Beriihrung mit 
dem harten Gaumen. Bei n und 1J darf der Unterkiefer also nicht 
mit gehoben werden, wie es meistens geschieht; sondern er muB 
in der tiefen Lage der Ausgangsstellung verbleiben. 1J ist somit 
von vorne gesehen kaum von der Ausgangsstellung zu unter
scheiden. 

Bei allen tJbungen fangen wir mit der "warmen Luft" an und 
gehen dann leicht und miihelos zu dem angegebenen Nasallaut 
iiber. 

1. In der oben geschilderten Weise iiben wir zunachst jeden der 
drei N asallaute fur sich, also etwa: 

Warme Luft-(h) m; warme Luft-(h) n; warmeLuft-(h) ij; 
bzw. mit einem stimmlosen "Hauchwort" (SchVB, siiB, dVftigt:r 
od. dgl.) statt der "warmen Luft". Der MundverschluB erfolgt am 
besten gleichzeitig mit dem Stimmeinsatz, der als ganz weicher, 
gesauschloser h-Einsatz auszufiihren ist. 

Der Ton muB bei allen drei Lauten frei und "korperlos" klingen. 
Entsteht durch Zuriickrutschen der Zungenwurzel ein unfreier, 
halsiger Klang, kann es zuweilen niitzlich sein, zunachst einen 
Nasallaut zu bilden, bei dem der MundverschluB zwischen dem 
Zungenriicken und der Oberlippe stattfindet, wahrend die Zunge 
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breit und entspannt zwischen den Lippen ruht. Von diesem Hilfs
laut aus kann man dann, durch vorsichtiges Zuriickziehen der 
Vorderzunge, zu den drei normalen Nasallauten iibergehen, indem 
man darauf achtet, daB der Klang sich dabei moglichst wenig 
andert. 

Der Ton darf nicht lange gehalten werden, weil dadurch leicht 
storende Spannungen entstehen. Er solI nicht Hinger dauern, als 
etwa einen Taktschlag bei langsamem Tempo. 

2. In der gleichen Weise iiben wir jetzt zwei Nasallaute nach-
einander, also etwa: 

Warme Luft - (h)m - efi; warme Luft - (h)fi - em; 
warme Luft - (h)fi - eij; warme Luft - (h)m- eij. 

Hier ist, auBer auf den Stimmeinsatz, auch noch besonders auf 
den Lautwechsel zu achten, der weder mit einem LuftstoB noch mit 
einer Tonverstarkung verbunden sein darf. Der Stimmton muB 
vielmehr vollig unverandert und unbeeinfluBt von der Artikulation 
weiter stromen. 

Die Artikulation ist moglichst entspannt auszufiihren; und 
zwar hat die Bildung des zweiten Nasallautes genau gleichzeitigmit 
der Losung des ersten zu erfolgen (wippende Artikulation). Wird 
dies auBer acht gelassen, und findet der zweite VerschluB vor der 
Losung des ersten statt (schleichende Artikulation) , so horen wir 
den Lautwechsel nicht deutlich genug heraus, wodurch er sich 
unserer Kontrolle entzieht. Wird anderseits der zweite Nasallaut 
erst nach der Losung des ersten gebildet (verschleppte Artikulation), 
so wird das e gedehnt, was bei dieser trbung nicht'erwiinscht ist, da 
die Dichtigkeit des Tons dadurch leicht beeintrachtigt wird. In 
dem Augenblick, wo die Artikulationsorgane bei der wippenden 
Artikulation ihre Stellung gleichzeitig andern, entsteht zwar auch 
ein ganz kurzer, kaum horbarer enger e-Laut. Dieser darf jedoch 
nicht gedehnt werden oder garals Vollvokal klingen. 

Wie bei trbung 1 ist jeder Nasallaut nur einen Taktschlag lang 
zu halten, so daB der zweite Laut genau mit dem zweiten Takt
schlag beginnt und mit dem dritten aufhDrt. 

3. In gleicher Weise iiben wir zuletzt drei Nasallaute hinter
einander, also etwa: 
Warme Luft - (h)m - en - em; warme Luft - (h)fi - em - en; 

" ,,- (h)m - eij - em; " ,,- (h)fi - eij - en; 
" ,,- (h)fi - em - ef'j; " ,,- (h)m - en - ef'j. 
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b) Die iibrigen stimmhaften Konsonanten. 

Nach den Nasallauten kommen die ubrigen stimmhaften Kon
sonanten an die Reihe, und zwar sowohl die Engelaute 1, j, v, w, 
z, 3, rl wie auch die VoUverschluf3laute b, d, g. Viele Gesang
schulen versaumen es, diese Laute stimmlich durchzuarbeiten, 
woraus sich spater beim Textsingen Schwierigkeiten ergeben 
konnen. Werden sie richtig gebildet, so verursachen sie aber nicht 
nur keine Schwierigkeiten, sondern unterstutzen sogar noch die 
V okale, indem sie ihnen gleichsam als Sprung brett dienen 2. 

1. Wir uben zunachst siimtliche Laute, Engelaute wie Ver
schluBlaute, der Reihe nach ganz kurz zwischen zwei Vokalen,z. B. : 

1 2 3 
Warme Luft - - (h)m - mglgm - mglgm, 

" - - (h)m - mgjgm - mgjgm, 
usw. 

Dabei ist besonders darauf zu achten, daB die Laute in der 
gleichen summenden Funktion gebildet werden, wie die Nasal
laute. Die Artikulation muB leicht und miihelos vor sich gehen, 
unter Vermeidung unnotiger Verengungen und Spannungen. Die 
Silben durfen nicht mit der Luft hervorgestoBen werden, sondern 
mussen sich in ruhigem Flusse folgen. 

2. Wir wiederholen jetzt die Ubungen, diesmal jedoch nur mit 
den stimmhaften Engelauten 1, j, v, w, z, 3, r, die ja im Gegensatz 
zu den VollverschluBlauten b, d, g dehnbar sind und im Gesang 
auch oft gedehnt werden mussen; und zwar dehnen wir jetzt die 
kleinen Vorsilben mgl, mgj usw., so daB ihre Dauer einen ganzen 
Taktschlag betragt: 

1 2 3 4 5 
Warme Luft - - (h)m - mgl-lem - (mel-lem), 

- - (h)m - me] - jem - (me] - jem), 
usw. 

Es ist dabei zu beachten, daB die Engelaute, durch das Fest
halten auf einer bestimmten Tonhohe nicht steif und verspannt 
werden. Sie mussen, genau wie die Nasallaute, klar, leicht, 
hell und mit voller Resonanz gesummt werden. Besondere Auf
merksamkeit ist den beiden Lautubergiingen zu widmen. Wahrend 

1 Bzgl. der Bedeutung der Lautzeichen siehe Bd. II. S. IV. 
2 Vgl. Bd. I. S. 69. 
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der erste "Obergang (von m zum Engelaut) so unmerklich wie mog
lich zu erfolgen hat, kann der zweite "Obergang (vom Engelaut zum 
letzten m) gut etwas energischer ausgefiihrt werden, so daB die 
Silben lem, jem usw. deutlicher hervortreten. Dieser "Obergang 
ist namlich fiir das spatere Textsingen von groBter Bedeutung; 
denn er ist es, der den Konsonanten ihren Wert als "Sprung-
brett" gibt. . 

Bei r und list besonders darauf zu achten, daB sie nicht zuriick
ruts chen und halsig werden. Um diesen weit verbreiteten Fehler 
zu vermeiden, achte man auf die breite, vordere Zungenlage und 
bilde die beiden Laute in einer Resonanzform etwa in der Mitte 
zwischen i und ii. 

3. Um das direkte Einsetzen der stimmhaften Konsonanten zu 
iiben, setzen wir zuletzt jeden Laut mit dem weichen Stelleinsatz 
(=) drei- oder mehrmals nacheinander an. Dabei achte man darauf 
daB der Einsatz genau auf der richtigen Tonhohe erfolgt. Das zu 
tiefe Einsetzen der Konsonanten ist ein grober Fehler, der leider, 
sogar bei guten Sangern, Ofters beobachtet werden kann. Bei den 
Engelauten I, j, v, w, z, J, r halten wir den Ton wie gewohnlich 
einen Taktschlag lang, also: 

Warme Luft .... = I, = 1, = 1, 

" " '" '=J, =j, =j, 
usw. 

4. Bei den nicht dehnbaren Vollverschluplauten empfiehlt es 
sich, eine kleine Silbe anzufiigen, z. B. : 

Warme Luft· ... = bern, = bern, 

" 
" 

" .... = dell, = dell, 
" •••• = ge'ij, = ge'ij, 

= bern, 
= dell, 
= gefj. 

5. Das Erlernen des Zungen-r verursacht fast allen, die es nicht 
von Kind auf zu sprechen gewohnt sind, recht groBe Schwierig
keiten; und es braucht Zeit, bis ihnen die ungewohnte Artikulation 
gelaufig geworden ist. Manche Zungen sind so schwerfallig, daB sie 
die schneIlen, elastischen Schwingungen, in die die Zungenspitze 
dabei versetzt werden muB, iiberhaupt nicht oder jedenfalls erst 
nach langerem "Oben zuwege bringen. Die schnellen Schwin
gungen des Zungen-r erfordern auch einen viel groBeren Luft
verbrauch als aIle iibrigen stimmhaften Engelaute, weshalb es 

Forchhammer, Stimmblldung III. 2 
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besonders schwierig ist, auf diesem r einen feinen Summton hervor
zubringen. 

Kann nun ein SchUler das Zungen-r nicht aussprechen, so 
habeIi wir ein bewahrtes Hilfsmittel, um es ihm beizubringen. Wir 
bedienen uns dazu des stimmhaften Vorderzungen-Verschlu.l3lautes 
d. Der Unterschied zwischen der Artikulation dieses Lautes und 
eines zwischen zwei Vokalen vorkommenden Zungen-r besteht 
namlich ausschlieBlich darin, daB die ZungensPitze bei d steif und 
gespannt in die Hohe gefiihrt, bei r dagegen elastisch hinaufgeschleu
dert wird. Da es nun in der Regel niemandem schwer falIt, ein d zu 
bilden, gehen wir beim Erlernen des Zungen-r von d aus; und zwar 
iiben wir zunachst wie in Dbung I : 

I 2 3 
Warme Luft· ... (h)m. - madam. - madam., dann 

" ,,' ... (h)m. - madam. -, maram., 

erst langsam, dann immer schneller, indem wir darauf achten, das r 
vollig entspannt, wie ein elastisch geschleudertes d, ganz ohne Be
teiligung von Hinterzunge oder Kehle zu bilden. Ist dies gelungen, 
lassen wir den Hilfslaut d weg und iiben in gleicher Weise: 

Warme Luft· ... (h)m. - maram. - maram.. 

e) Die Vokale. 

Bei den Vokalen stoBen wir auf verschiedene Schwierigkeiten, 
die einer besonderen Besprechung bediirfen. Die deutsche Sprache 
enthalt zahlreiche V okalschattierungen, von denen die verschie
denen Mundarten jedoch meistens nur eine Auswahl verwenden. 
Um die deutsche Biihnensprache vollig zu beherrschen, ist es je
doch notwendig, aile diese Schattierungen zu kennen. Hier hilft 
uns die heutige Phonetik, deren klare Systematik uns einen Dber
blick iiber die Zusammengehorigkeit der Vokalschattierungen er
moglicht. 

Wie in Band IS. 55 gezeigt, kommt jeder Vokal durch drei 
Teilartikulationen zustande: durch die Lippenartikulation, die 
Zungenartikulation und die Mundbodenartikulation. Wahrend wir 
bei den beiden ersten nur zwei charakteristische Stellungen unter
scheiden: die breite und die runde Lippenstellung bzw. die vordere 
und die hintere Zungenstellung, miissen wir in der deutschen 
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Biihnensprache nicht weniger als flinf verschiedene Offnungsgrade 
auseinanderhalten, namlich den engen, den halbengen, den halb
weiten, den weiten und den sehr weiten. Ordnen wir aIle diese 
Vokalnuancen in eine einheitliche Tabelle ein, so erhalten wir fol
gende Aufstellung: 

Das Vokalsystem. 

Vorderzungenvokale Hinterzungenvokale 

breite I runde runde breite 

enge i (wie) Y (Hiigel) I 11 (zu) 
halbenge . i (Wind) y (Hiindin) u (Sund) 
halbweite e (Weh). o (Hohle) 6 (Sohn) 
weite ce (Welle) ro (Holle) o (ital. 0) I a (Anna) 
sehrweite re(Warme) ~(Horner) c (Sonne) a (Arm) 

'- l- I-

Da das lateinische Alphabet bei weitem nicht ausreicht, um die 
vielen Vokalschattierungen schriftlich darzustellen, haben wir ver
schiedene neue Buchstaben und Hilfszeichen einfiihren miissen, 
deren Bedeutung sich aus den in obenstehendem Vokalsystem in 
Klammern hinzugefiigten "Schliisselwortern" ergibt. 

AuBer diesen phonetischen Schwierigkeiten sind auch noch 
Schwierigkeiten stimmbildnerischer Art zu beriicksichtigen. So 
hat die voktilische Einstellung der M undriiume auf eine bestimmte 
Resonanzform leicht Spannung und Steifigkeit zur Folge. Dies 
trifft besonders ffir die langen Vokale zu, die ich deshalb, im Gegen
satz zur allgemeinen Gepflogenheit, erst dann einiiben lasse, wenn 
der SchUler gelernt hat, die kurzen Vokale vollig entspannt zu 
bilden. 

Eine weitere Schwierigkeit begegnet uns bei den offenen Hinter
zungenvokalen 0 und a. Wie in Band I S. 66 gezeigt, besteht bei 
diesen Lauten die Gefahr, daB die Zunge zu weit zuriickrutscht, 
wodurch der Raum zwischen Zungenwurzel und hinterer Rachen
wand zu stark verengt wird. Wie dieser Fehler durch die hohJe 
(konkave) Einstellung der Vorderzunge, ohne aktives Zuriick
ziehen der Hinterzunge, beseitigt werden kann, haben wir dort ge
zeigt. Sollte dieses Hilfsmittel nicht ausreichen, kann man auch 
noch einen anderen Weg einschlagen, indem man namlich, von der 
"Ausgangsstellung" ausgehend, sich bei a damit begniigt, die Ober-

2* 
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lippe ein wenig zu heben, bis die oberen Zahne sichtbar werden, bei 
\} die Mundwinkel trichterformig vorschiebt, so daB die Mund
offnung die Form eines groBen 0 annimmt. In beiden Fallen ist 
sorgfaltig darauf zu achten, daB die Zunge ihre vordere Lage mog
liehst beibehalt und nicht zuriickrutscht. 

Wahrend die Lippenartikulation sich leicht im Spiegel kontrol
lieren laBt, ist die Kontrolle der Zungenstellungen und -bewegungen 
wesentlich schwieriger. Man stiitzt sich dabei am besten auf das 
Gehor, indem man darauf achtet, ob das Rauchgerausch, das bei 
der "warmen Luft" in den hohlen Randen entsteht, bei der Artiku
lation des Vokals nicht zuriickrutscht und halsig wird, sondern bis 
zuletzt seinen vorderen Klang beibehalt. Es ist namlich eine Tat~ 
sache von groBer stimmbildnerischer Bedeutung, daB der Ton bei 
der Stimmgebung seinen "Sitz" dort haben wird, wo das Gerausch 
bei der Rauchstimme sitzt. 

1st die Vokalvorstellung eines Schiilers so stark an den halsigen 
Klang gebunden, daB die Zunge trotz allem gegenteiligen Bemiihen 
bei oder vor dem Vokaleinsatz zuriickrutscht, miissen wir noch zu 
anderen Rilfsmitteln greifen. So kann man z. B. im Sitzen Ober
korper und Kopf entspannt nach vorne hiingen lassen, wodurch die 
Zunge durch die eigene Schwere nach vorne faUt. Oder man kann 
die Vokale recht hell, in der Richtung der entsprechenden Vorder
zungenvokale, der sog. Umlaute 0 und a farben lassen. Auch eine 
heitere, liichelnde Einstellung oder das sonst zu verwerfende H och
stellen des Kehlkopfes (wie beim Schlucken) kann in diesem Fall 
niitzlich sein und in der gewiinschten Richtung wirken. 

Mit einem Fehler ganz anderer Art haben wir es bei den breiten 
Vokalen i, e, 00, a zu tun. Rier besteht vielfach die Neigung, den 
Kehlkopf in die Rohe zu ziehen und die Knorpelritze zu Offnen, 
was den Lauten einen gepreBten, heiseren Klang gibt (die sog. 
"wilde Luft")l. Wo dies der Fall ist, achte man ganz besonders 
darauf, beim Einsetzen des Vokals die tiefe Einatmungsstellung 
nicht zu verlieren, damit der Kehlkopf nicht in die Rohe steigt-o 
Auch empfiehlt es sieh, wo diese Neigung besteht, die breiten 
Vokale moglichst dunkel, in der Richtung der entsprechenden 
runden Vokale y, 0, 00, () zu far ben. 

Um das {)ffnen der Knorpelritze zu verhindern, atme man vor 
dem Stimmeinsatz so viel Luft aus, daB gerade nur noch geniigend 

1 Vgl. Bd. I S. 12. 
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Luft iibrig bleibt, um die "Obung ausfiihren zu konnen (BRUNS' 
Minimalluft). Auch achte man darauf, daB der Ton, sowohl beim 
Stimmeinsatz wie wahrend seiner ganzen Dauer klar und gerausch
los bleibt; vor allem darf kein fauchendes Reibegerausch dabei 
hOrbar sein. Bei den kurz gehaltenen Vokalen ist die Neigung, die 
Knorpelritze zu offnen, geringer als bei den lang gehaltenen. Auch 
aus diesem Grund ist es vorteilhaft, die kurzen Vokale vor den Ian
gen einzuiiben. 

1. Wir beginnen also mit den gewohnlichen kurun Vokalen in 
der Reihenfolge y, i, u, 0,00, 00, a und iiben sie in ahnlicher Weise 
wie in "Obung b 1 (S. 8): 

1 2 
Warme Luft· ... (h)ynnamyn, 

" ,,' ... (h) innamin, 
" ,,' ... (h)unnamun, 

usw. 

Bei dieser "Obung ist in erster Linie darauf zu achten, die Mund
raume schon wahrend der "warmen Luft" auf die Resonanzform 
des zu bildenden Vokals einzustellen, so daB der Vokal im Ent
stehungsmoment ausschlieBlich durch Hinzutreten des Stimmtons 
zustande kommt. Samtliche V okale sind so nahe an der "A '/1sgangs
stellung" zu artikulieren, wie dies sich mit dem charakteristischen 
Klang des Vokals vereinbaren laBt. 

Die mittlere Silbe nam ist fliichtig und unbetont, ohne aktive 
Vokalartikulation, mit reiner Murmelstimme zu bilden (wippende 
Artikulation), so daB ein gerade nur horbarer "Obergang zwischen 
den beiden durch die Taktschlage 1 und 2 angegebenen Haupt-
silben entsteht. . 

1m Gegensatz zum gewohnlichen Textsingen, bei dem die 
kurzen Vokale ja oft mehr oder weniger stark gedehnt werden 
miissen, sind sie bei dieser "Obung nur ganz kurz zu halten, un
gefahr so, als wiirde die ganze "Obung auf einem Ton gesprochen. 
Statt m kann man auch einen anderen giinstigen Konsonanten 
wie v oder w wahlen, sollte dies aus irgendeinem Grunde wiinschens
wert erscheinen. 

Wir gehen jetzt zur Einiibung der langen Vokale iiber. Hier 
haben wir im Gesang zwei Arten zu unterscheiden: erstens die 
auch beim Sprechen gedehnten eigentlichen langen Vokale; i, Y" ii, 
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e, 0, 0, re, a, und zweitens die nur im Ge8ang gedehnten, 80nst aber 
kurzen Vokale,. i, y, u, ie,oo, 0, a, die wir in "Obung 1 in ihrer kurzen 
Form bereits eingeiibt haben 1. Es empfiehlt sich, mit diesen letzten 
anzufangen, weil die N eigung zu schadlichen Spannungen bei 
ihnen weniger stark ist als bei den eigentlichen langen V okalen. 

2. Wir iiben also die gewohnlichen kurzen Vokale in der Reihen
folge: y, i, u, 0,00, re, a, ahnlich wie bei "Obung 1, nur mit starker 
Dehnung des letzten Vokals, also etwa: 

1 2 3 4 
Warme Luft .... (h)ynnemy - - y - - yn (wie in "Miinde"), 

" " .... (h)innemi - - i - - in (wie in "Minna"), 
" " .... (h)unnemu - - u - - un (wie in "Munde"), 

usw. 

Es ist bei dieser "Obung besonders darauf zu achten, daB die 
Laut- und Stimmbildungsorgane trotz der Dehnung des Vokals 
locker bleiben. Der gedehnte Vokal muB ebenso miihelos, un
komprimiert und ungespannt sein wie der ungedehnte. SoUten 
sich Spannungen einstellen oder sollte die Knorpelritze sich offnen, 
so kehre man wieder zu tJbung 1 zuriick und dehne den letzten 
Vokal ganz allmahlich und sehr vorsichtig bis zu der vorgeschrie
benen dreischlagigen Dauer. 

3. Dann werden die gleichen Vokale ohne Nasallaute, direkt 
von der "warmen Luft" aus geiibt: 

1 2 3 
Warme Luft---(h)y--y--yn (wie in "Hiindin"), 

" ,,- - - .(h)i - - i - - in (wie in "hin"), 
" ,,- - - (h)u - - u - - un (wie in "Hund"), 

usw. 

AnschlieBend empfiehlt es sich, hier auch die 8ehr weiten Vo
kale:~, ~, 2-, die gewohnlich nur vor r vorkommen (oder vorkom
men sollten), einzuiiben, also: 

1 Die "kurzen stakkatierten Vokale": !,y, v,~, 0" fl,~, 1)., die im Deutschen 
fast nur in Fremdwiirtern vorkommen (Minerva, mythologisch, Musik, 
Melodie, miiblieren, Moral, Mazen, Major), brauchen hier nicht beriicksich
tigt zu werden, weil beirn Gesang der Unterschied zwischen ilmen und den 
langen Vokalen wegfallt. 
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1 2 3 
Warme Luft .... hq:--~--~rn (wie in "Horner"), 

" ,,' ... h~ - - ~ - - ~rn (wie in "Herrn"), 
" ,,' ... h~ - - ~ - - ~rn (wie in "Harn"). 

4. Es folgen jetzt die eigentlichen, auch beim Sprechen langen 
Vokale; y, i ,ii, 0, 0, e, !fl, a; und zwar iiben wir sie zunachst im 
AnschluB an die entsprechenden kurzen stakkatierten Formen: 

1 2 3 4 
Warme Luft - - ny'ny'-ny - ny'ny'-ny - ny'ny'-ny - y, 

" 
" 

" -- nini -ni - nini -ni -nini -ni - i, 
" - - m;mv-nii - nvmJ.-nii - nvnv-nii - ii, 

usw. 

5. Alsdann lassen wir dieselben langen Vok.ale direkt aus der 
"warmen Luft" entstehen, wobei wir, urn die Nasalitat zu fordern, 
ein- oder zweimal einen n-Laut einschalten, also etwa: 

1 2 3 4 5 
Warme Luft - - (h)y - fi - Y - (fi - y), 

" - - (h)i - fi - i - (fi - I), 
usw. 

Diese Ubung ist streng taktmaBig auszufiihren. Der erste 
Vokaleinsatz hat also auf Schlag 1 zu erfolgen, die beiden Laut
wechsel auf 2 und 3 und der letzte Vokaleinsatz auf 4 (bzw. 6). 
Das n ist in der Resonanzform des einzuiibenden Vokals zu bilden, 
und zwar mit reiner Zungenspitzen-Artikulation, ohne Heben des 
Unterkiefers, so wie ohne Abschwachung oder sonstige Veranderung 
des Stimmtons oder des Atems. 

Bei diesen, auch beim Sprechen lang gehaltenen Vokalen ist 
ganz besonders auf ihre entspannte Bildung zu achten; denn die 
Neigung, bei den langen Vokalen zu spannen, ist im Deutschen so 
verbreitet, daB es sogar Phonetiker gibt, die die Spannung als einen 
notwendigen Bestandteil dieser Laute ansehen und die V okale 
demnach in "geOlpannte" (die langen) und "ungespannte" (die 
kurzen) einteilen. Diese Auffassung, die vielfach auch von Ge· 
sangspadagogen iibernommen worden ist, muB jedoch als irrtiim
lich bekampft werden, denn die Spannung ist keineswegs ein not
wendiger Bestandteil der langen Vokale, sondern vom stimmbild
nerischen Gesichtspunkte aus betrachtet, unbedingt ein Fehler, 
der energisch zu bekampfen ist. 
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Fiihrt die starke Dehnung der Vokale trotz aller Bemiihungen zu 
Spannung~n, muB man sich auch hier zunachst mit einer geringe
ren Dehnung begniigen, ungefahr wie beim Sprechen, also: 

Warme Luft .... hyny, .... hinI, usw. 

und die Dehnung erst allmahIich bis zur oben vorgeschriebenen 
Dauer verlangern. 

6. Um die Vokaleinsiitze einzuiiben, setzen wir zuletzt jeden 
Vokal mehrmals an, und zwar zunachst mit einem h-Einsatz, also: 

Warme Luft .... hy; hy; hy; 

" " 
.... hI; hi; hI; 
usw. 

7. Zuletzt erfolgt die gleiche "Obung mit dem Stelleneinsatz; 

Warme Luft .... =y; =Y; =y; 

" " 
.'. ·=1; =1; =1; 
usw. 

d) Teilartikulationsiibungen. 

N achdem wir die Vokale einzeln eingeiibt haben, wollen wir sie 
j etzt in ihren verschiedenen Beziehungen zueinander durchnehmen. 
Dies geschieht am besten mit Hilfe des S. 11 angegebenen Vokal
systems. Der Einfachheit halber wollen wir jedoch dabei die drei 
halbengen Laute i, y, u, beiseite lassen; denn sie Iiegen in der deut
schen Biihnensprache so nahe an den halboffenen 13, 0, 0, daB sie 
bei der gedehnten Bildung im Gesang fast mit diesen zusammen
fallen. Dagegen Iiegen die vier iibrigen Offnungsgrade so ziemIich 
gleich weit voneinander entfernt, und es bedeutet eine wesentIiche 
Erleichterung, wenn wir uns mit ihnen begniigen. Die richtige 
Bildung der halbengen Laute muB dann wenn n6tig spater, bei der 
Einiibung der Vokalreihen, erlernt werden. . 

Wir fangen mit den tJ!!nungsgraden an und iiben sie in der 
Weise, daB wir - unter Ausschaltung der halbengen Laute - die 
Vokale der drei senkrechten Reihen des Vokalsystems nachein
ander singen. 

Vor jeder derartigen Vokaliibung schalten wir jedoch zunachst 
eine Vorilbung ein, die, genau wie die Hauptilbung, jeweils durch 
eine einzige Organbewegung (in diesem Fall durch eine Zungen-
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bewegung) zustande kommt. Sie soll die ruhige, gleichsam gym
nastische Art des Dbens einleiten. 

1. Wir iiben auf diese Weise zunachst die drei ersten (Jjjnungs
grade, indem wir, vom engen Vokal ausgehend, die weiteren Laute 
durch einfaches Senken des Unterkiejers bilden, also: 

Voriibung Hauptiibung 

1 2 3 4 5 6 123 4 5 
ii-y-ii -y~ii-y;"" (n)y- a-ill - a-y; 
ii-I -ii-I -ii-I; .... (n)I-e-re-e-I; 
ii-ii.-ii-ii.-ii-ii.;···· (n)ii.-o- 5 -o-ii.. 

Die eingeklammerten (n) geben hier an, daB die Hauptiibung 
je nach Bedarf mit oder ohne den Nasallaut n anfangen kann. 

Die "Obungen sind im reinen, unkomprimierten Randregister, 
leise, aber doch klangvoll auszufiihren. Sie miissen streng takt
maBig gesungen werden; und zwar hat jeder Laut, ob Vokal oder 
Konsonant, seinen eigenen Taktschlag. Die Voriibungen sind, 
genau wie die "Obung c 5 (S.15), mit praziser Zungenspitzen
Artikulation, in der Resonanzform des betreffenden Vokals 
auszufiihren, ohne daB Stimmton, Atem oder die iibrigen stimm
bildnerischen Faktoren dabei eine Veranderung erfahren. 

Bei den Hauptiibungen besteht die Artikulation ausschlieB
lich in einem Senken und Heben des Unterkiefers. Diese Bewe
gungen miissen moglichst ruhig und gleichmaBig ausgefiihrt wer
den. Dagegen haben aIle andere Organe sich passiv zn verhalten. 
Besonders darf die Zunge beim Senken des Unterkiefers nicht zu
riickrutschen, und der Ton darf nicht zu dick oder gar zu tief wer
den. Um dies zu verhindern gebe man bei zunehmendem cJff
nungsgrad immer mehr Luft und achte auf die vordere Lage der 
Zunge sowie auf die Schlankheit und Helligkeit des Tons. 

2. Sobald die "Obung 1 keine Schwierigkeiten mehr bereitet, 
wiederhole man sie, indem man jetzt den vierten cJffnungsgrad, 
also die sehr weiten 00, 0, re mit hinzunimmt. Dabei wird es 

I ....... ~ 

zweckmaBig sein, auch gleich das a mit einzuiiben. Wie die 
systematische Aufstellung S. 11 zeigt, fehlen im Deutschen die 
diesem Laut entsprechenden engeren cJffnungsgrade. Wir iiben 
ihn deshalb am besten im AnschluB an eine der anderen Reihen, 
z. B. der i-Reihe, indem wir ihn hier statt des re als viertes Glied 
einfiihren. Wir erhalten dadurch folgende "Obu;gen: 
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1 234 5 6 1234567 
ii- y- ii- y- ii- y; --- (n)y- 0- re -2l-re- 0- y; 
ii - ii - ii - ii - ii - ii; - - - (n)ii - 0 - 5 - 2. - 5 - 0 - ii; 
ii-I -ii-I -ii-I; ---(n)I-e-oo-~-oo-e- I; 
ii-I -ii-I -ii-I; ---(n)I-e-oo-a-oo-e-i. 

Bei der letzten "Obung ist besonders darauf zu achten, daB das a 
nicht zuriickrutscht und halsig wird. Der Dbergang von 00 zu a 
darf weder durch Senken noch durch Zuriickziehen der Zunge 
zustandekommen, sondern hauptsiichlich durch Bildung einer 
kleinen, schalenformigen Konkavitiit am vorderen Teil der Zunge. 
Dberhaupt darf das a ja nicht zu offen gebildet werden, weil es 
dadurch leicht zuriickrutscht und halsig wird. 

3. In iihnlicher Weise wie die Offnungsgrade iiben wir jetzt 
die beiden anderen Teilartikulationen, und zwar zunachst die rund
breite Lippenartikulation, ebenfalls mit Hilfe des Vokalsystems, 
also etwa: 

1 2 3 4 5 6 
Warme Luft - (h)y -I -y -I -y -I; 

" ,,- (h)0 - e - 0 - e - 0 - e; 
" ,,- (h)re - 00 - re - 00 - re - 00; 

" ,,- (h)5 - a - 5 - a - 5 - a; 

wobei darauf zu achten ist, daB der "Obergang yom runden zum 
entsprechenden breiten Vokal ausschlieBlich durch die Lippen
artikulation zustandekommt, ohne daB sich dabei irgend etwas 
an der Stimmritze oder an den inneren Resonanzriiumen veriindert. 

4. In gleicher Weise iiben wir die Zungenartikulation; 

1 2 3 4 5 6 
Warme Luft-(h)y -ii -y -ii -y -ii; 

" ,,-(h)0 -0 -0 -0 -0 -0; 
" ,,- (h)oo - 5 - 00 - 5 - 00 - 5; 

" ,,- (h)re - a - re - a - re - a; 

wobei besonders darauf zu achten ist, daB der jeweilige "Obergang 
yom Vorderzungen- zum entsprechenden Hinterzungenvokal nicht 
durch Senken oder Zuriickziehen der gesamten ZungenmaBe, son
dern ausschlieBlich durch die Bildung der kleinen Konkavitiit auf 
der Vorderzunge zustande kommt. 
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e) Die V okalreihen. 
Um einen vollkommenen Ausgleich zu schaffen, wollen wir 

jetzt aIle Vokale gleicher Art in einer fortlaufenden Reihe uben. 
Ein tadelloser V okalausgleieh ist namlich fUr den Kunstgesang un
bedingt erforderlich. Es zeigt sich nun, daB die Fehler, die wir in 
dieser Beziehung am haufigsten h6ren k6nnen, meistens nicht in 
einer vernachlassigten Artikulation bestehen, sondern viel Ofter 
in einer Dberbetonung der charakteristischen Merkmale. So wer
den z. B. i sehr oft zu scharf und eng, u zu hohl und dumpf, a und 
a zu weit hinten gebildet usw. Solche Fehler soUten zwar durch die 
vorhergehenden Dbungen bereits beseitigt worden sein. Beim 
reihenweisen Dben kann man sie jedoch besonders leicht heraus
h6ren und deshalb auch leichter korrigieren. 

Wir verwenden bei diesen Dbungen fUr die gewohnlichen kurzen 
V okale die Reihe: 

y - 00 - a - u - i - re - a, 

fUr die stakkatienen V okale die Reihe: 

y'-Q-Q-\l-l-!;l-~-~ 

und fUr die langen V okale die Reihe: 
y ~ 0 - 6 - u - i - e - re - a. 

Um schadlichen Spannungen vorzubeugen, gehen wir wieder 
von der Lockerungsubung 5 (Bd. II, S. 33) aus, wiederholen aber 
diesmal die Silbe ptlpp siebenmal statt fUnfmal, also: 

1. P?PP - NPP - P?pp - P?pp - P?pp - P?pp - P?pp; 
wobei das Ringelchen ( J unter den Vokalen angibt, daB sie in der 
Hauchstimme, ohne Stimmton zu bilden sind. 

Wir wiederholen nun die Dbung, nur mit dem Unterschied, 
daB wir nach und nach, an Stelle des g-Lautes, an die sieben ge
w6hnlichen kurzen Vokale: y, 00, 0, u, i, $, a denken, jedoch ohne 
dadurch die lockere pgpp-Funktion zu verlieren. Dadurch entsteht 
allmahlich, gleichsam unmerklich die Dbung: 

2. py.pp -p~pp -pgpp -Pvpp -pipp -Pl!lPP -pl}pp. 
Dann wiederholen wir die Dbung mit Stimmton: 
3. pypp - poopp - popp - pupp - pipp - prepp - papp, 

immer noch in der lockeren pgpp-Funktion. 
Zuletzt in gleicher Weise: 
4. mym - moom - mom - mum - mim - mrem - mam. 
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Wir kehren nun zu Ubung 1 zuriick, wiederholen sie aber dies
mal mit acht Silben, also: 

5. p<}pp -p<}pp -p<}pp -p<}pp - - p<}pp -p<}pp -p<}pp -p<}pp. 

Dann denken wir, wie vorher, allmahlich an die acht kurzen 
stakkatierten Vokale; Y" Q, Q, lJ, i, ~, % 1.1 und erhalten somit in der 
Hauchstimme die Reihe: 

6. PY, - PQ - PQ - PlJ - - pi - p~ - Pl!'l - PI.1· 

Darauf dieselbe Reihe mit Stimmton: 

7. PY,- PQ- PQ- PlJ-- pi- P~- Pl!'l- PI.1· 

Darauf in gleicher Weise: 

8. my, - mQ -mQ - mlJ - -mi -m~ -ml!'l-ml.1. 

Und nun die langen Vokale, erst in der Hauchstimme: 

9. PY, - PQ - P9 - pij. - - pi - Pi;i - plfl - pfJ>. 

Dann mit Stimmton: 

lO. py - po - po - pii - - pi - pe - piB - pa. 

Und zuletzt mit dem Nasallaut m: 

11. my-mo -mo -mii--mi-me -miB -mao 

f) Vokal-Konsonantenverbindungen. 

Zum Einiiben der so wichtigen Vokal-Konsonantenverbin
dungen nehmen wir jetzt eine Reihe von Ubungen vor, bei denen 
jeder einzelne Konsonant in Verbindung mit den verschiedenen 
Vokalen vorkommt. 

Wir wahlen zu diesem Zweck eine der soeben eingeiibten Vokal
reihen, z. B. die der gewohnlichen kurzen Vokale, und bilden ent
sprechende Silbenreihen, bei denen jeder Vokal zwischen den ein
zuiibenden Konsonanten und einen Nasallaut gestellt wird. 

1. Wir fangen wie gewohnlich mit den Nasallauten an und iiben 
diese im Silbenauslaut, z. B. : 

Warme Luft .... (h)mym-meem-mom-mum-mim-malm-mam, 
" .... (h)myn -meen -mon -mun -min -mam - man, 

" 
" .... (h)my'/) -mee'/) -mo'/) -mu'/) -mi'/) -mal'/) - man. 

2. Dann die stimmhaften Engelaute; 1, j, v, w, z, 3, r im Silben
anlaut: 
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Warme Luft .... = lyn - lren - Ion - lun - lin - lam - lan, 

" " 
jyn - jren - jon - jun - jin - j~n - jan, 

usw. 

3. In gleicher Weise die stimmhaften VerschlufJlaute; b, d, g: 
Warme Luft .... = bym - brem - bom - bum - bim - brem - bam, 

" ,,' ... = dyn - dren - don - dun - din - dren - dan, 
" ,,' ... = gy'ij - gre'ij - go'ij - gu'ij - gi'ij - gre'ij - ga1J. 

4. In gleicher Weise die stimmlosen Engelaute: f, c, s, I: 
Warme Luft fyn - fren - fon - fun - fin - ften - fan, 

" " 
. . .. cyn - cren - con - cun - cin - cren - can, 

usw. 

5. Ebenso die stimmlosen VerschlufJlaute: p, t, k: 

Warme Luft pym - prem - pom - pum - pim - prem - pam, 
" ,,' . .. tyn - tren - ton - tun - tin - tren - tan, 
"" kY1J - kre1J - k(1) - kU1) - ki1) - kre1) - ka'ij. 

6. Zuletzt werden in der gleichen Weise der Hauchlaut h, der 
Stelleneinsatz und das sog. reduzierte Absetzen eingeiibt: 

Warme Luft . . .. lJ.yn; lJ.ren; lJ.on; lJ.un; lJ.in; lJ.ren; lJ.an; 
(langsam mit Pausen) 

" 

" 

" 

" 

lJ.yn - lJ.ren -lJ.on -lJ.un -lJ.in -lJ.ren -lJ.an; 
(schneller ohne Pausen) 

hyn - lJ,ren - lJ,on - lJ,un - lJ,in - lJ,ren - lJ,an; 
"" =yn; =ren; =on; =un; =in; =ren; =an; 
"" =yn ~ ren ~ on ~ un ~ in ~ ren ~ an; 

wobei lJ. das stimmlose, lJ, das stimmhafte h, = den Stelleneinsatz 
(auch weicher Einsatz genannt) und ~ das reduzierte Absetzen 
bedeuten. 

trber die Ausfiihrung dieser trbungen ist folgendes zu bemerken: 
Beim stimmlosen lJ. offnet sich die Stimmritze vollstandig, so 

daB der Stimmton aufhtirt. Bei der langsamen Ausfiihrung (mit 
Pausen) wird die Luft bei jeder Pause zuriickgehalten, oder es 
wird sogar kurz eingeatmet. Der folgende Vokal wird dann mit 
einem kleinen, moglichst gerauschlosen LuftstoB eingeleitet. 

Bei der schnellen A usfiihrung wird die Luft wahrend der Pausen 
nicht zuriickgehalten. Das Offnen und SchlieBen der Stimmritze 
geschieht hier aber so schnell, daB nur eine winzige Luftmenge ent
weicht. 1m Gegensatz zu der langsamen Ausfiihrung wirddie 
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Luft hier nicht jedesmal mit Hilfe der Ausatmungsmuskulatur aus
geBtofJen; sondern der Lautwechsel kommt ausschlieBlich durch 
das schnelle ()ffnen und SchlieBen der Stimmritze zustande. 

Beim Btimmhaften :g. wird die Stimmritze nicht soweit geoffnet, 
daB der Stimmton erlischt. Der StimmverschluB wird vielmehr 
gerade nur soweit gelockert, daB eine starke Abschwachung des 
Tons bis zur sog. Murmelstimme stattfindet. Wenn diese Locke
rung und die folgende Kompressionszunahme blitz schnell aufein
anderfolgen, wird der Eindruck einer voll durchgefiihrten h-Arti
kulation erweckt. Bei genauem Hinhoren wird man jedoch be
merken, daB der Stimmton nicht vollig erlischt, sondern nur stark 
abgeschwacht wird. 

Beim StelleinBatz (=) Off net sich die Stimmritze wieder voll
st~ndig, wie bei der langsamen l,l-Dbung. Wahrend der Stimm
pause werden die Stimmlippen aber in die Stimmstellung gebracht, 
so daB der Stimmton nicht wie dort mit einem LuftstoB, sondern 
ganz weich einsetzt. Es empfiehlt sich, die Pausen hier etwas aus
zudehnen und dabei jedesmal ganz kurz einzuatmen, wodurch der 
lastige Sprengeinsatz am besten vermieden wird. 

Beim reduzierlen AbBetzen (~) endlich wird die Stimmritze nicht 
vollig geoffnet; sondern der StimmverschluB wird, genau wie bei :g., 
nur bis zur Murmelstimme erweitert. 1m Gegensatz zu :g. wird die 
Luft hier aber ein wenig zuriickgehalten, und die Lockerung und 
die nachfolgende Kompression werden langsamer ausgefiihrt und 
dem Luftdruck angepaBt, so daB der Eindruck eines weichen Stell
einsatzes erweckt wird. Diese standige Anpassung der beiden 
Funktionen aneinander ist sehr .schwierig und erfordert eine groBe 
Geschicklichkeit. Der Berufsanger muB dies aber unbedingt kon
nen, will er nicht in einender beidenFehlerverfallen: entweder den 
Stimmton des Konsonanten ungeschwacht auf den Vokal zu iiber
tragen, was im Deutschen nicht zulassig ist, oder aber die beiden 
Laute durch einen StimmverschluB mit folgendem Sprengeinsatz 
(Glottisschlag) zu trennen, was ebenso haBlich wie schadlich und 
deshalb sowohl yom kiinstlerischen wie yom hygienischen Gesichts
punkte aus zu verwerfen ist. 

7. Bei den letzten Dbungen werden, als Dbergang zu den eigent
lichen Singiibungen, die Vokale allmiihlich gedehnt und der Ton 
verBtiirkt. Auch versuche man, die Dbungen in immer hOherer 
Lage auszufiihren, um den Stimmumfang allmahlich zu erweitern. 
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Wie schon im Vorwort angegeben, dienen die lJbungen des 

zweiten Teiles ausschlieBlich der weiteren Ausbildung der Stimme, 
und zwar sowohl in bezug auf die eigentliche Stimmfunktion, wie 
auf die Resonanz. 

1m Gegensatz zu den lJbungen des ersten Teiles, die Schritt 
fiir Schritt vom Leichteren zum Schwierigeren fortschreiten, 
braucht die Reihenfolge der in diesem Teil enthaltenen lJbungen 
nicht unbedingt eingehalten zu werden. Man kann gut hier mehr 
individuell vorgehen und zuweilen leichtere lJbungen einer spate
ren lJbungsreihe friiher drannehmen und schwierigere lJbungen 
einer friiheren lJbungsreihe bis zu einem spateren Zeitpunkt ver
schieben. 1m groBen ganzen habe ich mich jedoch auch hier be
miiht, einen Weg anzugeben, der fiir die Allgemeinheit der SchUler 
ein Fortschreiten vom Leichteren zum Schwierigeren bedeutet. 

a) Nasalititsiibungen. 

Bei den lJbungen des ersten Teiles wurde das Gewicht ganz be
sonders auf die nasale Bildung der Sprachlaute gelegt. Es gibt aber 
SchUler, bei denen die Abneigung gegen jede Nasalitat so tief ein
gewurzelt ist, daB sie bei jedem Vokaleinsatz trotz aller gegen
teiliger Bemiihung die Nase immer wieder abschlieBen und diesen 
VerschluB wahrend der ganzen Dauer des Vokals beibehalten. Da 
nun die offene Nase eine notwendige Vorbedingung fiir die resona
torische Ausniitzung der oberen Resonanzraume ist und der feste 
GaumensegelverschluB auBerdem leicht zu schadlichen Spannungen 
fiihrt, wird es zweckmaBig sein, hier einige besondere Nasalitats
iibungen einzuschalten. 

Am leichtesten geht die Nasalitat bei den langen Vokalen ver
loren, und da sie sich auBerdem hier am besten kontrollieren laBt, 
empfiehlt es sich, sie in Verbindung mit diesen Lauten zu iiben. 
Wir k6nnen dafiir jede "Obung verwenden, die einen langen 
Vokal enthiilt. Besonders geeignet sind die langvokaligen lJbun-
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gen imAbschnittIc (S,14ff.). Wir nehmen deshalb diese tJbungen 
vor und iiben sie in der Weise, daB wir wahrend der Dauer 
des mittleren Drittels der langen Vokale den Mund mit einer Hand 
moglichst luftdicht abschlief3en. 

Bezeichnen wir diesen "Hand-Mundverschluf3" mit M, so er
halten wir folgende Ubungen: 

1 2 3 4 

1. Warme Luft ....... hynn8my - - M - - yn; 

2. 

bzw. 

3. 
" 

4. 

5. 
" 

usw . 

...... ·hy--M--yn; 

usw . 

.. ..... h~--M- -<c:rn; 

usw . 

. . 'n:yny'-ny --M- -y; 

usw . 

...... ·hy--M--y; 

usw . 

...... '=y--M--y; 

usw. 

Bei diesen Ubungen ist vor allem auf den vollig luftdich
ten M undverschluf3 zu achten. Der Stimmton darf dadurch keines
wegs beeintrachtigt werden oder gar vollig ersticken. Tritt dieser 
Fall ein, so ist es ein Beweis dafiir, daB der N aseneingang zu eng 
oder ganz geschlossen ist. Der Ton muB nach VerschlieBen des 
Mundes genau so frei und kraftig klingen wie zuvor. Dabei achte 
man darauf, daB wahrend des M-Verschlusses kein gewohnlicher 
Nasallaut (m, n oder '1) entsteht. Man kann dies am besten 
kontrollieren, wenn man beim Ubergang vom M zum zweiten Vokal 
die Hand ganz langsam von der Mundoffnung entfernt. Dabei 
darf der Stimmklang sich nur ganz wenig verandern, der nasale 
Klang des M muB sich voll und ganz auf den nachfolgenden Vokal 
iibertragen. 

Sollte die Bildung der nasalierten V okale Schwierigkeiten be
reiten, wird man zuweilen guttun, mit den offenen Vokalen an
zufangen und diese zunachst schwach geniiselt zu bilden, ahnlich 
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den sog. franziJsischen NasalviJkalen l,!l, q), g, ~. Nach und nach 
unterlasse man aber das Naseln und begniige sich mit dem freien, 
nasalierten Klang der reinen V okale. 

Um ganz sicher zu sein, daB die Nase beim M-VerschIuB tat
sachlich offen iat, und daB der Ton nicht bei geschlossener Nase 
zwischen den Fingern entweicht, kann man wahrend des M-Ver
schlusses auch noch die Nase mit der anderen Hand zudrucken und 
sofart wieder frei lassen. Findet durch dies Zudriicken eine Er
drosselung des Tons statt, so ist das ein Beweis dafiir, daBder 
Ton tatsachlich durch die Nase und nicht zwischen den Fingern 
ausstromt. 

Auch bei jeder anderen "Obung mit langen Vokalen kann man 
die Nasalitat in dieser Weise nachpriifen, so z. B. bei den "Obun
gen Id (S. 17f.), wo die Kontrolle an jeder beliebigen Stelle ein
geschoben werden kann. 

b) Das Tonspinnen. 

(sy -wy) 

Wir haben schon in der Einleitung (S. 3) darauf hingewiesen, 
daB das Ziel der Stimmbildung ein leichter und 8chlanker Ton ist. 
Wir bringen jetzt einige "Obungen, die ganz besonders geeignet 
sind, diesem Ziel naher zu kommen. Um zu verhiiten, daB der Ton 
bei diesem Bestreben eng und diinn wird, muB aber gleichzeitig 
die Resonanz entwickelt werden. Wir nennen diese "Obung "Ton
spinnen" , weil der Ton dabei gleichsam wie ein langer, diinner 
Faden ausgesponnen werden solI. Das Tonspinnen kommt zu
stande durch eine feine, schlanke Einstellung der Stimmlippen in 
Verbindung mit eine'l' aktiven Erweiterung der Resonanz'l'aume, be
sonders der Rachenraume (Tiefstellen des KehIkopfes). 

Als Hilfslaute wahlen wir: erstens ein tiefes, u-artiges sch (Iu) 
zur Forderung der Resonanz, zweitens einen ganz feinen, spitzen 
s-Laut (Sy) zur Forderung des leichten, schlanken Stimmtons, 
wahrend wir fiir den Stimmton seIber die Laute y und w beniitzen, 
die beide besonders gut dazu geeignet sind, den Ton nach vorne zu 
bringen und auf den Lippen zu konzentrieren. 

1. Wir erhalten dadurch foigende "Obung: 

1 2 3 
stlhl]B .... sy - W - y, 

Forchhammer, Stimmbildung III. 3 
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die in langsamem Tempo, mit einem Taktschlag auf jedem Ton vor
zunehmen ist. 

Die Vorsilbe "sch1J.B" ist hier, genau wie bei den Lockerungs
iibungen 24 und 25 des zweiten Bandes in der Hauchstimme, mit 
tiefem, vollem sch (iu) und ganz spitzem s (Sy) zu sprechen. Um die 
unmittelbar darauf einsetzende feine Stimmfunktion zu fordern, 
lasse man beim sch viel Luft ausstromen, so daB die Stimmiibung 
seIber mit "Minimalluft" ausgefiihrt wird. 

Vom spitzen SchluB-s gehen wir nun zum ersten y iiber, indem 
wir darauf achten, daB dieser Laut sich moglichst eng dem s an
schlieBt. Der Stimmeinsatz hat dabei vollig energie- und willenlos 
zu erfolgen; er darf unter keinen Umstanden erzwungen werden; 
sondern der Ton muB wie von seIber gleichsam im Gleitflug, von 
oben nach unten, in den feinen s-Strom hineingleiten. Der Ton 
ist fein und dunn, im reinem Randregister (Kopfstimme) an
zusetzen und bei ganz enger Stimmritze, so daB nur eine minimale 
Luftmenge entweichen kann. Dadurch erhalt der Ton einen feinen, 
konzentrierten Klang. Der Vokal y ist mit leicht vorgeschobenen 
Lippen und kleiner, runder LippenOffnung, mOglichst entspannt zu 
bilden. 

Um die nasale Bildung der Laute zu fordern, kann es bisweilen 
niitzlich sein, nach dem Hauchwort schlj.B ein n einzuschieben, 
also: 

sch1J.B···· sny-w -yo 

Beim tJbergang vom ersten y zum w findet nun eine starkere 
Verengung der LippenOffnung statt. Der Ton darfjedoch dadurch 
nicht matt und klanglos werden; er muB im Gegenteil eher noch 
an Konzentration und Intensitiit zunehmen. Dies wird durch das 
Zusammenwirken von Atmungsmuskulatur und Stimmlippenmusku
latur erreicht; und zwar wird zunachst der Luftdruck etwas ver
starkt, was aber nicht zur Folge haben darf, daB ein starker Blase
strom durch die LippenOffnung entweicht. Der starkere Luftstrom 
muB vielmehr von den Stimmlippen aufgefangen und in Klang 
umgesetzt werden. Dies geschieht vermutlich durch Anspannen 
der feinen Muskelfiebern an den Stimmlippenrandern, wodurch 
ein tJbergang vom reinen Randregister zu einer ganz feinen Re
gistermischung (dem "Registergrenzton") stattfindet. Der Ton ver
andert also bei diesem tJbergang seinen Charakter; er wird fester 
und kerniger. Gleichzeitig wird der Luftdruck gegen die Stimm-
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lippen verstarkt, und es kommt das zustande, was wir in der 
Stimmkunde als Stiitze bezeichnen (vgl. Bd. I S. 20). 

Das Gleichgewicht zwischen Luftdtruck und Stimmlippenwider
stand ist von fundamentaler Bedeutung fiir die Stimmbildung, 
weshalb diesem Punkt die grollte Aufmerksamkeit zu widmen ist. 
Gewinnt der Luftstrom das Ubergewicht, wird der Ton undicht 
und geblasen; nimmt dagegen der Stimmlippenwiderstand iiber
hand, wird der Ton zu fest und geprellt. 

Es empfiehlt sich, diese Ubung anfangs mit groller Vorsicht 
auszufiihren und sich zunachst mit einer ganz geringen Klang
verstarkung zu begniigen. Die Fahigkeit, das Gleichgewicht auch 
bei starkerem Luftdruck zu wahren, mull sich erst ganz allmahlich 
von selbst entwickeln. Man achte besonders darauf, dall der Ton 
klar und schwebend bleibt und weder iiberluftig noch iiberkompri
miert wird. Das gesamte Singinstrument mull nach wie vor 
locker und entspannt sein; nur die N ackenmuskeln diirfen allmah
lich etwas gespannt werden. 

Der. Ubergang vom w zum zweiten y darf nun nicht so sehr durch 
die Erweiterung der Lippenoffnung, wie durch die Erweiterung der 
Resonanz hinter den Lippen zustandekommen, wobei die bei w 
gewonnene Stiitze beizubehalten ist. Hierdurch erhalt der Ton 
einen feinen, brustigen Klang. Diese Resonanzerweiterung darf 
aber keinesfalls erzwungen werden. Man mull eher die Empfindung 
haben, als ob der Ton durch die eigene Schwere in einen grollen 
Resonanzraum hinabsinke. 

Urn die tonverstarkende Wirkung dieser Ubung zu vergr613ern, 
kann es mitunter niitzlich sein, den Oberkorper bei den zwei 
ersten Tonsilben langsam vorzubeugen, urn ihn beim Einsetzen 
des zweiten y v611ig entspannt, wie einen Sack, nach vorne fallen 
zu lassen. Hierdurch erreicht man bisweilen eine verbliiffende 
Verstarkung des Tons, ohne irgendeine Anstrengung von seiten des 
Schiilers. 

2. 1st diese Ubung richtig erfallt und ausgefiihrt worden, kann 
man ihre Wirkung durch Wiederholung der zwei letzten Glieder 
verstarken, also: 

1 2 3 4 5 
SchVll .... sy - W - Y - w - y. 

In dieser Ubung mull jedes weitere y einen "tieferen Sitz", d.h. 
3* 
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eine vollere Resonanz haben als das vorhergehende, so daB man 
gleichsam die Vorstellung von "drei Etagen untereinander" be
kommt. 

Auch diese Dbung kann, wenn erwiinscht, mit der eben an
gegebenen Korperbewegung verbunden werden. 

3. Es konnen nun allmahlich mehrere Silben eingeschoben 
werden, z. B. zwei schnell gesungene wy'-Silben: 

1,....-... 2,....-... 3 
SchuB .... sy - "'y.-WY. - wy - WY.-WY. - wy. 

4. Auch drei schnell gesungene wy-Si1ben (Triolen) Mnnen ein-
geschoben werden, also etwa: . 

1,r _... 2,r _... 3 
SchuB .... sy - wy'-wy'-wy' - wy - wy'-wy'-wy' - wy. 

5. An Stelle des w konnen jetzt auch andere Konsonanten ver
wendet werden, z. B. : 

1 ,-------...... 2 ,-------... 3 
SchuB .... sy -my'-by'-dy' - sy -IDy'-by'-dy' - sy, 

6. Zuletzt bilden wir eine langere Silbenreihe, z. B.: 

1-2 3 4 5 6 
SchuB - sy-my' -by'-dy' -sy.-by' -dy'-sy. -my'-dy' -Sy'-IDy'-by' -sy'-my'-by' -dy ; 

wobei die Reihenfolge der Silben immer die gleiche ist, nur daB 
jede Gruppe mit dem nachst folgenden Konsonanten anfangt. 

Bei dieser 1Jbung sollen die Silben in schnellem Tempo, leicht 
und gleichmaBig, ohne Stocken und ohne Schwanken der TonhOhe 
einander folgen gleichsam wie kleine Perlen auf einer Schnur. 
Dabei darf die Stiitze nicht verloren gehen. Auch darf die schnelle 
Konsonantenartikulation den Stimmklang nicht beeintrachtigen, 
so daB er gepreBt und unfrei wird. Diese Dbung dient als Vor
bereitung fiir die als Par lando bezeichnete Singart, die, besonders 
in alteren Opern, eine wichtige Rolle spielt und eine groBe Artiku
lationsfertigkeit erfordert. 

7. Sobald man die Dbung 6 beherrscht, kann man sie genau in 
gleicher Weise auf allen acht stakkatierten (bzw. langen) Vokalen 
wiederholen, also etwa: 
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1-2 3 4 5 6 
SchuB- si- mi- bi-di-si-bi-di-si-mi-di-si-mi-bi - si-mj-bi-di, 

" -sii-mv.-bv.-dv.-sv.- bv.-dv.-sv.-mv.-dv.-sv.-mv.-bv.-sv.-mv.-bv.-du., 
usw. 

c) Begisterausgleich. 

(Schwellii bungen.) 

Der Ausgleich der Register bereitet bekanntlich vielen Stimmen 
groBe Schwierigkeiten. Besonders beim "Ubergang vom Rand- zum 
Mittelregister und umgekehrt stellen sich ofters Rauhigkeiten ein, 
die bis zu einem direkten Dmkippen der Stimme - dem sog. 
Stimmbruch - fiihren kOnnen. Um dem entgegenzuarbeiten, 
bringen wir im folgenden eine Reihe von Registerausgleich
iibungen, die dazu dienen, diese "Obergange auszugleichen. 

Wir suchen zu diesem Zweck zunachst, den "Registergrenzton" 
auf, d. h. einen Ton, der genau auf der Grenze zwischen Rand- und 
Mittelregister liegt1 .. Dieser Registergrenzton ist durch eine mini
male Spannung des Stimmlippenmuskels gekennzeichnet (BRUNS' 

"mikroskopischer Brustton"). Er ist stimmtechnisch von groBer 
Bedeutung, teils weil er die Vorteile beider Register in sich ver
einigt: die Durchschlagskraft des Mittelregisters und die Schlank
heit des Randregisters, teils weil man von ihm aus ohne Schwierig
keit sowohl in das Randregister wie in das Mittelregister iibergehen 
kann, ohne daB dabei ein Bruch entsteht. Die Beherrschung des 
Registergrenztons ist deshalb die Voraussetzung nicht nur fiir den 
Ausgleich zwischen Rohe und Tiefe, sondern auch fiir ein tadel
loses crescendo und decrescendo. 

Um den Registergrenzton und den Ausgleich zwischen den 
Registern zu iiben, bedienen wir uns kleiner SchwelltOne auf den 
singbaren Sprachlauten. Wir nehmen diese in der iiblichen Reihen
folge dran, setzen jeden Laut ganz ppp in der Randfunktion an 
und lassen ihn dann einigemal ganz wenig an- und abschwellen. 
Das Anschwellen darf nicht durch Spannen der Stimm- oder 
Ralsmuskulatur zustande kommen, sondern hauptsachlich durch 
Resonanzerweiterung und Verstarkung des Luftstromes. Bei 
Stimmen, die beim Anschwellen iiberluftig werden, ist jedoch 
darauf zu achten, daB der StimmverschluB nicht undicht wird. 

1 Vgl. Bd. IS. 33. 
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Der Ton darf nur so weit anschwellen, daB gerade eine ganz feine 
Registermischung zustandekommt. Dann muB sofort zum Rand
register zuriickgekehrt werden. 

Es empfiehlt sich, bei diesen Dbungen von den physiologischen 
Vorgangen abzusehen und sich mehr gefiihlsmaBig einzustellen. 
Man setze den Ton zunachst vollig passiv ausdruckslos und mog
lichst leise (ppp) an und versuche, ihn nach und nach mit Ausdruck 
und Leben zu erfiillen. Die gewiinschten physi010gischen Einstel
lungen werden sich dabei meistens von seIber ergeben. Nach er
folgtem Registeriibergang kehre man sofort zum vollig passiven 
ppp-Ton zuriick (morendo). 

1. Wir iiben auf diese Weise zunachst die singbarenKonsonanten 
m, n, 'Yj, 1, j, v, w und z: 

ppp 

-=== ====- -=== ====- -=== ====-
m-----------------
n------------------

usw. 

2. Dann iiben wir in gleicher Weise die engen Vokale I, y, u: 

-=== =====- -=== ====- -=== ====-
i------------------
y-----------------
u------------------

3. Bei den halbv;eiten Vokalen e, 0, 0 gehen wir zunachst vom 
entsprechenden engen V okal aus, nehmen erst einen kleinen 
Schwellton auf diesem vor und fiigen dann zwei kleine Schwelltone 
auf dem einzuiibenden Vokal hinzu, also: 

-=== =====- -=== ==-- -=== ====-
I------e----------
y------0----------
u------o-----------

Der Dbergang vom engen zum halbweiten Vokal solI hier nicht 
erst beim Anschwellen des zweiten, sondern schon beim Abschwel
len des ersten Schwelltons stattfinden, damit das Anschwellen un
behindert in der Resonanzform des zweiten Vokals vor sich gehen 
kann. 
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4. Bei den weiten Vokalen 00, ca, 0, a gehe man in ahnlicher 
Weise vor und singe den ersten Schwellton auf dem entsprechenden 
engen, den zweiten auf dem halbweiten und erst den dritten auf 
dem einzuiibenden weiten Vokal, also: 

--==== ===- -=== ===- --==== ===-
i-----e ill -----

y-----0-----rn-----
u-----o-----5-----

5. Zuletzt werden die 8ehr weiten Vokale; ([}, 2, ~, 2' in glei
cher Weise geiibt: 

y-----0-----ca-----~----~ 

u-----o-----0-----2----~ 

I-----e-----iIl-----.----~ 
I-----e-----iIl-----~----~ 

6. Beherrscht man das feine Einsetzen der weiteren V okal
formen im Randregister, kann man die tJbungen 3-5 auch so aus
fiihren, daB man nicht erst vom engen Vokal ausgeht, sondern den 
betreffenden Vokal gleich von Anfang an ppp im Randregister an
setzt, also: 

-=== ==-- -=== ====- -=== ===-
e-----------------
0-----------------

usw. 

AIle diese "Obungen konnen - genau wie die "Obungen des vori
gen Abschnittes - mit der dort angegebenen Korperbewegung aus
gefiihrt werden, was manchen Schiilern den Registerwechsel we
sentlich erleichtert. 

d) Kehlerweiterungs-tllmngen. 

(Schakal.) 

Wir haben die Resonanz bisher hauptsachlich durch Entspan
nung zu entwickeln versucht. Es folgen jetzt einige Resonanz
iibungen, die in erster Linie eine aktive Erweiterung der Kehle be
wirken sollen. Durch ihre Lage unmittelbar oberhalb der Stimm. 
ritze spielen die oberen Kehlkopfraume in Verbindung mit den 
drei Rachenraumen bei der resonatorischen Gestaltung des Stimm. 
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tons eine besonders wichtige Rolle. Man hat einen sehr treffenden 
Ausdruck gepragt und diese Raume einfach als "die Rohre" be· 
zeichnet. So sagt man z.B. von einem Sanger, der eine besonders 
voluminose Resonanz hat, er habe eine "Bombenrohre". 

Wir haben diese Dbungen mit Vorbedacht auf einen spateren 
Zeitpunkt des Studiums verlegt, weil sie fiir die Stimmlippen nicht 
ganz ungefahrlich sind und das Streben nach Verdunklung der 
Stimme leicht zu einer Verdickung der Stimmlippen fiihrt. Fangt 
man zu friih mit solchen "Obungen an, kann die Entwicklung einer 
leichten, schlanken Rohe wesentlich erschwert werden. 

Ais "Obungswort wahlen wir das Wort "Schakal"l, wobei wir 
jedoch an Stelle des a ein vollig unartikuliertes a verwenden, also 
phonetisch: Ia-ka!. 

1. Wir lassen dieses Ia-kal zunachst auf einem: tiefen Ton, 
etwa auf A (a) singen, und zwar das erste a auf einem Taktschlag, 
das zweite auf zwei Taktschlagen, in langsamem Tempo, also: 

~-I-
~==t= J J 

Ia--ka- -1. 

Dabei ist darauf zu achten, daB die beiden a dunkel, voll und 
weich, wie dieTone einer tiefen Orgelpfeife klingen. Wir verzichten 
auf jegliche Energieentfaltung undMuskelspannung und befleiBigen 
uns ausschlieBlich einer vollklingenden Resonanz. Nur Luft geben 
und Raum schaffen. 

Das kist ganz vorne gegen den harten Gaumen zu bilden, wobei 
die Luft sich hinter dem k-VerschluB stark stauen soIl. Beim 
"Obergang von k zum nachfolgenden a darf die Zunge nur ganz 
wenig gesenkt werden, so daB der Staudruck des k soweit moglich 
beibehalten bleibt und ein helles Reibegerausch zwischen Zungen
riicken und Gaumen entsteht. Setzt nun der Stimmton wahrend 
dieser Engebildung ein, so wird der Staudruck auf den Stimmton 
iibertragen, und das gerade wollen wir erreichen. Wer in seiner 
Mundart das stimmlose ghat, kann statt k auch diesen Laut ver
wenden, also: Ia----:gal. 

1 Statt "Schakal" kann es bisweilen vorteilhaft sein, anfangs ein an· 
deres Wort wie z. B. "Rohre" zu verwenden. 
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In dieser Weise gehen wir halbtonweise ansteigend bis zur 
Quarte (d) vor. 

2. Dann wieder vom Anfangston (a) ausgehend mit Quartsprung 
auf die zweite Silbe. Von hier kehren wir entweder auf einem 
Gleitton (glissando) oder auf einer Dur-Tonleiter zum Ausgangs
ton zuriick, also: 

glial. 

J IrMJQ 
I9---k-9--1 

oder 

19 - k - a - - - - - I 

Dabei achte man darauf, den hoheren Ton genau so voll und 
orgeltonartig zu bilden wie den tieferen Anfangston. Um beim 
Tonsprung ausschlieBlich die weite Resonanz und nicht auch die 
Stimmlippenfunktion mit nach oben zu fiihren, empfiehlt es sich, 
wahrend des k-Verschlusses das folgende a um einen Ton zu hoch 
zu denken, so daB es gewissermaBen von oben her genommen wird, 
was durch die kleine Vorschlagsnote angedeutet werden solI. 

Redient man sicheines Gleittons, so muBdieser sehr sauber und 
gleichmitBig ausgefiihrt werden. Auch die Tonleiter darf ja nicht 
stoBweise gesungen werden, sondern sehr legato, fast portamento. 
Diese "Obung ist ebenfalls halbtonweise steigend zu wiederholen, 
bis die Oktave iiber dem Anfangston (a1) erreicht ist. 

3. Dann wieder zum tiefen Anfangston (a) zuriickkehren, von 
hier aus mit einem Oktavsprung auf die zweite Silbe und von dieser, 
genau wie in "Obung 2, entweder mit einem Gleitton oder mit einer 
Dur-Tonleiter zum Ausgangston zuriick. Rei der Tonleiter emp
fiehlt es sich, die Quarte und die Sekunde wegzulassen, um die 
"Obung kiirzer und gefalliger zu gestalten, also: 
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gliss. 
(S)l 

J sq 
Ia-k-a-----l 

bzw. 

b) ~## c=;=~[(t~)-J§J ~J I~tTlit 
--]" ... -:J 

Ia - k - a - - - - - al 

Auch hier ist beim Oktavsprungdie tiefe Orgeltonresonanz bei
zubehalten und der hohe Ton nicht von unten hinaufzuschieben, 
sondern durch "Hochdenken" wahrend des k von oben zu nehmen. 

Sollte die Hohe Schwierigkeiten bereiten, empfiehlt es sich, das 
nach dem k stattfindende Reibegerausch so lange zu halten, bis 
die "Druckluft" nachlaBt, so daB der Ton erst beim V"bergang zum 
"Schwachstrom" einsetzt. 

Auch diese V"bung ist halbtonweise in die Hohe zu fiihren, so· 
lange es ohne Schwierigkeit gelingt. 

4. 1st die Hohe so weit entwickelt, daB die Stimme iiber die 
zweite Oktave hinaufreicht, versuchen wir es mit zwei Oktav
spriingen. Dabei kann, je nach Belieben, mit einem Gleitton, 
einem Oktavsprung, einem Dreiklang oder einer etwas schneller 
gesungenen Tonleiter abgeschlossen werden, da langsam gesungene 
Tonleitern in der Hohe den meisten schwerer fallen, also etwa: 

# gliss. 

0) p=cJF!la i J IIHr''iJ 

Ia--k -al Ia--k-a --1. 

bzw. 

b)~ 
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0) ~(lJ~J~($:c) j-r tiJj 
f9 - k - 91; f9 - k - 9 - - - - - - 1. 

d) 

~~(!)JtJ~ 
~ 
f9 - k - 91 J9 - k - 9 - - - - - - - - - - 1. 

e) Hoheiibungen. 
Die Ausbildung der Hohe ist wohl eine der schwierigsten und 

verantwortungsvollsten Aufgaben der Stimmbildung; denn durch 
eine falsche Behandlung der Hohe konnen sich leicht Stimm
storungen ergeben, die nicht wieder gut zu machen sind. Man 
wird deshalb gut tun, mit der Ausbildung der Hohe zu warten, bis 
Mittellage und Tiefe einigermaBen gefestigt und von den grobsten 
Fehlern befreit sind. 

Man kann die Hohe auf verschiedene Weise ausbilden. Am 
haufigsten werden wohl auf- und absteigende Tonleitern und ge
brochene Akkorde verwendet, so wie wir es von den italienischen 
Schulen her kennen. Dort ist ein solches Vorgehen auch voll be
rechtigt; denn die italienischen Stimmen haben fiir die Hohe 
meistens eine angeborene Leichtigkeit, die bei uns fehlt. Bei den 
deutschen Stimmen besteht im allgemeinen die Neigung, die Tone 
zu dick zu nehmen; und bei allmahlich aufsteigenden Tonschritten 
werden die tieferen Register dann leicht in die Hohe getrieben, was 
in erster Linie vermieden werden soIl. 

Bei uns empfiehlt es sich deshalb, die Hohe entweder durch 
einen etwas grof3eren Sprung von unten nach oben oder durch 
direktes Ansetzen des hohen Tons auszubilden; denn die Gefahr des 
Hinauftreibens der Register ist bei groBeren Spriingen, bei denen 
eine lJmstellung der Register sowieso stattfinden muB, wesentlich 
geringer als bei kleineren Tonschritten. 

Die tJbungen konnen beliebig in der Sprechfunktion, also auf 
Gleittonen, oder in der Singfunktion, auf Fixtonen vorgenommen 
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werden. 1st die Sprechstimme gut ausgebildet, wird es am natiir
liehsten sein, in der Spreehfunktion anzufangen. 

1. Wir beginnen zunaehst in mittlerer Lage, in ruhigem Tempo 
und mit natiirlichem Spreehton, leise aber eindringlich mit fol
gender ""Obung: 

j~ - j~ - j~ - j~ - ja 

Dabei ist das letzte lange Q auf derselben TonhOhe anzusetzen 
und von Anfang bis Ende genau in der gleichen Funktion zu halten, 
wie die vorhergehenden kurzen j~-Silben. 

2. Dann lassen wir die vier Vorsilben etwas ansteigen und 
machen beim letzten j a einen groBeren Tonsprung, bis eine Ok
tave oder mehr iiber den Vorsilben erreicht ist, also: 

j~ j~ - - j~ --- ja----------------

und nun steigern wir nach und nach diese ""Obung, solange es miihe
los gelingt. 

Beide ""Obungen sind ohne bestimmte musikalische Intervalle 
auszufiihren. Sie sollen nicht gesungen, sondern ganz naturlich 
gesprochen werden. Der Hohensprung muB wie ein freudig iiber
raschtes "ahal" klingen, als sei einem pli:itzlich ein Licht auf
gegangen. 

Als Ubungsvokal verwenden wir jedoeh anfangs kein a, weil 
dieser Vokal die Neigung hat, halsig zu werden und dadureh die 
freie Entwieklung der Hohe behindert. Nur wenn das a tadellos, 
d. h. ganz vorne sitzt, und ihm aueh nieht der geringste Halsklang 



e) Hoheiibungen. 37 

anhaftet, diirfen die tJbungen auf a vorgenommen werden. Andern
falls ist es ratsam, den neutralen Kehlkopfvokal Q zu verwenden, der 
durch keine besondere Mundartikulati9n gefahrdet wird. Sollte 
auch dieser V okal Schwierigkeiten bereiten, versuche man, ein 
Mittelding zwischen dem offenen [!3 und dem offenen ~ zu bilden, 
weil dieser Laut von allen aktiv artikulierten Vokalen dem Q am 
nachsten kommt. 

Beim Hohensprung hiite man sich vor jeder Verspannung oder 
Versteifung. Die Stimmlippen miissen bei zunehmender Hohe 
immer schlanker werden, so daB die Hohe leicht und miihelos ein
setzt. Man darf ja nicht die Vorstellung haben, der hohe Ton sei 
etwas besonders Schwieriges, ja fast Unerreichbares. Man denke im 
Gegenteil an einen noch viel hoheren Ton als an den, den man zu 
erreichen wiinscht, und iiberlasse dann dem Ton, dahin zu sprin
gen, wohin die Funktion ihn von selbst treibt. Sollte irgendeine 
Hohenlage besondere Schwierigkeiten bereiten, gehe man getrost 
iiber diese Lage hinaus und versuche, in ein noch hoheres Register 
hineinzugeraten. Die schwierigen Tone werden dann durch den 
sinkenden Gleitton oder spaterhin durch absteigende Tonleiter 
od. dgl. auf ganz zwanglose Weise erreicht. 

Der hohe Ton darf ja nicht zu stark genommen werden. Jede 
Kraftentfaltung ist streng zu vermeiden, da dies leicht zu einem 
Hinauftreiben der Register fiihrt. Man begniige sich mit dem 
Starkegrad, der sich bei freudigem, miihelosem tJben von selbst 
einstellt. Nimmt man die Tone in dieser Weise, werden sie allmah
lich an Kraft zunehmen. Andererseits darf der hohe Ton aber auch 
nicht zaghaft und angstlich angefaBt werden; sondern er ist frisch 
und frohlich, gleichsam mit elastischer Schlagkraft herauszusingen. 

Die Luft darfunter keinen Umstanden zuriickgehalten werden. 
Schon die Vorsilben sind mit starkem Luftdruck gegen die Stimm
lippen zu bilden - der sog. Atemstiitze. Der Luftdruck muB beim 
Silbenwechsel immer der gleiche bleiben, er darf auch beim Hohen
sprung nicht nachlassen; er muB vielmehr bei zunehmender Hohe ' 
eher noch verstarkt werden, weil der hohe Ton sonst leicht rauh 
und kratzig wird. Man glaube ja nicht, Luft sparen zu miissen, 
sondern lasse sie im Gegenteil in geradezu verschwenderischer 
Weise ausstromen (warme Luft). Ein wertvolles Hilfsmittel zur 
Forderung der Atemstiitze ist, wahrend der tJbung mit den Finger
spitzen einen gleichmaBigen Druck in horizontaler Richtung gegen 
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irgendeinen festen Gegenstand auszuiiben und beim Hohensprung 
diesen Druck noch zu verstarken, als wolle man den Gegenstand 
wegschieben. ZweckmaBig ist es auch, beim Hohensprung den 
Oberkorper mit einem Ruck nach vorne zu werfen, als wolle man 
dem Ton nachlaufen. 

Auch die Resonanz dad nicht auBer acht gelassen werden. 
Schon die Vorsilben sind mit groBer Resonanz (weiter Kehle) zu 
bilden. Jedoch achte man darauf, daB der Ton dabei nicht zu
riickrutscht und dick wird. Beim Hohensprung darf die weite 
Einstellung nicht verlorengehen. Man versuche im Gegenteil, bei 
steigender Rohe den Hals immer noch mehr zu erweitern 

Neben den gesprochenen konnen auch gesungene Vorsilben ver
wendet werden, z. B. eine der friiher eingeiibten Silbenreihen wie 
mym - mrem - mom - mum - mim - mrem - mam, oder my 
- by - dy - 'sy oder sy - wy od. dgl. Der Hohensprung setzt 
dann auf der letzten Silbe ein und kann je nach Bedarf ein kleineres 
oder groBeres Intervall (z. B. Quarte oder Oktave) betragen. 

Auch hier empfiehlt es sich, den hohen Ton zunachst nicht wie 
einen Gesangston festzuhalten, denn dadurch stellen sich leicht 
unerwiinschte Spannungen ein. Man gehe vielmehr anfangs ent
weder - wie bei "Obung 2 - sofort in einen absteigenden Gleitton 
iiber oder bilde ein mehrsilbiges Wort wie Mario, Salomon, Arie 
od. dgl., das ebenfalls zunachst nicht gesungen, sondern mehr ge
rufen wird. 

Hieraus ergeben sich verschiedene "Obungen, die beliebig kom-
biniert und erganzt werden konnen, z. B.: ' 

3. 

~ J J J J J J I i~~ 
mym-mrem-mom-mum - mim-mlllm - m-~ ~ 

4. 

i S -, ....... -.. .. 
mym - mrem- mom -mum - mim - mrem Ma-rio 



5. 

6. 
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my - by - dy 

sy - w - y 
usw. 

Sa - lo-mon 

A - rie 
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Fur diese gesungenen tJbungen gelten genau die gleiehen An
weisungen wie fUr die vorhergehenden Spreehton-tJbungen, nur 
daB die Vorsilben jetzt auf bestimmten Fixt6nen gesungen werden, 
und der Hohensprung ein bestimmtes musikalisehes Intervall be
tragt. Der hohe Ton darf unter keinen Umstanden zu tief ange
setzt und dann hinaufgesehoben werden, wie es leider so oft zu 
horen ist. Um diesen Fehler zu vermeiden, empfiehlt es sieh, wie 
bei den Sehakal-tJbungen, den hohen Ton ein wenig zu hoeh, ge
wissermaBen mit einem kleinen, kaum h6rbaren Vorschlag, anzu
setzen, wie in 0 bigen Beispielen angegeben, und von diesem V orsehlag 
aus auf den angegebenen Ton hinunterzugleiten. Aueh beim Text
singen kann man sieh vorubergehend dieses Hilfsmittels bedienen 
um dem Hinaufsehieben des Tons und des tieferen Registers vor
zubeugen. 

Sitzt der hohe Ton einigermaBen riehtig, kann das Rufwort 
dureh eine absteigende Tonleiter od. dgl. ersetzt werden, z. B. : 

7. 

=!=ii (!)f=l~ ..,? 
~ .... =1 ... 2 .... 1 i~2 --~ __ .=i:J .... ... .... ... 

mym-mrem-mom-mum- mim-mrem-me - - -- - - -

oder: 
8. 

i -% ====f(!)~~ ffi ~ ~1===1 
-4 ~~I==-t v---t;t • • 1==t=3 

.... ... ... .... .... • -6 

j~ - j~ - j~ - j~ - je - - - - - - - - - - - - - -
usw. 
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9. Der Oktavs'[YI'ung kann auch ohne Vorsilben vorgenommen 
werden. In diesem Fall empfiehlt es sich, den hohen Ton zunachst 
ganz kurz, abgestoBen (stakkato) zu.bilden, also etwa: 

~~jd S 
., t 

I Lt ., t 
I ] S 

, t ... ... 
je - je - - je 

Der Tonsprung kann hier durch kleine Armbewegungen unter
stiitzt werden, indem man bei jedem Tonsprung eine kleine Wurf
bewegung nach oben macht, als wolle man mit jeder Hand einen 
Ball in die Hohe werfen. 

Das genaue Treffen der hOheren Oktave wird anfangs nicht 
immer gelingen. Man lasse sich aber dadurch nicht entmutigen; 
denn die Treffsicherheit ist nur eine tJbungssache, und die Reinheit 
des Tonsprungs wird sich in den meisten Fallen allmahlich von seI
ber einstellen. Wichtiger ist es, daB der hohe Ton klar und frei 
herauskommt, was allerdings die freie, ungespannte Bildung des 
Ausgangstons voraussetzt. 

10. Sobald der hohe, stakkatierte Ton frei und ungespannt 
gelingt, wiederhole man die tJbung, doch diesmal mit langerem Ver
weilen aufdem letzten Ton, um dann schlieBlich wieder zum Grund
ton zuriickzukehren, also etwa: 

.J. 
] S ., 

je 7" je - je . - - - -

Dabei achte man darauf, den langen Ton genau so anzusetzen 
wie die heiden vorhergehenden stakkatierten Tone. Er darf durch 
das langere Halten nicht steif werden, was man auch hier am besten 
durch die Vorstellung des Rufens vermeidet. Diese Vorstellung 
kann dadurch unterstiitzt werden, daB man beim lang gehaltenen 
Ton die Hande wie beim Rufen trichterformig vor den Mund halt. 
Wird der Ton trotzdem steif, muB er sofort abgebrochen werden. 

II. Sitzt der lange, hohe Ton gut, kann man, wie in den 
tJbungen 7 und 8, eine absteigende Tonleiter od. dgl. anhangen, 
also etwa: 
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ja - - ja- - ja 

12. Wie schon am Anfang dieses Abschnittes betont wurde, ist 
es zuweilen vorteilliaft, die Hohe ohne tiefere Hilfstone, durch 
direktes Ansetzen des hohen Tons auszubilden. In diesem Fall 
begniigt man sich damit, vor dem Toneinsatz die Organe in die 
richtige, tiefe Einatmungsstellung zu bringen, und ruft dann ein 
geeignetes Wort wie Mario od. dgl., wobei man, um Spannungen 
zu vermeiden, zunachst nur die erste Silbe in der hohen Lage und 
die folgenden um eine Oktave tiefer nimmt, also etwa: 

~fr 
Ma-ri-o 

Auch diese Ubung wird halbtonweise ansteigend wiederholt, 
solange dies ohne Forcieren gelingt. Der hohe Ton darf; wie bei 
den vorhergehenden tJbungen, auch hier nicht als Gesangston auf
gefaBt und mit Zwang festgehalten werden. Man stelle sich viel
mehr vor, daB man ein Wort hinausruft, das auf weite Entfernung 
hin gehOrt werden solI. (Nur Schall geben!) Auch hier kann man, 
wie in tJbung 10, die Hande trichterformig vor dem Munde halten. 
Bei zunehmender Hohe versuche man, sich in eine gelockerte, zum 
Lachen oder Weinen bereite Stimmung zu versetzen, was die Hohe 
wesentlich erleichtert. 

13. 1st es gelungen, die Hohe in obiger Weise leicht und miihe
los zu nehmen, ohne daB sie fest oder steif wird, wiederhole man 
die tJbung, diesmal jedoch mehr gesungen als gerufen, und 
schlieBe mit einem gebrochenen Dreiklang, also etwa: 

~r ... 6" 

Ma - - - - - - ri - o. 

14. Zuletzt nehmen wir nochmals dieselbe tJbung vor, diesmal 
jedoch mit Verbleiben auf dem hohen Ton: 

~fLJ3$L-L 
Ma - ri - o. 

Forcbbammer, Stlmmbildung TIl. 4 
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f) Das PartiaIregister'. 

1m folgenden soIl nech ein weiteres Rilfsmittel angegeben wer
den, das wesentlich zur Gewinnung einer leichten, miihelosen Rohe 
beitragen kann. Wir verdanken es der modernen Stimmkunde, 
die uns gezeigt hat, daB die hochsten Tone, die der Kunstgesang 
fUr jede Stimmgattung verlangt, durchaus nicht die obere Grenze 
der Stimme bedeuten, sondern daB sie vielmehr als Ubergangstone 
zu einem noch hOheren Register aufzufassen sind. Die Ausbildung 
der Rohe besteht demnach nicht darin, die naturgegebenen hOch
sten Tone noch um einige Tone hinaufzutreiben, um so eine 
vermeintliche obere Stimmgrenze zu erreichen, sondern im Auf
suchen eines noch hoher gelegenen Registers, von dem aus die nun
mehr als Ubergangstone erkannten kritischen Tone gewonnen 
werden. 

Wir wollen jetzt zeigen, wie unser allerhochstes Register, das 
sog. Partialregister, nicht nur fur die Ausbildung der hOchsten 
Tone des Koloratursoprans und des lyrischen Tenors in Betracht 
kommt, sondern wie es bei allen Stimmgattungen fUr die Abschlan
kung der Stimmlippen in allen Rohenlagen zu verwerten ist. Aller
dings ist dabei zu bemerken, daB es kaum moglich sein wird, diese 
Dbungen allein nach der Beschreibung richtig auszufiihren. Rier 
ist mehr denn je die personliche Anleitung des Lehrers erforderlich. 

Die Entdeckung des Partialregisters verdanken wir dem be
kannten Stimmbildner PAUL BRUNS, der auch die groBe stimm
bildnerische Bedeutung desselben erkannt und padagogisch ver
wertet hat. Dagegen ist die von BRUNS gegebene Erklarung 
des Partialregisters nicht stichhaltig. Das Partialregister hat mit 
den Relmholzschen "Partialtonen" nicht das geringste zu tun, wie 
BRUNS meinte; denn die Partialrone sind bekanntlich nur 
Bestandteile der musikalischen Tone, wahrend die Partialregister
tone ebenso selbstandige Tone sind wie die Tone der tieferen Re
gister. Nur ihre erstaunliche Rohe und der Umstand, daB die 
Stimmlippen fahig sind, mehrere Tone dieser Art gleichzeitig zu 
erzeugen, hat zu der Auffassung AnlaB gegeben, es handle sich hier 
um wirkliche Partialtone im Helmholzschen Sinne. 

Die Partialregisterrone entstehen wie im Bd. I S.29f. ge
zeigt, dadurch, daB die scharf ausgezogenen Rander der Stimmlip
pen fest gegeneinander gedriickt werden. Wird die Luft dabei 
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energisch hindurchgepreBt, so entstehen winzig kleine Stimmritzen, 
die noch kiirzer sind als die beim gewohnlichen Koloraturregister 
(Kurzregister) auf ihre halbe Lange reduzierte Stimmritze. Die 
Durchbrechung des Stimmverschlusses kann an verschiedenen 
Stellen stattfinden, sogar an mehreren Stellen gleichzeitig, wodurch 
die Fahigkeit dieses Registers, mehrere Tone gleichzeitig zu bilden, 
ihre Erklarung findet (BRUNS' Orchestrion). 

Die V orteile des Partialregisters bestehen darin, daB es uns 
ermoglicht, weit iiber die sonstige Grenzeder Stimme hinaufzu
kommen und die hochsten im Gesang verwendeten Tone nunmehr 
von oben zu nehmen. Dadurch gewinnen wir eine leichte Rohe 
und verlieren die Angst vor den hohen Tonen. Aber auch Mittel
lage und Tiefe konnen aus dem Partialregister wesentliche Vorteile 
ziehen. Wenn wir namlich, yom Partialregister ausgehend die 
Stimme in ihrem Gesamtumfang durch Gleittone oder Tonleitern 
von oben nach unten gewissermaBen abschleifen, iibertragt 
die schlanke Einstellung der Stimmlippen sich auf samtliche 
Tone, die dadurch an Leichtigkeit, Schlankheit und Schlagkraft 
gewinnen. 

1. Eine notwendige Vorbedingung fiir das Erlernen des Partial
registers ist, daB aIle unnotigen Spannungen ausgeschaltet wer
den. Wir fangen deshalb mit einer kleinen Entspannungsiibung 
an und sprechen in tiefer Lage, ganz ohne Energie aber mit klingen
der Resonanz der zwei Silben: 

how-how. 

2. Dann: 

J J J 
how-how-how, 

wobei wir das erste how ganz hoch oben im Randregister, das zweite 
in der Mittellage und das dritte in tiefer Lage sprechen. 

3. Dann in tiefer Lage: 

~ h5------
4* 
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4. Dann immer hoher aufsteigend und mit tJbergang in das 
Randregister: 

ho---o--- () 

5. Dann, nach einer tiefen, gerauschlosen Einatmung, Mund 
und Rachen weit offnen und versuchen, in mogIichst hoher Lage 
ein ganz feines, hohes Knarrgerausch zu bilden. Das ()ffnen von 
Mund und Rachen darf nicht durch iibermaBiges Senken des Un
terkiefers zustande kommen, sondern durch Senken des Kehlkopfes 
und durch Spannen der N ackenmuskeln, wodurch der Kopf etwas 
nach hinten gebeugt wird, wahrend der Unterkiefer schlaff herab
hangt. Beim Knarrgerausch sollen die Stimmlippen moglichst schlank, 
die Stimmritze moglichst eng und die Resonanz moglichst weit sein. 
Besonders muB die Zungenwurzel soweit vorne Iiegen, wie nur 
mogIich, damit sie beim ()ffnen des Mundes nicht zuriickrutscht 
und die Kehle verengt. 

In dieser Einstellung verharrend versuche man nun, sich das 
Knarrgerausch immer hoher vorzustellen und die Resonanzraume 
womogIich noch mehr zu erweitern (Gahngefiihl). Wartet man nun 
ruhig ab, was sich daraus ergibt, so wird das Knarrgerausch ganz 
von seIber in sehr hohe Piepstone iibergehen, die bei Frauenstimmen 
weit in die viergestrichene, bei Mannerstimmen weit in die drei
gestrichene Oktave hinaufreichen. Diese Partialregistertone diirfen 
ja nicht erzwungen werden, sie miissen vielmehr ganz von selbst 
aus dem Knarrgerausch entstl!lhen. 

6. Wir kehren jetzt zur normalen Stimmlage zuriick und ver
suchen, auf v oder () kleine wellenformige TonhOhenbewegungen in 
tiefer Stimmlage und mit einer der Hohenbewegung entsprechen
den dynamischen Bewegung zu machen, gleichsam wie ein inneres 
Grollen oder Schimpfen, also etwa: 

v-------------------
0-------------------

7. Sobald die tonische und die dynamische Bewegung zu einer 
einheitIichen Funktion verschmolzen sind, lasse man die kleinen 
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Tonbewegungen einander allmahlich immer schneller folgen, bis 
sich daraus eine Art Trillerbewegung ergibt. Gleichzeitig lasse man 
die Tonhohe ansteigen, solange es muhelos geht, also etwa: 

v---------------
5---------------

8. Dieselbe Ubung, nur mit dem Unterschied, daB man, sobald 
die hochste Rohe der v- oder o-Ubung erreicht worden ist, Mund 
und Rachen moglichst weit offnet. Dadurch springt der Ton von 
selbst noch weiter in die Rohe, also etwa: 

v ---------------- e - - - -------------
5----------------e----------------
Das weite 6ffnen des Mundes hat hier, genau wie bei Ubung 5, 

durch starkesAnspannen derNackenmuskeln zu erfolgen, nicht durch 
Senken des Unterkiefers und Spannen der vorderen Ralsmuskeln. 
Es durfen dabei keine schadlichen Spannungen entstehen. Am 
besten denke man nur an das Partialregister und versuche, wo
moglich in dieses hinaufzukommen, indem man gleichzeitig mog
lichst viel Luft gibt. Das hohe e wird bei richtiger Bildung wie ein 
helles italienisches a klingen. Jedoch empfiehlt es sich, beim 6ffnen 
des Mundes nicht an a, sondern ganz vokallos zu denken - hell! 
hell! hell! Beim hohen Ton stelle man sich eher aufs Rufen als aufs 
Singen ein. Vor allem muG der Ton frei und ungehemmt sein; er 
darf unter gar keinen Umstanden steif werden. Urn dies zu ver
hindern, versuche man, die Trillerbewegung auf dem hohen Ton 
beizubehalten, und lasse dann die Stimme zwanglos auf einem lan
gen Gleitton bis in die tiefste Tiefe herabgleiten. 

9. Wie bei Ubung 8, Trillernachahmung in der Tiefe, Mund 
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weit offnen und den Ton in die Rohe springen lassen. Dann in 
derselben schlanken Funktion die Stimme ohne etwas Bestimm
tes zu wollen, bald nach unten, bald nach oben, moglichst unge
zwungen, freilaufartig laufen lassen, wie es gerade kommt. Die 
innere Kraft dabei frei und ungehemmt walten lassen! 

Spater konnen allerlei Stakkato-Koloraturen und Figurationen 
versucht werden, die ebenfalls ganz freilaufartig, ohne bestimmte 
musikalische Absichten auszufiihren sind. Nur ein freies Spiel des 
Gesangstriebes! 

g) Sehalliibungen. 

(wow-wow) 

Wir kommen jet,zt zu "Obungen, durch die der Schall der Stimme 
gefordert werden solI. Es gilt.hier, frisch und frohlich herauszusin
gen, Ton zu geben, gleichsam den "Schall im Raum" zu finden. 
Gleichzeitig bilden diese "Obungen den "Obergang zu den eigentlichen 
musikalischen Singiibungen sowie auch zum richtigen Textsingen. 

Als tJbungssilbe beniitzen wir die Silbe wow, bei der der Lip
penengelaut w den" vorderen Sitz" des Tons begiinstigt, wahrend 
der Vokal 0 ganz besonders geeignet ist, den "Schall im Raum" zu 
fordern. 

1. Zunachst bilden wir die "Obungssilbe zweimal nacheinander: 

wow-wow. 

Diese beiden Silben sind nun nicht etwa leise und vorsichtig zu 
singen oder zu sprechen; sie sollen im Gegenteil frisch und unge
hemmt herausgerufen werden, als wolle man das Wau-wau eines 
Rundes nachahmen. 

Die wow-Silbe ist folgendermaBen auszufiihren: Zunachst bil
det man ein kriiftig ge8taute8, 8ummende8 W mit leicht vorgescho
benen Lippen auf einem beliebigen Ton in tiefer Stimmlage, wie 
er einem am bequemsten liegt. Dann wird der Mund schnell und 
plotzlich geOffnet und sofort wieder zur w-Stellung verengt. 
Das bffnen und SchlieBen darf nur durch Senken und Reben des 
Unterkiefer8 erfolgen, keinesfalls durch Spreizen der Lippen, die 
vielmehr ihre leicht vorgeschobene Stellung beibehalten miissen, 
so daB weder die oberen noch die unteren Ziihne sichtbar werden. 
Auch auf die Zunge ist sorgfaltig zu achten. Sie darf unter keinen 
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Umstanden zuriickrutschen, so daB das 0 halsig wird; sondem sie 
hat in ihrer vorderen Lage zu verharren. Das 0 muf3 ganz vorne 
klingen, gleichsam als ob es beim {jffnen des Mundes aus dem Munde 
geschleudert wurde. Wer noch kein tadelloses 0, ohne Halsklang zu 
bilden vermag, versuche anfangs, das 0 etwas nach re oder a hin zu 
farben, bis der Halsklang vollig beseitigt ist. --

Durch das plOtzliche <Jffnen des Mundes entsteht ein momen
taner Luftstof3, der jedoch nicht leer oder gerauschhaft aus dem 
Munde stromen darf, sondem von den Stimmlippen aufgefangen 
und in Schall umgesetzt werden muB. Der Stimmton steigt dadurch, 
je nach der Starke des LuftstoBes, um einige Tone. Die Tonerhiihung 
darf jedoch bei dieser 1Jbung nicht auf ein bestimmtes musikalisCMS 
Intervall fixiert werden; sondern man muB dem Ton volle Freiheit 
lassen, dorthin zu springen, wo der LuftstoB ihn hintreibt. 

Die Vorgange, die hier im einzelnen geschildert worden sind, 
das l)ffnen des Mundes, das AusstoBen der Luft, das Ansteigen der 
TonhOhe und die Verstarkung des Tons (Einfangen des Schalles) 
miissen als einheitliche1, organischer Vorgang empfunden und aus
gefiihrt werden. Der Ablauf muB genau so natiirlich vor sich gehen 
wie das Bellen eines Hundes. Nichts Erzwungenes darf dabei sein, 
keine Muskelenergie, kein Singenwollen, sondem nur ein Loslassen 
und Einfangen der Luftenergie. Vor aHem darf der auf dem Vokal 
entstandene hOhere Ton zuniichst nicht festgehalten werden; son
dem er muB bei zunehmender Mundverengung ganz von seIber 
wieder nach unten gleiten. Das Freie und Naturhafte der 1Jbung 
kann man noch dadurch unterstiitzen, daB man beim ersten wow 
mit der einen, beim zweiten wow mit der anderen Hand eine kleine, 
nach yom gerichtete Wurfbewegung, wie beim Werfen eines 
Balles, ausfiihrt und den Oberkorper dabei leicht nach vorn be
wegt, als ob er dem Ton nachfolgen wolle. 

2. Beherrscht man die oben geschilderte Funktion mit freiem 
Tonsprung, so ist die 1Jbung in der Weise zu wiederholen, daB man 
nunmehr beim erhOhten Vokalton eine bestimmte TonhOhe anstrebt, 
also etwa: 

wow-wow. 

Der erhOhte Vokalton darf aber auch hier nicht festgehalten wer
den; sondem er muB sofort wieder in einen sinkenden Gleitton 
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iibergehen. Diese "Obung ist halbtonweise ansteigend zu wieder
holen, solange das miihelos geschieht. Dabei ist sorgfaltig darauf 
zu achten, daB der Ton bei steigender Tonhohe immer feiner und 
schlanker (kopfiger) wird. Man darf sich in der Hohe ja nicht zum 
Schreien oder Brullen verleiten lassen. 

3. Rat man auf diese Weise auf bellenden Gleittonen den 
"Schall im Raum" gefunden, versuche man, ihn auf einer dritten 
hinzugefiigten Silbe als Fixton festzuhalten, den man aber zum 
SchluB wieder in einen sinkenden Gleitton iibergehen laBt, also: 

wow wow wo - - - - - - w 

Auch bei dieser Dbung kann man die Rande zu Rilfe nehmen, 
indem man, wie zuvor, auf den beiden ersten Silben die oben be
schriebenen Wurfbewegungen ausfiihrt, bei der dritten Silbe aber 
beide Hande trichterformig vor den Mund halt, als wolle man weit 
in den Wald hineinrufen. Das lang gehaltene 0 solI anfangs nicht 
wie ein Gesangston aufgefaBt und gebildet werden, sondern eher 
wie ein 8chalZendes Rufen, denn das Bestreben, einen bestimmten 
Ton festzuhalten, fiihrt allzu leicht zu schadlichen Spannungen, 
die unter allen Umstanden vermieden werden sollen. Man denke 
daher bei dieser "Obung lieber an die Luftfunktion als an den Ton. 
Erst wenn der Schiiler gelernt hat, den "Schall im Raum" ohne 
falsche Spannungen zu finden und festzuhalten, darf er an den 
Gesangston denken. 

4. Wird "Ubung 3 sicher beherrscht, kann man im AnschluB 
an das lang gehaltene 0, statt des Gleittons, beliebig Tonleitern 
oder sonstige Singiibungen folgen lassen, so wie in Abschnitt III 
S.55f. angegeben. Diese Dbungen sind anfangs immer von oben 
nach unten auszufiihren, um das so gefahrliche Rinauftreiben der 
Register zu vermeiden, also etwa: 

wow-wow - wo --- ----- ow 
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h) Ubergang zum Textsingen. 

Wie schon S. 46 erwahnt, kohnen die Schalliibungen auch als 
Ubergang zum Textsingen dienen. Die meisten Gesangschulen 
schalten hier V okalisen ein, d. h. eigens ffir tJbungszwecke kompo
nierte Melodien, die ausschlieBlich auf Vokalen, meistens auf a, ge
sungen werden. So wertvoll die Vokalisen zur Kultivierung und 
Abschleifung des Tons auch sein mogen, haftet ihnen, als Uber
gang zum Textsingen, doch der Mangel an, daB die so wichtige Ver
bindung von Konsonant und Vokal dabei nicht beriicksichtigt 
wird, wodurch die Textbehandlung leicht zu kurz kommt. 

Aus diesem Grunde bevorzugen manche Schulen die sog. 
Soljeggien, d. h. ebenfalls zu Studienzwecken komponierte Melo
dien, die aber im Gegensatz zu den Vokalisen auf einfachen Silben 
do, re, mi, fa, sol, la, si od. dgl. gesungen werden. Das Herunter
singen sinnloser Silbenreihen, die keine stimmbildnerische Aufgabe 
zu erfiillen haben, habe ich personlich immer als hochst unbefrie
digend empfunden; auch bedeutet das Auswendiglernen derselben 
eine unnotige Belastung des Gedachtnisses. Das Einiiben der vielen 
versehiedenen Silben ist an dieser Stelle auBerdem gar nicht not
wendig, wenn die Sprachlaute, wie in diesem Lehrgang, schon vor
her griindlich durchgearbeitet worden sind. Was hier gelernt wer
den solI, ist nur die Art und Weise, wie die V okale und die Konso
nanten und besonders die Verbindung beider Lautarten im Gesang 
zu behandeIn sind; und das kann, meiner Erfahrung nach, eben
sogut mit einer tJbungssilbe erreicht werden, wenn diese nur zweck
miiBig gewahlt wird. 

Ebenso iiberfliissig erscheint es mir, eigens fUr Lehrzwecke 
komponierte Melodien heranzuziehen; denn unser deutscher Lie
derschatz liefert uns ein unerschopfliches tJbungsmaterial, mit 
dessen Hilfe der tJbergang vom textlosen Singen zum Kunstgesang 
auBerdem ganz allmahlich und ohne Sprung vollzogen werden kann, 
wie ich im folgenden zeigen werde. 

1. Man wahlt dafUr am besten ein V olkslied oder ein anderes 
einfaches Lied, das sich in mittlerem Tempo bewegt, keine zu 
groBen Intervalle aufweist und nicht iiber den Stimmumfang 
hinausgeht, den der Schiiler bereits beherrscht. Das Lied wird nun 
in bezug auf Melodie und Rhythmus richtig gesungen; nur wird 
jede Silbe des Textes zunachst durch eine wo-Silbe ersetzt. Wo 
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eine Silbe des Textes sich iiber mehrere Tone erstreckt, wird auch 
die w5-Silbe entsprechend gehalten, z. B. in Schuberts Tranen
regen: 

~ a 5 I 5 S -, tEi7f±9"~ J"I rc-aw 
w5 w5 w5 w5 w5 w5 w5 w5 w5 w5 ",5 w5w5 w5 w5 

Bei dieser Singart sind die kleinen w5-Silben wesentlich anders 
auszufuhren, als bei den wow-Silben des vorigen Abschnittes. Wah
rend dort jede Silbe mittelst eines LuftstoBes herausgeschleudert 
wurde, sollen die einzelnen Silben hier mit mOglichst gleichmii{Jigem 
Luftdruck gesungen werden. AuBerdem ist das 5, wie beim Text
singen ublich, fast uber den ganzen Ton bzw. die ganze Silbe aus
zudehnen, wahrend das w am Anfang jeder Silbe blitzschnell gebildet 
und wieder gelOst wird. 

Es soIl also hier nicht in der Art gesungen werden, wie die 
Dbungen gl und 2 es verlangen, sondern eher entsprechend dem 
langen 5 in Dbung g 3, nur mit dem Unterschied, daB dieses 5 durch 
die kleinen Verengungen der MundOffnurig bei jedem Silbenanfang 
in eine Reihe einzelner 5-Laute zerlegt wird. Der Vokal ist also 
mit voller Intensitat durchzuhalten, bis er durch die Konsonanten
artikulation unterbrochen wird. Er darf unter keinen Umstanden 
am Ende schwacher werden. Das wist sehr sorgfaltig zu bilden, 
nicht so eng, daB eine Vertiefung oder gar eine Abschniirung des 
Stimmtons entsteht, aber auch nicht so weit, daB keine richtige 
Silbentrennung stattfindet. Es 'muB mit voller Stimmintensitat 
gesungen werden, so daB es gleichsam dem nachstfolgende 5 als 
Sprungbrett dient (vgl. Bd. I S. 69). Durch diese Art des Singens 
wird nicht nur eine ruhige Kantilene, sondern auch die richtige, 
gesangsmii{Jige BildUng der Vokale und der Konsonanten erzielt. 

2. Hat der SchUler gelernt, das Lied in dieser Weise auf lauter 
w5-Silben zu singen, kann zum Textsingen iibergegangen werden. 
Dies geschieht jedoch nicht mit einem Male; sondern man begniigt 
sich zunachst damit, am SchluB jeder Strophe, nach den gewohn
lichen w5-Silben, eine oder ein paar Textsilben einzuschieben, z. B.: 

~~RG ij¥S l' tf--17Fi1~1t ~ G t] G t+ 
w5 w5 w5 w5 w5 w5 w5 sammen w5 w5 w5 w5 w5 Dach. 
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Dabei ist darauf zu achten, daB die Textsilben nicht aus dem 
Charakter der w5-Silben herausfallen. Die Konsonanten sind, 
genau wie das w in den "Obungssilben, prazis und schnell zu bilden, 
ohne daB dadurch storende Spannungen entsteheIi. Die V okale 
miissen sich klanglich den 5-Lauten anschlieBen; vor allem diirfen 
sie nicht zu naturalistisch gebildet werden. Man darf beim -ober
gang von den w5-Silben zu den Text-Silben nur die durch die 
Sprachlaute bedingte klangliche Veranderung, dagegen keine Be
eintrachtigung des Stimmtons wahrnehmen. Der einheitliche 
Klangcharakter muB gewahrt bleiben. 

3. 1st dies erreicht, konnen immer mehr Textsilben eingeschal
tet werden, z. B.: 

w5 - w5 -w5 - w5 - w5 - w5 - beisammen, w5 - w5 - w5 - Erlendach usw., 

bis die w5-Silben zuletzt ganzlich wegfallen. 
Auch spater, beim richtigen Textsingen, empfiehlt es sich, auf 

dieses Hilfsmittel zuriickzugreifen, sobald eine oder mehrere Silben 
nicht recht gelingen wollen. Man singe dann die betr. Stelle einige 
Male in der w5-Funktion, bis der Ton tadellos sitzt, und geht dann 
in der oben beschriebenen Weise wieder zum Text iiber. 

4. Verursacht das Textsingen besondere Schwierigkeiten, lasse 
man zunachst den ganzen Text strophenweise auf einem Ton sin
gen, und zwar so, daB man fiir die .erste Strophe einen beliebigen 
mittleren Ton wahlt,die nachste um einen Halbton hOher singt und 
so weiter halbtonweise steigend, bis zum hochsten Ton des Liedes 
z. B.: 

.--=gt=~- ,,-,,--rc--~ -ii-I ,,~ 
+ + + + + + + +. + + 

~ M-~ W kn-~ ~-~-moo ~ 

~--F 1 I "LI , t r 1 l l7 + + + 

kiih -len Er - len - dach, wir schau-ten so 

~~l11 J. J-=;t1 f l l J'7-J t-J-
traulich zu - sam-men hin - ab in den rie-seln-den Bach 

usw. 
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Beim Textsingen muB jedes Wort klan' und deutlich zu verstehen 
sein. Sehr oft wird der Fehler begangen, nur auf die Vokale zu 
achten und die Konsonanten sowohl artikulatorisch wie in bezug 
auf Stimmintensitat und Tonhohe zu vernachlassigen. Das gibt 
natiirlich einen schlechten Text; denn, wenn auch die Vokale die 
Trager des Gesangstons sind, so geben erst die Konsonanten dem Text 
Leben und A usdruck. Deshalb miissen samtliche Konsonanten deut
lich und plastisch, die stimmhaften Konsonanten auf3erdem noch auf 
der vorgeschriebenen TonhOhe und mit der gleichen Klangintensitat 
wie der folgende Vokal gebildet werden. Dadurch erhalten wir 
nicht nur einen klaren, deutlichen Text; sondern die richtige Bil
dung der Konsonanten bewirkt auBerdem, daB diese nun nicht 
mehr als storende Elemente empfunden werden, sondern daB sie 
im Gegenteil die Klangwirkung der Vokale fordern, indem sie ihnen 
gleichsam als Sprung brett dienen. 

Wahrend bei den Konsonanten der Fehler meistens darin be
steht, daB sie zu nachlassig artikuliert werden, finden wir bei den 
Vokalen gewohnlich den entgegengesetzten Fehler vor, indem sie 
zu naturalistisch gebildet werden: das i zu scharf, das u zu dumpf, 
a und n zu halsig usw. Dies ist im Kunstgesang unzulassig. Natiir
lich muB der charakteristische Klang der V okale zu seinem Recht 
kommen. Aber neben dem speziellen Vokalklang muB ein gemein
samer, kiinstlerisch gepflegter Stimmklang angestrebt werden. 
Der Vokal muB eben beides sein: Sprachlaut und Gesangston 1. 

1 Siehe Niiheres Bd. I, Abschn.8, S.63ff. 
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Wir haben uns in den vorigen Abschnitten hauptsachlich mit 

der Ausbildung der einzelnen Gesangstone beschaftigt. Es folgen 
jetzt einige Ubungen, die der gesangsmii{Jigen Verbindung der Tone 
dienen. 

Diese Ubungen verfolgen gleichzeitig auch noch andere stimm
bildnerische Zwecke, so den Ausgleich der Register, die Entwick
lung von Hohe und Tiefe, wie iiberhaupt die Beherrschungder Stimme 
bei langsamen und schnellen Passagen, beim Singen von kleineren 
und groBeren Intervallen u. a. m. Die musikalischen Intervalle 
einzuiiben und das Ohr fUr sie zu schulen, ist zwar nicht Sac he des 
Stimmbildners, sondern Aufgabe der allgemeinen musikalischen 
Erziehung; aber der Stimmbildner hat dafiir S'orge zu tragen, daB 
das Intervall- Singen nicht durch stimmtechnische Mangel erschwert 
wird. Wenn die einzelnen Tone richtig sitzen, wird das Singen 
selbst der groBten Intervalle meistens keine weiteren Schwierigkei
ten bereiten. Immerhin wollen wir, der Vollstandigkeit halber, eine 
Reihe von Tonverbindungs-Ubungen angeben, die nach stimmbild
nerischen Gesichtspunkten ausgewahlt sind. In Fallen, wo diese 
nicht ausreichen sollten, konnen sie beliebig erganzt werden aus 
den vielen alteren Gesangsschulen, die fast ausschlieBlich derartige 
Ubungen enthalten. 

a) Legato-Ubungen. 
Wir fangen mit Legato-Ubungen an. Unter Legato (italienisch: 

legato, gebunden) verstehen wir eine Singart, bei der die einzelnen 
Tone eng aneinander gebunden sind und, abgesehen von den vor
geschriebenen dynamischen Bewegungen des Gesangstiicks, mit 
gleichmaBiger Tonstarke durchgehalten werden. Die Verbindung 
der Tone muB, wo diese nicht durch stimmlose Konsonanten ge
trennt sind, ohne Pausen oder dynamische Abschwachung des 
Tons vor sich gehen. Nur wo stimmlose Konsonanten vorkommen, 
entstehen kleine Pausen, die aber moglichst unauffallig iiber
briickt werden miissen, so daB der Eindruck eines gleichmaBigen 
Flusses nicht gest6rt wird. 
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Das Legato beruht auf dem gleichmii{3igen Druck der l/ujt gegen 
die Stimmlippen, den wir als Atemstiitze bezeichnet haben. Die 
Atemstiitze ist also die Vorbedingung fUr das Legato, und umge
kehrt konnen die Legato-"Obungen zur Forderung der Atemstiitze 
dienen. Es ist bei diesen tibungen also genau darauf zu achten, daB 
die Atemstiitze sowohl bei den Konsonanten wie bei den Vokalen 
gleichma.Big durchgehalten wird und nicht am Ende jedes Tons 
abnimmt oder gar verlorengeht, wie man es leider so oft horen 
kann. 

1m Gegensatz zu den alteren Schulen nehmen wir die tibungen 
anfangs von oben nach unten vor, um die tieferen Register nicht 
hinaufzutreiben. Erst spater, wenn die Gefahr, in diesen Fehler 
zu verfallen, nicht mehr besteht, ziehen wir tibungen heran, die 
sich von unten nach oben bewegen. 

1. Da kleinere Intervalle stimmbildnerisch leichter sind als 
groBere, singen wir zuerst eine kleine chromatische Tonfolge von 
drei Halbtonen in bequemer, tiefer Lage, dann jeweils um einen 
Halbton hOher, solange es miihelos geht. Die tibung kann auf 
jedem beliebigen Vokal gesungen werden; und man kann den 
ersten Ton entweder direkt mit dem SchlieB- oder Stelleinsatz oder 
auf irgendeinem giinstigen Konsonanten einsetzen lassen, also 
etwa: 

EfE ===3=~1 ~=l 
~_~~~ 3 

hii - - - - --
=ii - - - - --
mii- - - - --

usw. 

2. Die tibung kann auch durch ein geeignetes Hilfswort ein
geleitet werden, z. B.: 

duf-ti-ger - - - - - -
gif-ti-ger - - - - - -
hal-Io- ho - - - - - - -

usw. 
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3. In etwas hOherer Lage konnen wir auch, statt der drei Halb
tonschritte, eine Dur-Tonleiter singen, bei der wir jedoch, wie 
bei der Schakal-Ubung, die Quarte und die Sekunde weglassen, 
urn sie kiirzer und gefalliger zu gestalten, also: ' 

i=C===FF-~ I ~ 
-6'-

hii - - - - - - - - - - -
usw. 

4. Auch hier kann mit einem beliebigen, mehrsilbigen Ubungs
wort angefangen werden, z. B. : 

~*-tfE~-J=~=Fi,=t~~ ... 
duf-ti-ger- - - - - - - - - -

usw. 

5. Urn die Gelaufigkeit zu fordern, konnen die einzelnen Tone 
der Tonleiter auch beliebig mit Verzierungen ausgeschmiickt wer
den, z. B. mit Triolen: 

3 ~ 3 lE CO; l1~(f r di4+J-] J i J fJ+f! ~ 
duf-ti - ger - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Oder mit einem Nachschlag: 

duf-ti - ger- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In beiden Fallen ist der erhohte Ton leicht und ohne Verstar
kung, nur mit einem kleinen LuftstoB, zu nehmen. 

7. Bei schnellerem Tempo kann die ganze Tonleiter gesungen 
werden, z. B. mit Triolen: 

duf-ti - ger - - - - - - - - - -
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8. Auch die N onen-Ubung kann in dieser Weise mit einem 
kleinen Nachschlag vor der absteigenden Tonleiter geiibt werden: 

&-c 
duf-ti - ger - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Es konnen auch Verzierungen ohne Tonleiter geiibt werden, 
z. B. der nachschlagende Doppelschlag: 

~ E 3 b,3~~-: H3 ~=t:-L]=r= --Lf:6p ~~= 3 
duf-ti - ger - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10, Oder eine Verbindung von Nachschlag und Doppelschlag: 

j£;gJ;=ff$w F r j e~ F r j rFfFP1 
duf-ti-ger - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - -

Von den aufsteigenden Tonleitern und gebrochenen Akkord
Ubungen fiihre ich hier nur eine kleine Auswahl an: 

11. Fiinftonige Tonleiter mit schneller Wiederholung: 

~=e}11B~ ~:f-J ~ ~ 1 
ii------------------

12. Dann die iibliche Nonen-Ubung schnell gesungen mit Wie
derholung der absteigenden Tonleiter in langsamerem Tempo: 

U~ e +#!fF.~ ~~--=- ~ 
~~T.+¥l=~I~~j ~== • -9 

13. Dann gebrochene Akkorde mit Wiederholung im doppelten 
Tempo, erst iiber eine Oktave: 

~=e-'1 F 11 Jl ~ ~ !==j~ ~ 1 ~ ... .. 
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14. Dasselbe iiber eine Dezime: 

@e F n ~ tji ~ !b t E I ... ... 
15. Dann iiber eine Duodezime: 

~ ~- ~~ a a1 tk JJtI: rf~~jj ... ... ... 
16. Zuletzt eine beliebte Opernpassage: 

:> 

1':\ ~:g td :> :> :> , 

r Ph .-=- bnij nni1 i ~ 3 _________ ... 

3 -------3 

b) Stakkato-tTbungen. 

Unter Stakkato (italienisch: staccato, abgestoBen) verstehen 
wir eine Singart, bei der die einzelnen Tone nicht wie beim Legato 
miteinander verbunden, sondern durch kleine Pausen voneinander 
getrennt sind. Der Ton setzt nach jeder dieser kleinen Pausen mit 
einem harten Stelleinsatz ein (nicht, wie vielfach behauptet wird, 
mit einem Glottisschlag), um sofort wieder abgebrochen zu werden. 
Er wirkt dadurch gleichsam wie herausgestoBen. Das Stakkato 
hat also eine dem Legato genau entgegengesetzte Atemtechnik. 
Wahrend namlich dort der Luftdruck moglichst gleichmaBig bleibt, 
wird die Luft hier nach jedem Ton aufgehalten und dann erneut 
herausgestoBen. Man konnte demnach das Legato als einen tonen
den Luftstrom, das Stakkato als tonende LuftstofJe bezeichnen. 

Das Stakkato wird hauptsachlichin den Koloraturen der alte
ren Musik verwendet, wo es den Eindruck der Unbeschwertheit, 
Gefalligkeit und Grazie noch erhOht. Man ist heutzutage vielfach 
geneigt, diese alten Koloraturen etwas iiber die Achsel anzusehen, 
als Verirrungen einer iiberlebten musikalischen Geschmacksrich
tung. Damit verkennt man aber nicht nur den musikalischen Reiz 
der Koloraturen, sondern iibersieht auch den stimmbildnerischen 
Wert, der ihnen zukommt. Nichts ist namlich mehr geeignet, die 
Stimme von aller Steifigkeit und Festigkeit zu befreien, sie leicht 
und geschmeidig zu machen, als gerade die Koloraturen; weshalb 

Forchhammer, Stimmbildung III. 5 
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sie denn auch stets einen wichtigen Bestandteil der Stimmbildung 
ausmachen sollten. 

Bei den Stakkato-trbungen ist darauf zu achten, daB die 
Stimme ihren vorderen Sitz nicht verliert, denn die stakkatierte 
Singart verleitet ganz besonders dazu, die Stimme in den Rals 
zuriickrutschen zu lassen. Dies gilt hauptsachlich fiir die in den 
Koloraturen am haufigsten verwendeten Vokale a und 0, bei denen 
bekanntlich die Gefahr der Halsenge besonders groB ist. Man iibe 
daher das Stakkato auf diesen Vokalen erst dann, wenn ihre vor
dere Bildung gesichert ist. 

1. Um zunachst die Stakkato-Funktion in ihrer einfachsten 
Form zu erlernen, fangen wir mit einer eintonigen Ubung an: 

@1 ~II 
auf allen Vokalen, halbtonweise steigend. 

2. Dann in gleicher Weise auf drei T6nen mit Sekund-Inter
vallen: 

3. Dann in gleicher Weise auf den drei T6nen des Dur-Drei
klanges: 

@1 .. . • I . .. ... . .... . 
4. Dann langere Stakka~o-Reihen, zunachst bis zur Quinte, 

mit zwei- bis dreimaliger Wiederholung des ersten Taktes (durch 
die Zahl der Wiederholungspunkte angegeben): 

~$ii j i1) :§~ 
...... •• -61-. . 

5. Dann in gleicher Weise bis zur Oktave: 

~1~ . 
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6. Dann in gleicher Weise bis zur Dezime: 

~~~~ 
~. • ..-6J-

7. Dann bis zur Duodezime, diesmal j edoch ganz vokallos: 

8. Dann, um die Rohe zu lockern, ebenfalls vokallos: 

9. Dann, zur Einiibung von Vokalspriingen, auf allen Vokalen: 

~~l;g~ 
... ... ...... 06-. . . 

10. Dann in Verbindung mit Legato-"Obungen: 

~i g SAID th 5i 122 ... ... 
II. Dann mit Einbeziehung der None: 

~!~ .. 1-. ~---rb Lt-9:t-~~=t= 
...' 06-

12. Dann mit kleinen Figurationen, um die Rohe zu lockern: 

:!: ~H= 9 . 9 --{t 3--
~ :-r=tt~. ~~; ~; ~ 31~E~ 

13. Und zuletzt als Vorbereitung fiir den Triller: 

i i g ttEc· a s· a t-u;tfftid ..., ... 
~:~-Ei£f a-Ef£J :} E 

5* 




