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VORWORT ZUR ZWE1TEN AUFLAGE.

M
AIs vor vier Jahren die crste Auflage der Physiologic der

_ Bogcnfuhrung erschien, war in den wichtigsten Punkten
ein gewisser Abschiufi erreicht. Naturgem&B b-lieb auf dem
bisher wenig bearbeiteten Gebict, wic es die Physiologic der
a^uf die instrumental Technik angewandten Bewegungen ist,

noch manchcs weiterer EntwicMung fahig und bedurftig. Mil
dcra an die crste Verofft'irtlidiung sich anschlieBendert Meioungs-
austausch stcllten sich neue Fragen ein, welchc weitere Vnter-

suchungcn, namentlich uber die physikalischen Verhaltnisse
des Bogens, veranlafiten. Auch raeine Studicn uber die Physio-
logic dcs Klavieranschlags gaben neue Anregung. Wa'hrend in
der i. Auflage noch zahlreicbe Ansatze und Einzelergebnisse
unvermitteit ncbeneinander stehen, hat die neue Auflage durch
ihren Aufbau auf die Gesetze der Klangbildung ein einbest-

liches Geprage und cine sichere Grundlage fur die ganze Median ik

der Bogcnfuhrung erhalten. So ist denn eine volligc Umarbeitung
des Stoffes notig geworden. Eine Veraiehrung des Umfanges
iiat sich leider nicht vermeiden lassen,

Danzig, Ostein 1907.

Steinhausen,
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VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGR

In
der vorliegenden Arbeit veroffen tiiche ich das Ergcbnis

mciner Beobachtungcn und Studien uber die Physiologic der

Bogcnfuhrung. In unsrcr Zeit des Bestrebens, ubcrall, nicht

nur auf dem engeren Gcbict der Wissenschait, sondern auch

irt den Erscheinungen <les taglidien Lebcns und selbst im Be-

reich der Kunst auf die letztew von der Natur gegebenen Ge-

setze zuruckzugehen, wird auch der Versuch jiiclit befremden.

die einer der kompliziertcsten Kunstubung-en zugrunde liegende

GesetzmaBigkeit aufzudecken. Jedc Kunstiibung findet ihre

Grenzen in der Natur der ihr zu G-ebote stehenden Mittei, und

nur (lurch ein tieferes Eindringen in das Wesen diescr Mittei

gelingt es, jene Grenzen hinauszuschieben und damit auch der

Technik zu weiterem Fortscliritt zu verhelfen. Das trifft auch

fur die Kunst der Bogenfuhrung zu. Die tcchnischen Schwierig-

keiten der Streichinstrumente &ind anerkanntermaBen so groB,

daB daran selbst regcr Eifer .crlahmt und recliter KunstgenuB

dadurch verkummert wird- Es unterliegt d'eshalb keinem

Zweifcl, daB die genaue Kenntnis des Mechanismus der Bogen-

fuhrung und seiner GesetzmaBigkeit am sichersten den Weg
weist zur rascheren und vollkommeneren Olwrwindung jener

Schwierigkeiten. Und so 1st, wic ich glaubc, der hier zum
erstenmal unternommene Versuch, die so uberaus verwickelte

,

VORWORT ZUR ERSTEN AUF&AGB.

Technik auf teste physioiogische Grundlagen zuruckzufuhren
and an die Sielle von schwaotaden und vielfach willkurlichen

Traditionen strenge GesetzmaBigkeit einzufiihren, nicht bloS

eine interessante Studie, sondem darf audi den Anspruch er-

heben, ein biauchbares Htffsmittei zur Oberwindung der mecha-
nischen Schwierigkeiten zu werden. Wie iiberall so mufi auch
hier auf klare Anschauung gegriindete Methodik dem dunklen
und muhsamea 'fasten, worauf der Lernende bisher angewiesen

ist, iiberlegen sein.

Mit Rueksicht auf allgemeine und leichte Verstandlichkeit

wurde von alien zu weit gehenden wissenschaftlichcn Erfrte-

rungen abgesehen, es werden nur das Verstandnis fur cinfache

mathematisdie Begrifie und die Fahigkeit vorausgesetzt, das

Gelcsene an der Hand der zahlreichen emgefiigten Abbildungen
auf die Anschauung zu ubertragen. Mochte der I-eser darch
einzelne Schwierigkeiten der Darstellung, die unvermci&Uch
waren, sich nicht abschrecken lassen, den sproden Stoff durch-

zuarbeiten.

Den Ausgangspunktfiir die vorliegenden Studien biideten

xneine in niehreren wissenschaftlichcn Zeitschrifteu veroffent-

lichten Arbeiten uber die Physiologie der Schulter und Arm-
bewegungen.. Indem ich die zergliedemde Betrachtungsweise

der Mechanik der Gelenke und der Dynamik der Muskeln auf

die Bogenfiihrung anwendete, indem ich ferner die Spielweise

unserer heutigen Kunstler einer eingehenden Beobachtung zu

untexziehen begann, und indem ich endlich die so gewonnenen
Resultate zur Vervollkommnung meiner eigenen Tonbildung
zu rerwerten suchte, drangte sich eine Reihc von Problemen
auf, dercn Erklarung nachstehend geboten wird^

Mancherlei Anregung verdanke ich meinetn Schwager Carl
Walger in St. Leonards (England), einem Schuler Joachims,
aowie meinen Lehrern d-en Herr<n Wilhelm Allekotte in Koln
und Komertmeister Otto Riller in Hannover. Meinen Dank
mochte ich auch an dieser Stelle dem Professor der Physik an

v* VII j.



VOKWGKT ZUR ERSTEN AUELAGE.

der Mesigcn techmschen Hochschule H-erm Dr. Dicterici fur

semen giitigen Rat in alien physikalischen Fragen aussprechen.

Jedcn Hiaweis auf etwaige Mangel in dieser Schrift werde

ich mit Dank entgegennehmen und zu berucksichtigen suchen,

Hannover, Dezcmber 1903.

Steinhausen, VORVVORT DBS HERAUSGEBERS.

ji vat ji

Per bedeutendste Fortschritt, den die miisikalischen Leiir-

methoden der letzten Jahrzehnte im Gegensatz zu friiheren

aufzuweisen haben, liegt darin, da8 riicht mchr nur die kunst-

lerische und padagogische Erfahrung allein, sonderu auch die

wiss^enschaftliche Kenntnis der physiologischen

Grundlagcn derTechnik a!s forderlich und richtunggebend

anerkannt wird. Im Gcsangunterricht,,te sicheiner physiologi-

schen lietrachtung der stimmerzeugenden Organe und Mittel

niemals lial entschlagcn konnen, hat diese Bewegung zuerst ein-

gesetzt; Klavier- und Violinpadagogen sind gefolgt.

A. Steinhausen, desscn Buch hiermit in der bilrteD Spanne

von zehn Jahren zum dritten Male erscheistf, hat das Verdienst,

zum ersten Male der Physiologic der Bogenfiihrung auf den

Streichinstrumentcn, insbesondere der Violine, mit dem Riist-

zeug des wissenschaftlich geschultcn Kopfes naher gctrcten zu

sein, und sowohl die freudige Zustimmung wie auch A-uBerungen

des "Widcrspruchs, die seine Schrift fanden, haben bewiesen,

daB sic eincin lange geheglcn Bediirfrtis bei der nachdenklicher

gesinnten Gruppe unsercr Violinspieler entgegenkam. Seit-

dem bildet sie den Ausgangspunkt aller neueron Versuche in

gleiclier odcr aluilicher Richtung. Mit der Aufstellung einzt/ner

grundlegender Satze und der geschicktcn Anwendung einer

ji IX JJ



VOKWOKT DES HERADSGEBERS.

"exakUn wissenschaftlichen Untereuchungsmethode, die dazu
fiihrte, gcwisse Erscheinungen wie z. B. die RpJlbewgungen
des Arras ein fur allcmal unzweideutig festzulegen, feraer audi

init <ler Ein£iihrung einer klaren, sinnentsprechenden Tcrmi-

nologie hat der Verfasser den Weg gewiesen, auf dem sich jede

kiinftige Diskussion iil>er den Cegenstand bewegen wird. Penn-

daB roit dem Ersclieineu des Buchs jede Erdrterung beend-et

ttnd <Ias Problem fiir alie Znkunit als gelost zu bcirachten sei,

daran hat dor inzwischen
'
verslorbenc Verfasser selbst wohl

niemais gedacht, Die VcrSffeutlichung einer Sclirift wie der
von Arthur Jahn uber die »Grundlagen der nattirfichen

Bogenfiihrung auf der Violine« (Leipzig, Breitkopf & Hartel,

l<>*3)> <^e ohne Steiuhausens Vorarbeit nicht mogUch ge-

wesen ware, zeigt, daB die aufgeiollten Problemc rccht wohl
einer weitercn und von anderen Gesichtspunkten aus unter-

nommenen Behandlung zuganglich sind.

Auf Wunsch der Gattin des Vers-torbencn ist bei der 3. Auf-

Iagc'jeder Euigriff in den Text der 2. Auflage unterbiicben.

Nur Einzelheiten, die sich anzufuhven erubrigen, da sie neben-

sachlicher Art stnd, wuxden auf Grund von Nachtragen im
Handexemplar verbessert. Doch sei bemerkt, dafi der Verfasser

bis zulctzt damit beschaftigt war, den Begriff des Schwungs,
den er ia den Abschnittcn 1638. beiiandelt, weiter zu ent-

wickeln, klarer herauszuarbeiten und ihm schon in frtihereu

Abscrmitten (i52ff.> cntscSieidendc Bedeutung zuauweiscru

Darauf zielen handschi if (iicl le Bemerkungen wie:

»Das Widitigste ist die Erkenntnis, daB aile Ubung auf

Krafteersparnis, Erschlaffung, Passivitat, kurzen AnstoB und
schwingeadc Bewegung abzielt. Scbwungvoll ist Endziel, Vol-

kommenheii, Belierrschung, liochstes KSnnen, vollendete Tech-
mk, Sclnvurtglos ist: unvoilkommen, stumperhaft, nicht be-

herrsclit, dahcr geisUos.e

•Die Natur will uberall auf Schwung der Bewegung hinaus,

bei alien gesdiickten Bewegungen, Kunstbewegungen: Tanzen,

jt X j*

VOKTVOBT DES HERAtfSGEBEXiS.

Schlittschuhlaufen, Reiten, auch Schwimrnen. (Bild aus dei

Physik: Weilenlehre.) Wo Handfertigkeit zwischentritt, ist

der Schwung gefShrdet.*

•Geschwungen kann nur ein relativ passives Glied wcrden;

Passivitat und Seh-wingbewegung gehoren zusammens usw,

Es lag natuvlich nicht in der Aufgabe des Herausgebers,

diese Gedaokengange in den Text einzuarbeiten. Ihre Er-

wahnung mag indessen Anregung gcben, sich ihrer bei der

Lektiire an verschiedenen Stellen zu erinnern. Mdgc im tibrigen

der dfitten Auliage der Schrift derselbe schnclle Weg in die

violinspiclenden Kreise beschieden scin wie ihrex Vorgangerin

und ihr Inhalt aufs neue dazu l>eitrage», Lvhrende und Ler-

nvende in die wichtigsten Vorgitnge beim Violinspiel einzufiihren.

Leipzig, im Miirz 1916.

Prof. Dr. A. Schering,

VORWORT ZUR VIERTEN AUFLAGE.

PenWorten, die ich der dritten Auflage voranschickte, habe

ich nichts hinzuzuiugen als den Ausdruck freudiger Genug-

tuuisg daruber, daB die violinspielende Welt sich in steigendem

WaBe des Werts der Steinhausenschen Schrift bewuBt geworden

ist. Die neue Auflagfe schlieBt sich unverandert ihrer Vor-

giingerin aa.

Leipzig, im April 1920.

Der Herausgeber.
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EINLEITUNG.

Pie Bogenfuhrung auf den hcute gebrauchlichen Streich- I.

jnstrumenten, der Violine, der Viola, dem Violoncello

und dem KontrabaB, stcllt einen etgenartigen und verwickelten

Mechanismus dar, mittels dessen der Klang erzeugt wird.

Auf dem Umstand, daB der rechten und der linken Haiid

bcirfl Spi«Lder Streichinstrumente ganz verschiedene Aufgaben

zufalien, beruht ein nicht geringer Toil der Schwierigkeit in der

Haa&habung der Instruments Unstreilig istF rein mechanisch

betrachtet, die Tedmik der linfcen Hand und des linken Amies

etnfaclier als die des rechten, wogegen dieser in dem Bogen zwar

ein verhaltnismaGig emfaches "Werkzeug zu handhaben, daXiir

aber selbst unglcich mannigfaUigere und zusammengesetztere

Bewegungen auszufuhren hat. Die T&tigkeit der linken Hand

bleibt in der vorliegenden Studie ganz auBer Betracht.

Wie bei der geschichtlichen l^ntwicklung der Geige und ihr/cr 2.

Abarten, so begegnet mau auch bei der des Bogcns auf Scliritt

und Tritt der Erfalirung, daC alius in langsamem Wenlegang

sich gestaltct hat und nur weniges der Erfindung einzelner zu

verdanken ist. Es bestatigt sich hier ein Gesetz der allmahlichen

intuitiven Anpassung des Werkzeugs an die anatomische

Beschaffenheit und Funktion unseref Organe. Man mufi immer .

wieder staunen, wie in dunkta, unbewuBtera Drang der ricutige

Weg gefimden wurde. So ist der Bogen in seiner jetzigen Gestalt

Strwkauskm, BoEonriibninB. I

J* I J*



EINLEITUNG.

glekchsam das- getrcae technische Abbild des anatomischen

Baucs von Arm und Wand. Ohne weiteres leuchtet dieser nalic

Zusarnrnenhang ein, vvenn nian die GrbBen- und Gewichtsver-

haUnisse betmchtet, -welchen durch die L&nge und Kraft des

Armes und der Hand bestimmte natiirliche Schranken gezogen

sind. Ungleich schwierigcr shul Zu durchschaucn die Zusam-

menhangc lK'ziiglich der I.age. des Schwerpunkts, der GroCe. der

elaslischen Spawning des Bogens und der Verteilung der Angriffs-

punkte der Krafte {78).

Je mehr man diesen Fragen auf den Gnmd geht, urn so mehr

findet sich in dern anscheinend so cinfachen Werkzeug ein Grad

von ZweckmaDigkeit und Vollkommenheit ausgedriickt, den der

genialstc Erfinder nicfct besser hatte erreichen konncn. Es ist

bckaimt, dalt die virtuose Kunsitibung auf Violine und Cello erst

ihren Hohopunkt erlangt hat, lange nachdem die Inslmmentc

selbst den hochsten Grad der Vollendung gewonnen hatteit.

Dagcgen war die Erttwicklung des Bogens erhcblich zuriick-

geblieben, sie geht erst parallel mitder Steigerung der Anspruche,

- welche die Virtuositat an seine Eigenschaiten stellte.

3. Die historische Entwicklung dieses cigenartigen Werkzeuges

bestand fortlaufend in einer doppelten Anpassung:

1. an die rein physikalisch-akustische Aufgal>c der mog-

lichst vollkommenen Klangerzeugung und

2. an den Bau und die Funktion unserer Organc,

Cberall haben musikalisches Geh5r und Muskelgefiihl den

Weg gewiesen und die Entwicklungsstufen im einzelnen be-

stimmt Es ist bezeichnend, dafi der gesamte Entwicklungsgang

ohne Kenntnis der ihm zugrunde liegenden GesetzmaBigkeit

sicll vollaogen hat. Pas ist nur dadurch vexstandlich, daB

die in unsercm Organismus vorhaiidenen Anpassungseinrich-

tungen unbewuBt tatig sind. Diese Einrrichtungen wirken,

wic die EntwicUIungsgeschjchit aller msnschlicheil Kultur

lehrt, bei jeder Arbeit im stilleii mit und schaffcn audi ohne

unsere Ware Absiclit und ohne Kenntnis der Naturgesetze

^ 2 jt
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das Richtige und Geeigncte. Daraus ergibt sich, daB die Ge-
setzmaBigkeit, welche urisere Kewegungen leitet und
iiber unseren Gelenk- und Muskelapparat herrscht,

dieselbe ist, die auch dem Bogen seine Form gegeben

hat.

Eine jene GesetzmaBigkeit erforschende zergliederade Be- 4*

trachtung kann von beiden Punkten ihren Ausgang nehmen:

von der physikalischen Beschaffenheit des Bogens und von der

physiologischen Einrichtung des Bewegungsapparates unscres

Armes. Von wo die Betrachtung auch ausgehen mag, immer

wird sie dahin gelangen miissen, die Frage zu stellen und zu

beantwortcn: wie schafft sich das Gchor die ihm erwiinsclaten

Klange auf dern Musikinstrurnent?

So interessant und belehrend die Erforschung jerser Ge-

setzmaBigkeit an und fur sic3i ist, so hat sie doch vox allem

groSen praktischen Wert, indem sic das Ziel verfolgt, den

Zusammenhang zvvischen der musikalischen Intention und

dem Endzweck dc3 Instnunents. dem Entstehen moglichst

vollkommener Klange, aufzudeckcn. Klange entsteh«n nur

durch bestinunte IJewegungen des Bogens und diese wieder

durch bestimmte Bewegnngen der Gelenke ond Muskeln. Die

Art der Bewegung, welche die vollkommenen KISnge erzeugt,

liegt also gleicbsarn in Bogen und Arm drin. Werden Arm
und Bogen richtig geftilirt, dann muB auch der richtige Klang

entstehen, d. h. es muB eine ganz bestirnmte Bewe-
gungsform geben, welche den geforderten Klang

erzeugt. Diese Bewegungsform wollen wir finden.

Ist der Bogen in seiner jetzigen Form dem Bewegungs- 5.

apparat fertig angepaBt
.

gegeben, so sucht wicderum der bogen-

iuhrende Spieler mit semen Bewegungen sich dem Bogen an-

zupassen. In Hand und Arm besitzi er ein. unrnittelbar folg-

aames, unter stetiger Ubung sich mehr und mehr fugendes

Werkzeug.

Solche Folgsamkeit ist fur die naive Aul

S 3 ^
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Kimstlers el was raehr oder weaigcr Selbstverstandlidies, iur aim

ist das leitende und das ausubende Organ, GehjSr und Arm. em

in sidi unzertrennliches Ganzes; eine relative Selbstandigkeit

des ausiibenden Organs liegt seiner Betrachtungsweise fern. Er

muB sicli erst in den ihm neuen Gedanken hineinleben. daB

cben nicht (las Ohr den Bogen fuhrt — um es einmal drastisch

auszudriicken — > sondern daB zwischen Obr und Instrument

in dcm bogen fiihrenden Arm ein Mittclglied emgeschaltet ist,

welches seine GeseU'maBigkeit fur sich liat, die auch das Ohr,

indem es sie benutzt, als unabiimlerlich ancrkennen muB.

GewiB hat Spohr (Violinschule 1832 S. 26) recht, wenn

er sagt: aBesser wie durch jede Theorie wird der Schuler durch

*ein Ohr, fiihlt dieses namlich das Bedsirfnis nach cinem schbnen

Ton, belehrt werden, wie die Mechanik des Bogcnstrichcs mt

TlervorbTingung cines solchen sein miisse.*< Aber die dann

sogteich ZU bcanlwortcndc Fragc ist doch die; »\Vie muB den

n

die Mechanik beschaffen sein, die einen schoncn ton hcryor-

bring!?<<

Worn ferner W, v, Wasiclewski meiut (»Die Violine una

ihre Meister* S. 415), die Technib des Violinspiels beruhe, ab-

gesehen von der Tonbildung, im Grundo doch nur auf einem

Finger- und Anngetenkturaen, dies Turnen diirf© aber slets

nur Mittel iu hoheren Zwecken sein - so ist darauf zu erwidern,

daB ja gcrade die Gelenkbewegnngen es sind, die den Ton bilden

und gestalten, und daB es einen hoheren Zwcck nicht gibt. —

Das Fehlcrhafte in den angefuhrten Ansehauungen liegt darin,

daB man Tonbildung und Technik als zwei verschiedene Dinge

betrachtet und sich von der Tonbildung ganz unklare mystische

Vorstellungen zurechtgemacht hat, anstatt sich zu sagen, daB

der voHkommene Ton das Erzcugnis einer beslimmtcn Art, den

Bogen zu fuhren, sein Suisse,

5. Augcnscheinbch stent mil jencr tehleihaheu Anschavung in

Zusammenhang at. das oft gcauBcrte Bedcnken, es konne das

Spiel durch einseitige Bcvarzugung dcrTechnik in oberflachliche

1
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Spielerei ausarten, und 2. die allgcmein herrschende Ansicht,

ein grofier, edler Ton sea nicht mit hochster Vollendung der

Tee&nik zu vereinigen. So sagt Reichardt (»Briefe emes.auf-

merksaruen Rciscndene, Bd. I. S, 162, zitiert bei v. Wasie-
lewski) — und er spricht damit nur eine offenbar weit ver-

breitete Meinung aus — Seiltanzergeschick auf der Geige und

ein edles Adagio vertriigen sich nicht, sie seicn so entgegen-

gesetzt, daB man die Unmaglichkeat der Vereinigung beider

physikalisch aus dem Bau des Armes und der Hand beweiscn

konnte. Das ist durehaus irrig. Die Annahme diescr Unvcr-

einbarkeit konnte sicli lediglidi auf die Erfalining berufen, daO

Anlagc, Geschmack und Neigung unter den ausiibenden Kunst-

lern allerdings weit auseinandergehen. Der Grnnd dafur ist

aber ausschlieBIich in der kurtstlerischen Personlichkeit zu

suchen und nic3»t im anatornischen Bau des Armes und der rTand

.

Die imlividuelton Unter&ehiede in diesenx anatornischen Ban
spielen, nur eine ganz untergeordnetc Rolle, und cs lSBt sich

in der Tat koin (irund anfiihren, weshalb Kraft und Beweglich-

keit, i>grolier Ton* mid bochentwickclte Tedinik nicht in einer

Person vereinbar sein sollten.

Es kami dahcr nicht wundcrnehmen, wenn bislier nur ganz 7,

hescheiden-c Anfange vorliegen, die Bogenbewegungen auch

einmal unter dem Gesichtspunkte der Mechanik anzusehen.

'Daliin gehort die Auffassung des Bogens als ciiiarmigen Hebel

von Hicbsch u. a. und das Schema der Armbeweguregen von

Courvoisier. Es ist, als ob eine gewisse angstliche Scheu die

Kunstler von jehcr davon abgchalten hatte, der mechanischen

Seite ihre Aufmerksamkeit zuzawenden. 'Fiirditet man, das

Mechanisehe wfirdc sich allzusehr vordrangen und die Naivitat

und Unmittelnarkeit des kunstterischen Geistes uberwuchern ?

Oas einzige MiUel, ein solches grundloses Vorurteil zu beseitigen,

ist Belehrung und wachsende Einsicht.

Noch schwerer wird das Vorurteil zu besiegen sein, welches

sich gegen alles Neue geltend zu machen pflegt, wogegen das

j« 5 Jt
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Attbtwahrtc ein Recht habc sich aufzulehnen. Hier nut&t

leider wcnig die noch so oft wiederholte Versicherung, dafi es

sich ja gar nicht um etwas Neues handelt Gcradc die besten

Kiinstler liaben von jeher am vollkommensten jener raecliani-

schen GesetzmiiBigkeit, wenn audi unbewuBt und ungewollt,

sich unterwoffen. Nicht die GesetznsiiBigkeit ist neu, sondern

IcdigMch das Wisscn darum. Demi der Weg.dcn wir auf'fihden

vvollcn, ist schon immer vom Genie imd Talent beschritteii

worden — nur dafi man ihn vom miisikaliscben Genie, das ihn

fur Sich sclbst finrtet, nicmals hat erfahren und schwcrlich je

wird erfahren konnen.

8. Man muB sich einmal die Frage vorlcgen; »Wie geht denn

das Erlernen vor sich?« Dafiir gibt es <lrei Wege; i. das Ab-

horen, 2. das Absehen und 3. das bcschreibcndc Lehren, sci es

munducli oder schrtftlich. Offenbar ist das Abhdren nach

vollkommenem Vorbild derjenige Weg, auf den dcr Lernende

immcr wicder sich hingewiesen siebt. Je begabter er ist, urn so

rasehcr und sidierer wird er dem Meister folgen, uni so mehr

wird er auf die BeheHe des Absehens und Beschreibens ver-

zicnten konnen. Mit diesen Behelfen rauS aber die schulmUBige

Unterweisnng desto mehr arbeiten, je weniger die Auswahl der

Schiller allein durch das Talent bestitnmt wird. Das Abhoren

ist fur cine musikalischc KunsUibung zweifellos das normale

und wesentjiche Element dcr Ausbildung, aber es ist an die

Bedingung gebunden, dafi mit dem musikalischen Gehor audi

eine korpeiiiche Geschicklichkelt Hand in Hand geht, welch

e

das rich tig Gchortc in richtige Ausfiilirung unmittelbar utnzu-

setzen vermag. I>em Mangel an musikaUschem Gehor kann

nattirlich keine Unterweisung abhelfen, wohl aber bei hinreichen-

dem Gehor einem gewissen Mangel an Gesckicklichkcit.

g. Das Absehen der Bogenfuhrung nach den Bewegungcn

eines Mei&ters, <)as »Kachahmcu« untcrstutzt das Bremen ge-

wiB, aber es 1st ein unsieheres Hilfsimttcl. Denn die richtigen

und die falsehen Bewegungen, obwohl grand verschicden, sind

EINLEITUNG.

sich auCeriich zu ahnlich, als daB sie ohrte genaue Kenntnis der

Gesetze der Bogenfulirung zu unterscheiden waren {152). XXber-

dies ist das Nachahmen mittels des beobachtenden Auges des-

halb immer wieder eine Fchlerquelle, weil die auf Einzelbewe-

gungerj der Finger usw- gerichtete- Aufrnerksamkeit zur Folge

hat,. -dafi die Bewegungen aktiv ausgefiihrt werden, wiihrend in

moglichst geringer Aktivitat der Hand und dcr Finger gerade

die Hauptaufgabe bestcht

Die allein aktiv fuhrende Bewegung, namlich die des Ober-

annes, die man nocham ersten hiitte vormachen und beschreiben

konnen, die hat man von jeher durch Feststellcn lahmgelegt

oder doch kiirjstlioh cingeengt.

Audi das Beschreiben, das Lehren der Bewegungen, ist IO.

nicht ohne die genaucste Kenntnis der Gesetze der Bogenfuhrung

denkbar. Die zahlreichen in den Lehrwerken, Katechismen usw.

gebrauchten Ausdriiclce, wie Ausbiegeni, Einziehen, Wolben,

Tragen, Heraustreten, Hinaufgehen ernes Gdenks usw. sind

nichts wenigcr als klar und eindeutig, man vermag nicht eine

einzige Bewcgumg tinmiCvcrsliindlich zu beschreiben. Zu einem

wirklich nulzbringcnden Hilfsmittel kanu die beschreibende Be-

lehrung erst werden, wenn die Grundbedingungen fur Bogen-

fti lining imd KlangbiLdung gekaiint sind.

WuBtc man in der Tat, welclies die richtige und gesetzmafligc 1 1,

Bogenfubrung ist, dann ware doch nicht zu erklaren, weshalb

Musiker wie Dilettanten immer wieder die Fragen stelten: wie

gelonge ich zu einer gutea Tonbildung. und -wie ist das Beherr-

scheu des Bogens zu erreichen und zu erleichtern? Unzahlige

»Schulena gibt es, und jede preist ihre iwsondercn Mittel und

HeUioden an, in denen sie jeder anderen Schule iiberlegen zu

sein glaubf. Ja, cs gibt Kiinstler, die im Besitze eines eGe-

heimaissesa nicht einmal wollen, daB es anderen bekannt svird,

und angstlich um seine Hiitung besorgt sind.

In Wahrheit fiihren alle Lehrer bei der herrschenden Un-

sicherheit und Unkenntnis den Bogen anders als sie lehren.

^ 6 ^ # 7 j*
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Sic "tvendcn brim Spiel schwingcndc Bewegung, Rollung des

Untcrarms, Passivitat, gleichmSBigcn Zug des Oberarmes usw.

an, lehren aber nichts davon, weil sie nichts davon
wissen, weil sie nichts andercs kennen als die Aus-

bildung des Handgelcnks.

AH diese Wideisprtiche sind our durch die Kenntnis der

natui'licHoii (physiologischen) Bogenbewegung zu ISsen, an

ciioser musseii sich dieaablreichen Mdnungeo k-orrigiercn* und

als richtig Oder falsch. als naturlidi oder willkiirlich ausweisen

(150). Denn w-ir kdn'nen unseren Korper nichts lehren,

wir konnen nur von ihm iernen. Die Behauptung, dali

damit aile individucllc Freiheit verloren gene, ist grundlos.' Es

kann audi nut' ein falsches SelbstbewuBtsein des Fachmusikers,

welches die »Gesetze« selbst zw geben sich veraiifit, gegen den

in solcher Korrektur licgenden Fortscliritt sicli zurWehr setzen,

ein SelbsttowuBtscin. das mit ruhigcr. vernunftiger Oberlcgung

unvereinbar ist. DenndieaJJgemeineVecbindlichkeit naturlicher

Gesetzesordnuni* braucht docii nicht erst bewiesen zu werden.

Die in der vorlicgenden Arbeit dargestellte nattirliche Gesetz-

m&Bigkeit der Bogenfiihnmg aufaufinden und in ihren Einzcl-

erscheinungen zu rerfolgen, ist, wie wohj nicht anders zu er-

warten war, erst in langeren und immer wicder vertieften

Studien mdglich gewesen. Diese Studicn gingen von der Be-

obachtung der tingleichen meclianischen Schwierigkeit der Aid-

stricli- und der Abstrichbewcguiig aus, eine Ungleichhcit, die

namentlich beim Staccato, wie wohl jedem Spieler geiiugsam

bekannt ist, ganz auffallig in die Erscheinung tritt. Im Mccha-

rtismus der Bogeniuhrung, in der I-age des Bogenschwerpunktes

nnd in der Anordrtung der fuhrenden Muskeln muBte die £r-

kliu'ung fur den engeu Zusammenhang des Staccatos gerade

mit dem Auistrich zu linden Sean. Der Medianismus des Stacca-

tos erwies sich denn audi als der Schlussel der ganzen Bogcn-

fuhrung, und zwar durch die' Spicladisendrehung des Bogens

als Hauptfnnktion des von Fingcrn und Bogea hergcsteU-ten

j< 8 j«

kunstlichen Gelenkes, des Spiclgelenkes (96). Die Untersuchung

des Spielgelenkes, dessen Analogie mit den natiirlichen Geienken.

unseres Organismus in die .Augen falk, lieferte eine anschauiiche

Vorstellung von der Grundfotm des Mcchanismus der Bogen-

filhrung (86) und ordnete diese damit der GesetzmaOigkdt der

;<ngewandten Mechanik imter.

Der leitende GesichtspunM muBte die Klangbildung 13,

werdeo, Kin Streichinstrument spielen, JieiCt Klange

bilden. Bogenfuhrung und Klangbildung sind also ein und'

dieselbe Sache, nur von verschiedenen Seiten gesehen. Jede

der beiden Seiten bat ihre Gesetze fur sich. Der Betrnchtunp

dieser GesetXmaBigkcit ist diii Einteihmg in die drei Ilaupt-

^bsclmitte: Mechanik des Bogens, Mechanik und Pynamik der

Bogenfuhrung zugrunde gelegt. Urn das dem Sinn nach Zu-

sammehgehorige, aber durch denGang der BetrachiungGetrennte

fortlaufend in Beziehung zu bringen, ist ansgicbig von Hin-

-.veisen Gebrauch gemacht worden.

Dit Losung der Aufgabe, die Bogeniiihrung als physio logiscl; 14,

mccbanisch^s Problem zu belracliten, setzt das Verstandnis

gewisser, einfacher geometrisclier Vorstellungcn voraus. Darin

licgt liir den Fachmusiker eine nicht zu leugnende Schwierig-

keit. Aber die Schwierigkeit ist bei gutem Willen zu uberwinden,

und die darauf venvendete Muhe wird sich durch den Erfolg

sicher belohnen. Das Bild des Mechanismus muG als innere

Anschauung dem Spieler dauernd zur Seite stehen. In diesem

Bilde verschmelzert sich richtige Klangbildung mit richtigev

Bewcgung zu einem in sich untrennbaren Ganzen.

Ist der Mechanismus verstanden, dann liLsscn. sich audi die

auf ihn wirkenden Kriiite, namentlich die aul andere Weise

iiberhaupt nicht dem Verstandnis naber zu bringenden Muskel-

krafte verstehen. Diese zu erklaren, ist die Aufgabe der

Dynamik. die sich in der 2. Auflage als wesentlich erweitert

darstellt, da sie anch die Tatigkeit desGehirns als des aSecIcn-

organs* umfaJJt. Erst hiermit wird es verstandlicb, wie der

j* 9 j*
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schcinbar so weite zwischen Socle uud Instrument, zwischen

kiinsilerischer Absicht und Kiangerzeugung licgende Weg sich

zu einem Punkt verkiirzt und als Wcg fur unser BewuBtsein

verschwindct. Dieser weite Umweg mufi trotzdem Schritt fur

Schritt in zergltedemder Betrachtung zurcickgelegt werdenr iim

den -Gesamivorgang der Bogeuftiliruug aus dcr Vielheit der

Einzelbewegungcn zu verstehen. tibcraU wird uos dabei dec

leitcnde Gcdatikc derAnpassung an den Zweck zurechtweisen und

clcn SgMusscI fiir die viclen bisher rutscUiaften Fragcn licfern.

15. Es ist nicht zufallig, dafi wir bei der Betrachtung der Bogen-

fiihrung auf Schritt und Tritt an gewisse Beziehungeu zwi-

schen Klavieranschlagsbewcgungen und Bogenbewe-

gung erinncrtwerden, sondern es Hcgt darin, dati alle susammcii-

gesetztenzweckmaliigenund kunstvollen Bewegungeu den Ein-

richtungen unseres Organismus gemeinsam entstammen. Beide

Arten von Bcwegungen sind wolil die komplixicrtesten und

feinsten, dcrcn wiser Korper fclhig ist. Im ganzen ist abcr die

Anschlagsbewcg'ung im mechanischen Sinne einfacuer als die

Bogenfuhrung. Dort ist die Grundform der Bewcgung uberall

freier Schwung in endloser Abwandlung und Abstufung; hier

engt ein strengef zwangsmaBiger Mechanismus. die Freiheit

wesentlich cin, der Schwung tritt zuriick und bildet nur einen

Teil dcr Muskelialigkeit beam Spiel. Dcm Klavieranschlag fehlt

bekanntJicli die Klangbildung g&nzlich, weil ibm Vcranderiich-

keit der Klangfarbe bei dcr ein liir allemal mechanise!) fest-

gelegten Saitenerregungsstellc fehlt Bei tier Bogenfuhrung

dreht sich dagegen alles urn die Klangbildung. Die fertige

Reihcder Tastenmechanismen hat auf dcm Klavier eine Anzahl

von Fchlem1
)

groDgezogen, die auch bei der Bogenfuhrung

wiedcrkehren, wenn auch tiur zumTeil und in weit geringerem

Grade, Jin gtirtzen sind deshalb die Verirrungen bei der Bogeri-

a) Naueres daruber findct dcr Loser in meinem bei Brcitkopf

& Hartel 1905 ersclncacaen Buck: „I>ie physiologischen Fcbler

und die Umgestaltung der Klavicrtcchnik."

^ 10 /
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fuhrung nicht so ausgesprochen, weil die Bogeninstrurnente weit

mehr musikalischeBegabungfordcrn als das raechanische Klavier,

und weii die unmusikalischen Fehler dalier naturgema-B von

selbst sich cinschranken (25).

In gewisscm Sinne stent der Meehanismus der Bogenfuhrung 16.

auch ein ProbLem der speziellen Physiologie der Be-

wegungendar; er ist gleichsam das Paradigms for die Z&hl-

losen Leistungen unserer oberen GliedmaBen, welches sich da-

durch auszeichnet, daB ihm an Kompliziertheit und Feinheit

k eine Hantierung auch nur ent fern t an dieSeite zustcllen ist 1
).

Problemc einer angewandten Bewegungsphysiologic, welche

der GesetzmaBigkeit dcr alltagliclien Verrichtungen und dcr

Hantierung mit einfachen Werkzeugcn nachzugehen hatte, hat

man bisher noch nicht zu 16sen untemommen. Erne-Work

-

zeugkunde auf physiologischer Grundlage wird die

Zukuuft word auch einrftal bringen.

Die Bogenfuhrung (und neben ihr die Klavieranschlagsbewe-

gungj ist deshalb als -charakteristisches Beispicl angewandter

Bewegungen anzuschen, weil keine anderc Bewegung so an ein

bestimmtes bei aller Kompliziertheit einfachesWerkzeug gebuu-

den ist, aus dessen gesetzmaBiger Bauart undWirkung auf die

Gesetze unserer Bewegungen zuruckgeschlossen werden kann.

Die vorliegende Studie darf dalier als erster Versuch einer

durchgefuhrten Koordination hoherer Ordnung gelten, welcher

mit dem alten Schematismus der Muskelbewegungen nach ihren

,^tnatoraischen Bezeichnungen endgiiltig gebrochen hat und dafur

Koordinationsmechanismen in modernem Sinne sfitzt Kleinc

Ungenauigkeiten, die mit dor allgemeinverstiindlichen Abfassung

entschuldigt werden n»iissen, wird der Fachkenner leicht be-

richtigen.

j.) Hier verdient eine AuOerung des bekannten Physiologen E.

du BoiS'Keymond wiedergegebea zu werden; er pflegte in seiner

Vorlesung flber den fctuskelsian den Bogenstrich Joac hims als Para^

digma der hoehsten end feinstea Leiatung dieses Sinncs anzuiuhren-
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Erster Abschriitt

Die physiologischen Fehler der Bogenfuhrung.

Ml

Eho wir in die Betrachtung der natiirliehen Gesetze der

Bogenfuhrung eintrctcn, ist es zweckmaBig, die Rcihe der gegen

diese Gesetze fort und fort gemachten Fehler zu beieuchten.

Das kann in der Weisc geschehen, daB man die Vorschriften in

den zaldrcichcn Schuten mid Lehrbuehcrn nebeneinander halt

und den Wider&inn darin unmittclbar auffdeckt, wie ich das in

Uer ersten Auflage getan habe. Es.lohnt aber eagentlich nicht

der Muhe, auf die vielen falschen Regcln niiher einzugehen, das

bes'te ist, sie fallen moglichst rasch giinzlicher Vergessenhck

anhcim. Vermag doch kern Mensch danach zu spieten, und liai

docli in Wahrheit nieiQala ein Spider sfch danach gerichtet.

TJngleich belchrendcr ist cs. die bisherigen Fehler unter den

dicser Arbeit zugrunde licgcndcnGesichtspunkten zu betracMeit

und sie ihrem Ursprung nacli auf aLIgemcin menschhehe, bei

allca moglichen Hantierungen wiederkehrendc Grundfehlcr

zuritckzufuhren. DaB sie audi bei dem Klavieranschlag ihr

Wescn treiben, freilich in viel schlimzncrcm Grade, so daB fast

die gauze Teehnik zur Unnatur verden muDte, wurde Schott

erwahnL {15).

18. Vie beiden Grundfehler sind 1. die Neigung, alle mdg-

lichen Verrichtungen der oberen GliedmaOen nut kleinen be-

schriinktcn Bewegungen statt mit moglichst grtiBziigigen aus-
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zufuhrenund 2. die Unfahigkeit, »sich loszulasscn 9, die Muskeln

su entspannen (54. r53)- DaB beide Fehler im Grundc wieder

zusamraenhangen, mag beilaufig erwalmt sein. N.mmt man

dazu, daB die Musikcr die naturUche Beschaffenheit lhres

eigensten Werkzeugs. des Armes nicht kenncn, uad da(S ihnen

anscheinend die Fahigkeit versagt ist, dies Werkzeug zu be-

obachten, berucksichtigt man ferner, daB man me aui den Ge-

danken gekommen ist, die KlangbUduog auf die Techmk der

Bewegungen selbst zuruckzufiihren, dann kann man sich nicht

wiindcrn, wie ein ganzes Gebiii.de von Irrtumern und Fehlern

hat errichtet werden konnen.

Auf solchcm Mange! an jeder Bcobachtung beruht es, daB 1Q.

man die Roilbewegung des Unteravmes, diese wichtigste,

groBziigige, den ganzen Mcchanismus der Bogenfuhrung bestun-

mende Bewegung. bisher uberhaupt nicht gekannt hat. Man

meint vielleicht, das sei dem mit naturwissenschafUichen Din-

gen nicht vertrauten Uien nicht zu veriibeln. Aber - das-mrd

man zugeben mus&cn - es gchOrt doch nicht das geringste

pbysioiogischeWissen dazu, urn diese Bcwegung zu schen, urn

zu erfcennen, daB sie mi t den Handgelenkbcwegungcn gar nicbts

zu tun hat. Statt dessen hat man ausschlieBiich die ganze

Bogenfuhrung in der Ausbildung des mechanisch so beschriink-

ien Handgelcnks gesucht DaB damit eine Bogenfuhrung uber-

haupt nicht zuerziclen ist, wird sofort klar, sobaid man einmal

die Rollung in ihre beherrschende Steliung cinsetet und die Be-

tcihgung des Handgelenks auf das kleine, ihm xukommende MaB

beschrankt(i02). Soistea, urn nur ei&en Punktherauszugrcifen.

gar nicht moglich, ohne die Rollung die jedem Spieler fuhlbaren

und von vielen - und nicht bloU beim Staccato - empfun-

denen Untersehiede in der dynamischen Wirkung des Aufstrichs

und des Abstrichs zu erklSrcn (*35). Niemals hat man auch

nar cinenVersuch gemacht, sich iiber diese Ungleichheit Rechen-

schaft zu geben.

Der bedenklichste Fehler ist der Versuch der mehr oder 20.
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weniger absolutcn Feststelluqg des Oberarmes; daB dies-;

Fcststcllung eine alle Freiheit vernichtende, mechanische Un-
moglichkeit, sail man nicht ein. Hat man sich doch nicht mil

einfachem Stillhalten des Oberarms begniigt, sondern ihn sogar

durch Festklemmcn an den Brustkorb jeder Beweglichkek

beraubt und ilim cine dem Absttich geradezu widerstrebende

Gegenhewegiing aufgezwungen. Wie selir dcr Anfiingcr daronter

Iciden muB, danach liat man nicht gefragt. Bezeicbnend ist

jcd<u;faUs,da8 esnieeinenKiinstlcrgegebenhat, der sichsolchen

Zwang auferlegt hatte.

Es ist zugegeben, daO nicht alle Schulen diesen Z/wang in

vollem Omfangc forderten, daS von mancher Sette fur jede

Bogensaitenlage eine andere Stellvmg des Oberarms zugelasscn

wurde. Auch soil ein gewisser Forlschritt in der neucs-teu . Zeit

nicht verkannt warden. Wic wenij* Einsicht abcr noch vor-

handen ist, dafur moge als charakteristisches Beispiel das fol-

gende Zitat aus der ids wmusikalisches Ereignis« unserer Zeit

gepriesenen, und iast zwei Jahre nach der i, Aufiage mciner

vorKegenden Arbeit erschienenen Joachim -Moserschen Violin-

schule dienen: »I>ie in fast alien deutschen Violinschulen vor-

geschricbene tiefe Haltur.g des Kltbogcns bzw. Oberarms fiir

alle 4 Saitcn, "beroht auf dem gedankenlosen Naclibcten einer

miBverstandemm Anwcisung, die sich von Geschlecht zu Ge-

schlecht fortgeerbt hat. Sie muQ mit alien Mitteln bckampft

werden. Jene Vorschrift ist vor 150 Jahren von Leopold Mozart,

dem Verfasser der ersten deutschen Violinschule, damals aller-

dings mit vollem Reeht (! ?), aufgcstellt worden, wett man die

Violiue recti ts vorrs Saiten halter unter das Kinn sefczte- Jetzt,

wo wir die Geige auf der Iinken Seite vom Saitenhalter haiten.

ist die uralfc Xiegcl dcr niedrigen Ellbogeiihaltung eincs dec

hauptsachlichstcn Himlcmisse fur die Aneignung ciner freien

Bogenfuhnmg.

«

An das Cello dachte der Verfasser Moser offenbar nicht

«inmal. Mit der Bewegung des Oberarms hut die Halting des

<* 14 j*
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Instruments, ob am Kinn rechts oder links oder zwisehen den

Knieen, nicht das geringste zu tun. Moser hat mit seinem

Erklarungsversuch dem Meister Joachim der kommenden

Generation gegeniiber keinen Dienst erwiesen.

MitderOberarmfixierung hangt wie bcim Kla.vier die falsche 21.

Vorstellung von der isolierten Ausbildung des Hand-
gelenks zusammen, dessen t>Biegsarnkeit« und »Gcschmeidig-

keit « entwickelt werden soil. Von dieser fehlerhaftenVorstellung

wird Spater noch mehrfach die Rede sein. Bis zu welchem

Grade dcr unmusikalischenMechanisierung diesBestreben fiihrt,

dafiir zeigtdas ausgesprochensle Beispiel die Sevziksche Violin-

schule, welche Varianten der gleichen cinfachen Tonfolgc m
nach Hunderten zahlenden Strichttbnngen gibt und sich damit

in e-in Detail verliert, wie das bloC bei der bisherigen Unkennt-

uis der verhaltnismaSig einfachen zugrunde licgenden Gesetz-

maBigkcit mogUch ist. Diesem absprechenden Urteil wird der

Leser erst vollkomrrten beipflichten, werin er dem Gedanken-

gang meincs Buchcs bis aum SchluC gcfolgt ist.

Stehen die genannten Fehler untereinander im cngen Zn- 22.

sammenhang, so hat imrner wieder ein weiterer nunmehr zu

besprechender Irrtum dafiir gesorgt, daB jeder Vexsuch einer

JJesserung aussichtslos bletben, ja, daG man sich immer tiefer in

das Wirrsai verstricken muCte. Das ist die vollig falsche Auf-

iassung von dem Wesen der Obung (59). Alle Technik fu8t

auf der Obung und mufi irre gehen, wenn man sich nicht nur

grundfalsche Ansichten von der Obung ssurechtmacht, sondern

auch praktisch danach verfahrt. Man hat Ubnng stets mit

Gymnastik vcrwechsclt, sucht die Muskcln auszubildcn und

die Gelenkc locker und*gelenkig zu machen, nachdem man sie

durch den beliebten starren Griff der Hand am Bogen ktinstlich

versteift hat. Und wodurch werden diese Gelenke versteift?

Nur durch den unniitzen und mechanisch falschen Muskelauf-

waisd des zu festen Griffs. Bescitigt man diesen, dann sind mit

einem Male die Gelenke von selbst frei beweglich und locker
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genug. Denn jedes gesunde Gelenk ist gelenkig, kann gar nicht

andcrs als gelenkig sein. Vermindern wir jencn unnutzcn Mus-

kelaufwand an den Hand- und Fingergelenken, wie die Bogen-

fiihrung es erfordcrt, dann befinden sich von vornherein die

Gelenke in der richtigen Vcrfassung. Wats vielmehr geiabt -wer-

den muO, das ist die richtigeZusainmenordming aller der vielen

einzelncn Gclcnkbewegungen zu gemcinsainem Wirken, zu ein-

heitlichcr zweckvoller Gosamtbeweguug (58J. Dies Ubcn ist

aber geistig, es istdurch kerne gymnast ischen Obmigen, durcli

keine mechanischen Hilfsmittel, welch er Art sie auch sein mOgen

,

zu ersetzen. Mit elnem Schlage falit dann als nutzlos, ja, scliad-

lich fort alles Isolieren, Fixieren, Einzeluben und Gelenkig-

machen, all das planlosc, den eiiuigcn Zweck der Klangbildung

atts dem Auge veLiicrende »Vorschulen«e.

23. Die zalilreichcn im Laufc der Zeit ersonnciien gymna-

stischen Metboden, wclcheohne stctige und ausschlieBhche

Riicksicht auf den Endzweck die Klangbildung, Gelenke und

Muskeln mecbanisch gewaltsam ausarbeiten, dchnen und biegen

wollen, wie z. B. die Jacksonsche, sind, sofern sie auf die

feine instrumentale Technik angewandt werden solien, nicht

bloB verkehrt, sondern auch rohe und gewaltsarne Prozeduren.

Das gilt namentlich von den Obungcn des rcchten Armes mit

einera »zicmlich schweren Alpenstock* an Slclle des Bogens

nach Jackson. Die genannte Methode wurdc in den Goer

und 70crjahrea weit uber Gebuhr gepriescn, sie schemt dann

aber der verdicnten Vergessenhoit anlieimgefolieu zu sein.

Merkwurdigerweise wird sie neuerdings wieder z. B. von KroB

»als vortreffliche Beihilfe* empfohlen, ederen Ignorierung nur

eincm groBen Mangel an Einsicht zuzilschreiben sei«. Es ist

aber charakterislisch, daC Kross, offenbar nicht frei voii

Zweifeln, rat, die Gymnnstik nie unimtlelbar vbr dem Spiel

anzuwenden. DaB jede grobe Muskelarbeit die feine Fiihrung

des Bogens schadigt, ist alien einsichtigen Spielern be-

kannt.

jt tf> *
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In neuerer Zeit wagt sich der Unverstand nicht mehr so grob 24.

hervor, man fordert -wohl kaum mehr — einige ungebildete Char-

latane ausgenommen — die riicksichtslose Gymnastik zur tech-

nisch-musikalischcn »Vorschulung«. Die Mechanotherapeuten

utid Medikornechaniker, wie sie sich heute nennen, gehen all-

mahlich und vorsichtiger zu Werke nach einem modernen

>>System«, welches sie mit physiologischen Schlagwortern auf-

zuputzen verstehen. Der alte Grundirrtum aber bleibt: der

Mangel an Verstandnis fur das psychische Wesen der Technik

einerseits und das Besfcreben andcicrseits, die teebnischen Un-

vollkommenheitcn am auBeren Bewegungsmechanismus, an den

Muskcln und Gelenken zu verbessern und zu bescitigen. Zwetfel-

los vermag die mechanische vom gebildeten Arzt unternornmene

Behandlung gewisse Erkrankungen der Muskeln und Nervco

zu heilen. Dieselbe mechanische Therapie aber als technische

Vorschulung angewandt. fitbrt notwendig zu einer ungeistigen,

naturwidrigen nnd mwsikfeindlichen Technik. Wie die Er-

fahrung lehrt, ist es gerado die unnatiirlithe Technik, die ein-

seitige Oberanstrcngung und Erkrankung der Muskcln und

Xerven verscbuldet. Will man das Obel an der Wurzel iassen,

so kann das nur durch Umgestaltung unnaturlicher in natur-

liche Technik geschehen.

Die Quelle zahlreicher falscher Anschauungen muB in dem 25.

ITnvermogen gesucht werden, die unbedingt erforderliche ge-

naue Scheidung zwischen der Technik des Kl aviers und der der

Streichinstrumente zu machen. Ubertragt man kritiklos

die Eigenart der eincn Technik auf die andcr-e, so bewegt man

sich in eincm Kreise von Fehlern, ohne aus dem Gewirr den

Ausgang finden zu konnen. Es mussen drei voncinandergrund-

verschiedeneTechni ken getrennt werden: i.diedesKlavier-

anschlags, a. die der linken Hand auf den Streichinstrumenten,

3. die der Bogenfiihrumg. Ist die Grundform des Klavier-

anschlags als eine schwingende Bewegung des Armes crkannt,

dann ergibt sich sofort der Unterschied zwischen ihr und der

StMikhak'SVX, Bofenfijlining. *
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Tatigkeit der linken Grcifband aut den Streieliinstrumen ten. die

eine reineaui oEgalisierungft abziclende Fingertechnik darstellt.

Bis zu weichem Grade trotz des gnmdlegenden Unterschieds

Klavieranschlag und Bogcnfuhrung noch zusamrnengeworfeu

werden.geht ausden b-ei beidengemeiusam herrschendenFehlern,

derOberannfixation, tier cinscitigcnHandgclenkausbildung, dem

Veikeuiifii dor Koitbewcgung usw. hervor. DaB die gleichen

gymnastischen Prozeduren bei alien drei'l'cchniken untecschieds-

loscmpfohlen undangewendetwerden konnen,beweist am beaten

,

wie bedauerlich weit man noch vom Verstandnis der Eigenart

dieser Tcohniken entiernt ist.

»

Zweiter Abschnitt

Anatomisch-physiologische Vorbemerkimgen.

m
Das V«rstsindnis fur die Physiologic der Bogcnfuhrung 26,

setzt einige allgemeine Kennimsse iiber Bau und Funktion des

Bewegungsapparates voraus.

Die folgenden Vorl>emerkungen beschr&nken sich au£ das

Notwendige und Wissenswerte iiber das Skclett und die Musku-

latur des Armes, iiber den Zusammenhang des Bewegungs-

apparatcs mit dcin Nervcnsysiem some uber den EinfluB der

t^bung. Dicse Vorb-emeikungen sind lcdij'licli in Bczieltuqg

auf die Bogenfiihrung zusammcngestcllt und konneii nicht vom
Lescr bcliebig iibersclUagen werden, sofern er den Zusamsueiv

hang mit den folgenden Absclmitten nicht verlieren will. Nicht

oft genug kann gesagt werden, daC anatomische Kenntnisse

wertiossind und totes Wissen bleiben, wenn sie nicht fortlaufend

auf das Studium der Fonn und Gr60e der Bewegungen vqn

Gclenk zu Gelenk, womoglich am unl>ekleidetcn Arm, angewen-

det werden. Die eigenc durch Obnng. allmahlich sich srfiarfcndc

Beobachtung ist durcli noch so delaillierte Beschreibungen und

noch so vide Abbildungen nicmals zu ersetzen. Vor aliem muB
man den EinfluB ein-er Gelenkbewegung auf die Stellung der

Glieder zueinander und zum Korpcr sehen Icrnen, wie 1. B.

die Abhangigkeit der Stellung der Hand von cincr Oberarm-

bewegung, walirend die ubrigen Gelenkc ilixe Stellungen nicht

verandern usw. Derartige Studien sind besonders lehrreich.
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wcnn man die bctrattende Bewegung wiederholt und dabci ganz

langsam ausfuhrt.

Man muB sich aber von vornherein liber die Bcdeutung

dieser Kcnntnisse klar werdcn. Sie sollcn und konnen nur a!&

Hilfsmittet dienen, fiber die Gesetze der Bogenfuhmng auizu-

klarcn. In dcr Padagogik wird das Wissen ate Rustzeug dauemd

seinen Platz beanspruchen ; wer lehrcn will, muB es erwerben

and anwenclen mit voUcr Einsicht in die vorlaufig ja noch auf

Eangc Zeit hinaus zu bekampfenden Fehler. Der Spieler hin-

gegen bedarf nur der aus dem Wissen gewonnenen Methode, cr

braucht sich daher, am allerwenigsten beim Spiel selbst, in iedem

Augenblick das Wissen gegenwartig zu halten, wie gewisse

neuere Aufklarer fordern. Das hieBe nur ihn von seincm kiinst-

lerischen Ziel abzichen. Denn dank der Obung, die fur das

Yerschwinden all des Einzelerlernten in unserem UnterbewuBt-

sein sorgt, erreichen wir jene geistige FreUieit, welche sehlieBlich

unmittelbar uber das Technische herrscht und sich unabhangig

davon den kunstierisehen Aufgaben zuwenden kann (61).

I.' Skelett und Gelenke des Armes.

27. Das Skelett ist das. festc Gerust, dessen Telle, die Knochen,

ahniich wie die Telle einer Maschine, den Bewcgungsapnarat

der oberen Gliedmafie xusainrnensetzcn. Von den 33 Knochen

entfallen allein auf die Hand 27 — dcr unmitlelbarc Ausdruck

ihrer feincn GUederung. Der Arm ist durcii Sclmlterblatt und

Schlusselbcin am Rurnpf befestigt. Beide Knochen sind be-

weglich gegen den Rumpf, und zwar steht das Schiiisselbfiin

oben mit dem Brustbcin, einera Teil des Brustkorbes, in ge-

lenkiger Verbindung. Dieses Gelenk, das ScMusselbein-Brust-

beingelcnk ist der eigentliche feste Punkt, an welchcm die

ganze obere Gliedmasse glefehsaffl am Rurnpf auigehangt ist

£s. Fig.i).

Das Schulterblatt, welches, ganz von Muskeln umgeben, dem

Rucken anliegt, ist mittels eines Gelenks seinerseits erst wieder

J 20 .«
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am Scblusselbein befestigt. Am Schulterblatt befindet sich die

Gelenkverbindung mit dem Oberarm, das SchuHcrgelenk.

Der Oberarm wird von einem Knochen gebildet, der Unter-

arm von zweien, der EUe und der Spetche. Die letetere hat

ihren N'amen von den Rollbewegungen, welche sie um die Elle .

hemm in einer in der Langsrachtung des Uuterarmes liegenden

Achse ausfuhrt {30).

Die 27 Knochen der Hand verteilen sich so, daB 8 auf die

Handwurzel entfallen, wahrend die Mittelhand aus 5, jeder

Finger aus 3 und nur der Daumen aus 2 Knochen besteht.

Allgemeines uber die Gelenke.

In den Gelenkcn treffen je 2 Knochenenden mit aneinander- 28.
passenden Flachen 2usammen. Diese Flachen sind kugelformig

oder zylindrisch gestaltet, und zwar ist die Gelenkflache des

einen Knochens hohl (konkav), die des anderen voll Oder gewolbt

(konvex). Beim Bewegen der beiden Golenkteile gegeneinander,

welches infolge der glatten schlupirigen Bwchaffenhcit beider

Flachen olme Keibung statlfindct, beschreibt das frcie, bewegte

Glied eineu Krois oder doch ein Stiick eines solchen. Die Gelenk-

drehuiigen sind daher kreasformig, sie geschehen um Drehungs-

achsen, welche zu der Kreisebene senkrecht stehen. Kugelige

Gelenke, wie z. B. das Schultergeienk, ermoglichen Bewcgungen
nach alien Richtungen im Raume, zyiindrische Gelenke dagegen
sind in ihrcn Bewegungen wie in einem Scharnier auf eine
Ebcne beschrankt. Beispiel: das Beuge-Streckgelenk des Uuter-

armes im Ellbogen (39).

Schultergeienk.

Das Schultergeienk, in dessen flacher Hohlkugel die Voll- ac>.

kugel des Oberarmkopfes gleitet, ist ein nach alien Richtungen

Iiin bewegliches Kugelgelenk. Die Muskelmassen der Schulter

wirken auf dieses freie Gelenk so ein, daB der Oberarm eine

auBerordentlich genaue und feine Einstellbarkeit fur jeden
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Ponkt im Haum besitat und bei alien, aucls den kleinsten Bogen-

Striccen, die Fiihrung SO iibernehmen imstande ist. Diese

wichligc Tatsaclie sei schon hicr hervorgehoben, weil es gerade

'dasSchuUergelenk ist, welchem die Hand die freien und feinen

Bewegungen rings timber und in jedet Richtung verdankt. Von

Fig. ). RechtesSchulterskerett von vorn nachAbtragung derRippen.

BrBruslbein. /-/// i. bis 3 . Kippe (cntfcrnt). SG Schiusaclbeia-

Brustbeingelenk. S Schlusselbein. Sch Sehultcrblatt. O Obcrarm-

beiQ- SchG Scliultcrgelenk. H Scliuiterhohe, hinter dem Schulter-

eclenk gelegen and dasselbe Gberdeckend.

der grofien ungefthr 270 betragenden Exkurswn konunen fiir

die Bogenfiihrung nur verlialtnismaBig kleine 2\visclien 40"

und 8o° begende Abschnittc in Betracht Langsdrehung des

Oberanms im Schultergclenk urn cine in seiner L§ngsriclitung

gelegeneu Achse kommt bei dei' Bogeniiilirung far sieh aUein

nicht vol, dagegen l>eteiligt sic sich fortwahrend, wenn auch

in geringem Grade, bei den seitwarts, vor- und riickwSrts kreisen-

den Bewegungen des Oberarmes.

^ 22 JC
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Ellbogengeienk.

Das Ellbogengelenk ist ein doppelfces, es besteht aus je einem 3^«

fur die Elle und die Speiche bestimmten Gelenkc; daher die

einheitHche und zugleich doppelte Bewegung des Unterarraes,

welche den ganzenMcclianismus der Bogenfuhrung bestimmt(86).

SO"
.,— *

.--•EG

**--ESG

s-"

Fig. 2. Rechtes Eilbogengelenk von \*orn.

Obcrannbein mit seiner Doppelgelenkilache. E Elle. S Speiche.

EG Ettengelenk (Schamiergelcnk). SG SpeichengeEenk (Ksigel-

oder RoUgelenk). ESG Kollgelenk zwischen Elle nnd Speiche.

r. Scliarnier- odcr zwanglauliges Gelenk fiir die Beugu&g

und Streckung der Elle gegen den Oberarm, in welchem Bewe-

gungen nur in einer Ebene, der Armebene (93), stattfmden. Diese

Einschcankung steht in bemerkenswertem Gegcnsatz gegen die

freie Beweglichkeit des Oberarmes. Von der 150° betragenden

Ex-kursion wind nur etwas mehr als die Halite fiir die Bogen-

fiihrung verwendet; dies schwankt individuell.

j» 23 j*



— !-^T-^*--""V»-T-^-^ •- '.^r-:

ZWEITER ABSCHNITT.

a. Rc-llgelenk zwischen Oberarm und Seiche, in welchem

die Speiche urn die EUe herum gerollt wird, wahrend sie zugleich

dieser in der Beugung und Streckung zum Oberarm folgt.

Die Rollbewegung zeichnet sich durch auBerordenthehe

Feinheit uad I.oiclVtigkeU avis. Ihre in der Langsrichtung des

Fig. 3a. SupinationssLoUung des

Unterarmes (Handflache nach

der Beugcseite des Unterarmes
gcrichtet).

W
Fig. 3b. Pronationsstellttng des

Unterarmes (Hanrtiiachc nach

der Strecksoite des Unterarmes,

Handrflcken nach der Beugc-
seite gerichtet).

ItHI Oberarmbein. S EUe. ///// Speiche.

Unterarmes liegende Achse heifit Rollachse. Diese Achsc ver-

lauft vom Ellbogengelenk zur Mitte des Handgelenks. Das

Handgelenk dreht sich dabei selbst mit, hat also nichts mit der

KoUung zu tun. Die Rollung der Hand ist damit in das Ell-

bogengelenk hinaui verlcgt. Die KoUbewegung wird auch als

UnterarmroiJung oder auch schlechthin als Rollung bezeichnet

(Fig. 3a «. 3t).

AN'AlXJMISCH-PKYSfOLOGISCKEVORBEMERKUNGEN.

Von der etwa 1S0 betragcnden Gesamtexkursion der Rollung 3*«

wird fur die Bogenfiihrung nur em kleiner Teil, hochstcns 45°

ausgenutzt, und zwar beim Cello etwas mehr als bei der Geige.

Je nach der Ricbtung wird die Rollung bezeichnet als Einwarts-

rollung oder Pronation und als Auswartsrollung cdcr Supination.

Fiir den rechteu Arm erfolgt, vom Spieler aus gesehen, die Supi-

nation im Sinric der Zeigerdrehung auf der Uhr, die Pronation

im entgegengesetzten Sinne. Damit sind beide Bewegungen

genau und unmiBverstandlich bezeichnet.

Urn die Oberarm langsdrehung (29) von der Unterarm-

rollung r.u untcrschciden, rauO der Untcrann gebeugt werden.

Darin sieht man die Rollung des Unterarmes fur sich alle-in,

wahrend die Liingsdrehung des Oberarmes den ganzen Arm

»rollt*.

Man hat bisher stets den Fehler begangen, die Pro- und

Supination bei der Bogenfuhrung als cine Handgelenkbewegung

anausehen. DaB das Handgelenk von ihr durchaus unabhangig

ist, laBt sich leicht durch die Beobaehtung feststellen, wenn man

die Pro- und Supination bei den verschiedenstcn Sireclc- und

BeugestcHurtgen der Hand vornimmt. Man vergegenwartigt

sich die Lcichtigkcit der Rollung am besten als »Schiittelbe-

wegung*, wenn man bei gebeugtem Unterarm die Hand senk-

recht herabhangen laBt und Pro- und Supination rasch hinter-

einander ausfiihrt.

Das untere nahe der Hand gelegene Rollgelenk zwischen EUe

und Speiche hat keine selbstandige Bedeutung. Es stellt das

untere Gegenlager fur die Rollbewegung dar und sichert dieser

den leichten Gang und die FaUigkcit so Jrci zu scliwingen (173),

wie keine andere unserer Bewegungen.

Hand- und Mittelhandgelenke.

Man spricht nicht ganz richtig von einem Handgelenk, in 32-

VVirklichkeit handelt es sich um zwei stets vereint tatigeGelenkc:

a) das eigentliche Handgelenk zwischen Speiche und Handwurzel,
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b) das zwischen den beiden Reihen der Handwurzelknc-chen

bcfindliche Gelenk (Fig. 4). Bern zweiten Gelenk kommt die

dBere Beteiligung an der Gesamtexkursion zu. Ini Kand-

gelenk, d.h. in beiden Gelenkcn

zusammen, sind zwei Bewe-

gimgsarten rooglich:

1. um cine Querachse: Beu-

gung nach der Hohlhand-

seite, Streckung nach der

Handruckenseite;

2. Adduktion und Abduktion

Urn eine senkrecht auf der

Querachse stehendeAehse.

Die Adduktion ist die Seit -

wartsfiihrung nach der

Daumenseite, die Abduk-

tion die nach der Klein-

fingerseite hin.

Beugung und Streckung sind

nicht bloB die ausgiebigere, son-

dern auch, wie man sich leicht

iiberzeugt, die viel leichter uud
freier auszitfuhrcnde Bewegung

der Hand. Per Ab- und Ad-

duktion baftet ciwas Mflhsames

und Stcifes an (88).

Bei der Bogenfuhnuig kom-

men weder Beugung-Streckung

nocK Abduktion-Adduktion je

Fig. 4. Skeictt der Hand nach
Roiitgenauinahme. Man sic'ht

die bcidc'n Handgelenko, das
eine (/) zwischen Speiche ( S) und
"Handwurzel. das andcre (//}

jtwischen den beiden Ri'ihen der
Handwurzetknochen gelegen.

Zwischen S und E (Elle) das
untere ItoHgclenk (li). t—

5

die funf Mittelhandknochen.
G GruiKlglieder. M Mittel-

glieder. N Nagelglicder.

allein Iiir sich vor. si e verein igen

sich viclmebr stets so, da£S die rcsultierende Bewegung um eine

mehroder wenigerschraggericbtete Achse verJauit. Im tiigliohen

Xeben rr.aclien wir von den reineu Handgelenksbewegungen nur

hfichst sclten Gebrauch, weil stets Pro- und Supination mitwirken.

ji 26 j*
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Die zahlreichen Handwurzel- und Mittelhandgelenke

beteiligcn sich bei jeder Bewegung der Handgelenke und erhbhen

durch ihren Bau, welche die flache kugelige Wolbung des Hand-

tellers hersiellt, die vielseitige passive Einstellbarkeit der Hand

und danut die Feinheit der gleichfalls passiven Fingermechanik

(51- «7).
Daumen und Finger.

Der Da u men nimmt unter den Fingern dadurch eine Sonder- 33«

stellung cin, daS seiu JJittelhandknochen kiirzer, hoher an der

Handwurzel angesetzt und frei gcgen diesc beweglich ist. Es

wird dadurch die Gegentiberstellung, die Opposition des Dau-

mens gegen die Hohlhand, ermoglicht, welcbe der Hand dasGe-

pragc eines so voUkommenen Werkzeuges gibt. Das Grundglied

des Daumens ist gegen seinen Mittelhandknochen wie gegen das

Nagelgiied nur beug- und streckbar.

Die Zablung: 1., 2. und 3. Fingerglied ist ungenau und durch

die Bezeichnung: Grundglied, Mittdglied, Nagelglied zu er-

setzen. Was die Bezifferung der Finger betrifft, so wird, ab-

wetchend von der Firigersatzbezeichnung der linken Hand, der

Oaumen a|s X. und der klcine Finger als 5. bezcichnet.

Bei den abrigeu 4 Fingern ist das Grundglied gegen die Mattel-

hand in alien Ricbtungen beweglich, der funfte und noch mehr

der Zejgefinger zeichnen sich dabei durch freiere Beweglichkest

aus. Dagegen lassen die eigentlichen Fingergelenke keine andere

Bewegung als Beugung und Streckung zu.

Spiclbewegungen der Finger.

Sobald der Daumen in Opposition vor die Hohlhand tritt 34.

und sein Kagelglied an das des gebeugten MittcSfingers zum

Halten der Bogenstange 5icb anlegt, erleidet die ireie Beweg-

lichkeit der Finger eine naturiiche Einschrankung. Es entstehon

dadurch gemeinsame Beugungen und Streckungen, welche sich

zwischen den beiden in Fig. 5 und 7 extrem dargesteliten Stel-

lungen abspielen.
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Diese Gesaiat- oder Spielbewegungen sind reine Beu-
gungen und Streckungen ohne jede seitliche Sprcizung. Es ist

leicht zu erkennen, dafi die Achsen .alter Fingorgelcnke dabei
parallel zueinander stehen, eine Stellung. die sofort aufhort,

I'ig. 5.

Abstrich-Ende.

Mittelstcllung.

Fig. 7.

Aufstrich-Iinde.

Gemeinsame Beugung und Streckung der Finger zur Veranschau-
lichung der Spielbewegungen der Hand.

wenn die Finger nicht mehr lose nebeneinander liegen, soadcrn
gespreizt auf de- Bogenstange stehen. Auf der Paraltehtat
samtjicher Fingcrgelenkachsen beruht daher die feine (passi-
vische) jedein Druck und Zug gehorchcnde Einstellbarkeit der
Spielbewegurtgea der Finger (r26). Der Daumen fiilirt dabei
auBer der Beugung auch geriage Oppositionsbewegungen aus.
Es findet daher die alte Regel. dafl der Daumen nicht gegen

ANATOMISCH-PHYSIOLOGISCHE VORBEMERKUNGEN.

die Bogenstange gestietkt und stair gehalieii werden durfe, ihre

jphysiologische Begriindung.

Es sei nochmals betont, daB die Stellungen in Fig. 5, 6 und

7 beim Spiel selbst niemals errekht werden, daB dies*? iiber-

triebene Gesamtbeugmig und -streckung hier nur der Deutlkh-
keit halber gezeichnet ist.

Ihrer mechanischen Aulgabe nach sind bei der Bogenfiihrung

der 1. und 3. Finger als Achsenfin^er, der 2. und 5. als Hebel-

finger zu bezeichnen (08).

II. Muskeln.

Die iMuskeln stelien die groUe Masse des roten Fleisches 35.
unseres Kdrpers dar, dessen Haupteigenschaift die Fahigkeit ist.

sich vzusanimenauziehen. Dadurch werden die Enden des Mus*
kels einander gcnahert, und es wird so alle mechanische Arbeit,

deren unser Korper faliig ist, geleistet. Die Zusammenziehung

erfblgt rnit ciner Kraft, deren Gn>Be von dem Urnfang und der

Form des Miiskcls ablwngt. Das Muskolfleisch ist also das*

jenige Gewcbe, welches die SkelctteUe gegeneinander in den

Gelenken dreht. StaYkere Zusammenziehung des Muskels vcrrSt

sich bekanntlich durch. Verhartung und Wulstbildung, und fur

das Gefiihl durch Spannung und Anstrengung. Derartige hobere

Grade komrnen jedoch bei der Bogenfuhrung nicht vor. Die
verhaltnismaBig groBte Spannung ist am Oberarm als dem
fuhrenden Glied (X44) fuhtbar.

Die Muskeln sind je nach ihrer Anordnung und Lage zu den

Gelenken Beuger, Strecker, Roller, Ab- und Adduktorcn. Nie-

mals vollzielien die Muskeln einzeln, sondern stets gemeinsam

in Gmppen zu mehrcrcn bestimmte Bewegungen.

Die Enden der Muskeln sind an den Knochen so befestigt, 36.
daB dazwischen stets mindestens ein Gelenk liegt. So stelien

die Knochen groBtenteils einarmige Hebel darr an welchen Kraft

und Last auf derselben Seite vom Gelenkdrenpunkt angreifen.

Der zweiarmige Hebel ist seltener vertreten. Als Schema der

# 29 j*
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cio- wic dcr zweiarmigen Hcbclwirkung kann dasgcrade fur uus
besondcrs wichtige EHbogendoppelgelenk verwertet werden.

Fig. 8 zeigt das Scharniergelenk fiir die Beugung-Streckung

des Unterarmes, welche nur in einer Ebene (hier die Papier-

ebene zuglcich) urn die senkrecht in D stehende Achse hin-

uud hcrgeht. Wenn 5, der'Streckimiskcl, sich veckurzt, erfolgt

r -B

Fig;. 8. Schema ernes am doppel-
armigen Hcbel angrcifciidcn

Aluskels,

O Oberarrabcin. 5 Streckiuus-

kel, an der Elle (£) ansetzend.

EG Ellengeleni {Scharnierge-
lenk). D Drehpunkt dieses

Gelenks.

SpG'

Fig. 9. Schema ernes am Bin-
armigen Iiebcl -angreifenden

Muskels.

OOberarm. # Beugemuskel des
Unlcrarmes, an der Speiche (Sf>)

angreHend. SpG Speichengelenk
(Kugelgelenk). D Drehpunkt

desselben, ra UoHachse.

Streckung der Elle und daniit des Unterarmes gegen den Qber-

arm. Erschlaift der Slrcckmuskel, so kann dcr Beugemuskel
(Fig. 9) wirksam werden. Dieser aber sctzt nicht an der Kite

an, sondern an der Speiche, wclchc bei der Beugung die Kile

mitnimmt, sclbst aber zuglcich eine Kollbcwcgung urn die Roll-

achse ra
. macheh muB, weil dcr Beugenniskel seitlich an der

ANATOMESCH-PHYSIOLOGISCHE VORBEMERKUNGEN.

Speiche - hinter der Papier- Oder Armebene -- angehettet,

also aufgewickelt 1st Verkurzt sich der Beugemuskel, so beugt

er die Speiche und supiniert sie gleichzeitig. Dies ungleicfce Ver-

halten der Beuge- und Streckmuskeln ist eine besondcrs zu

beachtende Tatsacbe. Andere — hier nicht gezeichnete —
Beugemuskeln pronieren zugleich die Speiche, wihrend die

Streckmuskeln keiiien Einflufi auf die Pro- und Supination

besitzen konnen, well sie an der File angreifen.

Der gauze Mechanismus der Armtewegungen stellt so ein

vjclfach zusainmciagesetztes System von Hcbeln dar, deren

Drehpunkte die in den Gelenken liegenden Aclisera sind (vgl. 86).

Die Ansatze dor Muskcln liegen an alien Gelenken sehr nabe

am Brehpunkt.

Bcugung und Streckung sind einanderdirektentgegengesetzte 37.

Bewcgungen, und das gleiche gilt von Ab- und Adduktion, von

Pro- und Supination; sie stehen in fortwahrendem Gegen

-

spiel (Antagonismus). DasGegen- und Wechselspiel der Muskel-

zusammenziehungen dient wescntlich zur genauen Abstufung

cler aufzuwendenden Kraft und bei der Bogcnitihrung zu ihrer

Ailpassung an die in Bogcn und Instrument gegebenen Kriifte.

Die Whkung der Muskela beschrankl sich aber nicht

bloS an* ein Gelenk, es gibt auch uber zwei und mehr Gelcnke

hin wirkende Muskcln. Eine derartigc Fernwirkung wird durcll

die an den Muskeln angewachsenen Sehnen vermittelt. Ohne

diese sehnige Fortsctzung der Muskeln wurden die Kr&fte der „

am Untcrarm liegenden Beuger und Strccker der Finger nicht

bis auf die Fingergliedcr hmiil>crgclangen konnen. Die Sehnen

laufen also ilber eine Reihe von Gelenken hinweg, ehe sie ihre

Endbefestigung an den Fingerglicdern erreichen. Andere der-

-irtige Sehnen wirken auf die dazwischen liegenden Hand- und

Mittelhandgelenke, sie stellen auch diese tnelu- oder wenigec

iest, und erst durch den so erzielten Gegenhalt wird die Cber-

iragung von Kraft bis auf die Nagelglieder und ihre Abstuiung

aiechanisch errnoglicht (122).
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pie Muskeln wirken aber auch vieifach auf die hober befind-
lichen Gelenke, welche scheinbar feststehen, und deren Mit-

bewegung wit an sich nicht beabsichtigen. Die Muskulatur der
ganzen GliedmaBe ist so aufeinaftder eingerichtct, dafl jede
Muskelgruppe roit den andcrcn mfiglichst giinstig und zweck-
maBig zusammen arbeitet, Selbst da, wo ein Gegeneinander-
wirken auftritt, dient es der zwenkmaBigen Gesamtleistung.

Giuppierung tiax Muskeln.

38. Ihrer ana torn iscben Lage nach gliedern sich die Muskeln
des Aimes in folgende Gruppen:

Die Schultermuskeln sind am Oberarmknochen, von
alien Seiten der Schulter herkommend, aufgewiebelt und be-
wegen und drehen ibn nach alien Richtungen bin in fonster
Einstcllung (fir jede WinkelgrdBe.

Die Obcrarmmuskeln sind teilsStreckcr, teils Beuger und
Roller des Unterarmes, sie gehen sum Tcil von der Schulter aus
und hangen daher funktionell vieifach mit den Schultermuskeln
zusamraen.

39. Die am Unterarm liegenden Muskeln gehen in langen
Sehnen - daher der geringere Umfang des Unterarmes in seiner

unteren Hiilft« — a) »um Handgclenk, welches sie beugen-
strecken, ab- und adduzieren {32). Sie sMIen die Hand in jcdem
LagevcrhaMtnis zum Unterarm jeweilig fcst und bewirken da-

. durch den fur jedc neue Stellung des Unterarmes zum Bogen
wahrend des Striches geforderten Ausgleich (102).

b) Entsprechend langer sind die Sehnen der Fingerbcuger
und -strecker, die uber vide Gelenke hinuberlauien. Ihr gegen-
seitigesU'iderspiel dient der Obertragung der Krafte der am
Oberarm liegenden Muskeln (43. 86).

40. Wahrend der z. und 5. Finger auCcr den alien Fingcrn ge-
meinsarnen noch besondere Stre-ckmuskeln besitzen, wodurch
sie von den Cibrigen unabhiingig sind, ist der 4. Finger unselb-
Standig, er ist namentlich in seiner Streckung beschrankt, seine

32 «*
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Strecksehne ist durch schrage Brucken mit den Sehnen des 3.
und 5- Fingers verbunden und folgt daher den Bewegungea
dieser (123).

sp

Fig- to. Die Muskeln und Sehnen dor Hand (Beugeseite).
D Daumenbflllca. K Kleinfingerballcn. Sp Spiehnuskcbi.

Ii>ie an der Hand selbst Uegenden kleinen Spielmuskeln
haben keine selbstandige Bedeutung, sie wirken bei der Bogen-
fuhrung stets mit den langea Fiugerbeugern und -streckern
gemeinsam.

Muskeizusammenziehung und Bewcgung.

Erne speziellcre Kenntnis aller cinzelnen Muskeln der ge- 41,
nanntCQ Qwgpm ist far den Spieler durchaus entbehrlich.
Man woUe sich namentli«;li durch die in neueren Werken (2. B.
von der Hoya) beliebten Aufzahiungen der lateinischen Muskel-
namen nicht imponieren 3assen. Abgesehen davon, daB sie
uberflussig, sind! sie als MoB anatomisch auch falsch und irre-
ftihrend. Unser Organismus vcrfugt uber die einzelnen Fasem
der Muskeln, namentlich der groBen SchuJtermuskeln, gunz

Jt 33 *
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anders als die altera Schulbezeichnungen vortauschen. Denn

die Bewegungen richten sich gar nicht nach der ganz kiinst-

lichen Benennung, wie sie der Anatom den Muskeln an der

Lelche beilegt. An einer Bewegung beteiligcn sich Fascrn Tind

Fasergruppen bald von diesen, halt! von jencn Muskeln, urn die

Bewegung zu stutzen, zu sichern, zu hemmeit und abzustufen.

Selbst die einfachen in Sehnen auslaufendcn Fingermuskeln,

die nichts anderes tun konnen als in cincr einzigen Riclitung

beugen oder strecken, sind niernals isoliert tiitig.

Schon die getrennte Betrachtung von Gelenk und Muskeln

ist, wenn auch durch die Beschrcibung geboten, unnatiirlich und

wiUktirlich. Gelenk und Muskulatur bilden zusammen rnit den

zugeborigen Nervenleitungen und den sie beherrschendea Hirn-

zentren je ein lebcndigcs Ganse, cine organische Einheit (58).

Wit werden spater sehen, wie diese Einheiten als Tcile in eine

hohere Einheit sich einordncn (61).

III. Einheit des Gelenk- und Muskelbaues.

Fasscn wir zunachst den gesamteit Gelenk- und Muskelbau

des Armes zusammen, so ergibt sich in Anwendung auf die

Boge-nfiihrung folgendes:

I. Die Gelenk* haben ganz verschiedenc Aufgaberi zu

erfiillen

;

Dem Schultergclenk fallen die weitesten, grofiten, aber auch

die kleinsten, den ganzen Arm luhrenden Bewegungen zu.

Das Ellbogengelenk kann nut die bescbrankte Beugung-

Streckursg des Unterarrnes unter gleichzeitiger Rollung desselben

samt der Hand ausfuhreri. la dieser Beschrankung liegt seine

hohe Bcdeutung gcxade audi fur die Bogenfuhmng.

Das Handgelenk hat nur beschriinktc BeweglichkeH; den

Bogen kann es nicht wesentlich fortbewegen.

Die Finger konnen nurGreifbewegungen machen unddieFovt-

bewegnngdes Bogens in seiner Richtung gar nicht beeinflusSen.

J* 34 Jfc
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2. Alle Gelenkesind aufemander angcpalit, in ihrer vora unten
nach oben abnehmenden Beschrankung liegt die Vollkommen-
heit des Gesamtbanes des Armes. Pie Beschrankung jedes

unteren Gelenkes wird durch die groScrc Aufgabe des nachst-

hoheren ausgeglichen. So ist die Rollung der Hand in den EU-
bogen hinauf verlegt, die Bewegungsfreiheit des Ellbogens und
damit des Unterarms in die Schulter.

3. Der Sinn der Beschrankung ist Vereinigung von Festig-

keit mit Beweglichkeit. Der mechamsche Nutzen fester Be-
schrankung leuchtet sofort ein, wenn man eine vermcintliche

groDerc Vollkommenheit sich cingefuhrt denkt, %. B. eine weit-

gehende t)berstreckbarkeit der Finger. So ist auch die Feinhcit

der Rollung gerade durch das beschrSnkte Scharniergelenk im
Ellbogen gesichcrt.

4. Nur ein kleiner Teil der Bewegungsweite der Gelenke, nur
ein kleiner Teil der Kraft der Muskeln wird bei der Bogenfuhmng
gebraucht

5. Per Muskelbau z-eigt ura so cinfachcre Leistungen der
Muskeln, jc weitor nach den Fingem hin sie liegen.

6. Die Muskeln liegen — dies kann der verbreiteten laien-

harften Meinung entgegen gar nicht eindringlich genug hcrvor-

gchoben werden — iramer ein G.'Iied hdher als das Glied,
welches sie bewegen: am Unterarm liegen die die Finger
nnd Hand, am Oberarm und zum Teil sogar an der Sclmlter

die den Unterarm bewegenden Muskeln.

So strebt gleichsam der ganze mechanische Bau nach auf-

%varts zum einhoithchen Bewegnngspunkt der Schulter hinauf.

Nach dem Bau und der Leistung ordnen sich die Gelenke 43.
fur die Bogenfiihrung in 2 Gruppen:

1. die ftihrenden und den Mechanismus bestimmenden
Hauptgelenke: Schultergelenk und Ellbogengelenk, '

2. die gefiihrten, untergeordneten Nebengelenke: Hahdl-,

Xittelhand- und Fingergelenke, an Zahl nicht weniger

als 2ia.

3*
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Dementsprecheod biiden die Skeletteile des Armes bei der

Bogenfiihrung 2 Hauptgruppen:

1. die obere Kihrende' Gnippe, der »Kraftgeber* (X07):

SchuJter und Oberarm,

2. die untere geluhrte, untergeordnete Gruppe, der sKraf
t
-

lciter* (ion): der Unterarm samt Hand und Fingern.

Dementsprechend ordncn sich audi die Muskeln ihrer

I^eistung nach in 2 Hauptgruppen:

1. die aktiv fuhrende, obere Muskelgruppe (130) des

eKraftgebers*. bestehend aus der an Schulter und Ober-

arm gelegeuen Muskulatur,

a, die passiv gefCihrte, untere Muskelgruppe (122) des

»Kraftleiters«, bestehend aus der gcsamten vom Ellbogen

abwarts gekgencn Muskutatur.

IV- Nervenieitung.

Sewegungsnerven

.

44. Wir haben bis jetzt im Skelett und in der Muskulatur den

mascbineUen Teil des Bewegungsapparates kennen gelernt.

Die bewegenden Krafte liegca in ihm selbst, und hierauf beruht

der grundsalzfcche Unterschicd von jeder kunstlichen Maschine.

Zur Kraftentfaltung seitens der Muskeln bcdari es des Willens-

antriebcs. Die >icrven nun sind es, welche in zahlreichen

Zweigen die WiUensantriebc, die Befchle vom Gehirn: als dem

Zentralorgan her an die Muskeln vermittem. Jede auch die

geringste MuskcUusammenaiehung wird durch einen sotchen

Antrieb hervorgerufen.

Die Nerven selbst sind indes mar Leitungsstrange (ahnlich

wie die Telegraphendrahte). Jede Kervenfascr stent einersetU

nut einer MuskeUaser, andererscits mit einem Zentrum «P Ge-

hirn in Verbindung. MuskeHaser, Nervenfaser und Hirnzentmm

biiden eine Einheit. Bei einer selbst einfachen Bewegung sind

stets viele dieser Einlicitcn verelnt tatig. Jc zusammengescUter
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em iSewegung, urn so groBcr ist-die Zahl der beteiligten, aus
Himzentrum, Muskel- und Nervenfaser bestehenden F.inhetten.

Zur Veranschaulichung der Tatigkeit des Gehirns und der Ner-
venlcirung pflegt man den Vergleich mit einem zentralisierten

Telegraphensystero heranzuziehen, ein Vergleich, der als genug-
sam bekannt vorausgesetat werden darf, Der Vergleich trifit

namentlich auch hinsichtlich der Gescmvindigkeit der Leitung
zu. Die Zeit zwischen EntschluB, Antrieb und Muskel-
zusamnwnziehung selbst ist so auCerordentlich gering, dafi
wir uns des ganaen Vorganges als ernes einzigen, gleich-

zeitigen bcwuBi sind. Von aller der Tatigkeit der Hirn-
zentren und der Fortleitung zum Muskel empfinden wir
nichts und uberlassen es dem ganzen aus Hfrnzentren, Nerven
und Muskeln bestehenden Bewegnngsapparat, wie er die Be-
wegung am besten ausfuhrt

Empfindungsnerven.

Die Nerven leiten aber nicht blofi Antriebe vom Zentral- 45.
organ her, sondem auch Reize und limpfiiKiungcii von der
Hautoberflache und vom Bewegungsapparat xuna Zentralorgan
Uin. Die Gescbwindigkeit. mit der die Empfindungen zu den
zahlreichen Empfindungszentren im Gehirn hingeleitet werden,
ist ebenfalls so auCerordentlich groB, daB die auBere Wahr-
nehmung mit der inneren fiir unser BewuBtsein in eins zusam-
menfallt. Nach einem bekanntcn Gesetz verlegen wir ferner

jeden Reiz, z. B- eine Tastempfindung am Finger, obgletch der
Reia eigentlieh vom Gehirn empfvmden wird, doch sofort an die
Rcizstelle; ja, es wird uns nicht einmal fhe "ObermHtlung des
Reizes auf das z-ugehorige Gehirnzentnim bewuBt.

Die von der Haut, den Muskeln, den Gelenken usw. fort-

wahrend dem Gehirn zagehenden Empfindungen setzen sich
aus folgenden Axten zusammen;

i. Empfindungen von dem jeweiligen Spannungs- und Ver-
ktirzungszustand dec Muskulatur (Muskelsinn),
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2. Gefiihl von der jeweiligeit Lage der Glieder und jeder

Lagcanderung {Lage- und Bewegungsgefiihl),

3. Tast-, D ruck- und Spanmmgsempfindungcn der Haut und

der Gelenke.

Mit Hilfc dieser drei Empfindungsarten bemiBt und shift

unser Grganismus die Bewegungen au( das genaueste ab und

ffihrt sie zweckmLiBig aus durch alle Grade der Kraft hindurch

von der kleinsten, kauna sichtbaren Fingerbewegung bis zur

groBten Kraftleistung des Armes. Die drei Empfindungsarten

verkniipfen sich so eng mit jeder Muskelarbeit> daS wir sie ab

mit der unmittelbaren WillensauBerung unseres Ichs identisch

auffassen. Die Verknupfung geht fur uns unbewuflt zwischen

den beiden Hauptgruppen von Himzentren vor sich, von wel-

ches die einen die Empfindungen aumehnwm und die anderen

die Bewegungen veranlassen.

Muskelgeffihl.

46. Unter Muskelsinn verstelien wir alle die mit der Arbeit,

Verkurzung und Spannung verbandenen, zum Gehim geleiteten

Empfindungen. Obgleich sie fur gewohnlich, wie schon betont,

unbewuBt fur uns bleiben, konnen wir doch, wenn wir unsere

Aufmerksamkeit daraul richtcn, einen Teil der Spanniings-

odcr Entspanmmgszustandc iiihlen. Pics Fnhlen ist, mag man

die Aufmerksamkeit und Selbstbeobachtimg noch so sehr an-

strengen, doch nur innerhalb sehr eager Grunzen moglich. Das,

was war aber bewuBt ruhlen lernen konnen, ist praktisch von

groBer Bedeutung, weil wir darin ein Mittcl besitzen, uns inner-

halb der von der Natur gesetzten Grenzen doch fiber die Arbeit

unserer Muskeln cine gewisse Rechenschaft zu geben. Dies

dem BewuBtsein zugangliche Gebiet des Muskelsinnes be-

zeiehnen wir fur unsere praktischen Zvvecke als das nMuskel

geliihlt

Das Ytuskelgefuhl laBt, wenn wir es (iben. deutlich Span-

nungs- und Entspannungszustande,, Aktivitat und Passivitat

j. 38 ji
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unterscheiden. FreiUch konnen wir (53.^ die geringen Grade der

Aktivitat nicht mehr von der Passivitat trennen. Aber es

handelt sich ja auch nur darum, <Een moglicbst gcringen Grad

der Aktivitat durch stetiges oLoslassen* zu lernen (120).

Geh5rsempfind.ung.en

.

Zuglekh mit diesen Sinncsempfindungen wirken fiir unser Ay,

BewuBtsein untrennbar bei jeder musikalischen Kunstiibung

auch die Gehdrsempfindungen mit. rst doch das Gehor das

eigcntlich geistig fuhrende Organ. Der emiugte Klang gelangt

zum Ohr, wird dem Gehirn iibermittelt und wiederum un-

l>ewuBt rasch und unmittclbar in seine einzelnen Qualitaten,

wie Tonhohe, Tondauer, Tonreinheit, Klangstarke, Klangfarbc,

Konsonanz, Dissonanz usw. zexlcgt Allen diesen Qualitaten

gegeniiber verhalt sich das Gehor kontroliierend und die zum
Bewegungsapparat gelangenden Antriebe abstuiend. Seine

Kontrolle erstreckt sich aber auch auf den seelischen Ausdruck

uud den musikalischen Inhalt einer Folge von Klangen und auch
liier wird die Kontrolle durch Oberleilung vom Gehorzentrum

zu den Bewegungszentren fortwahrend in korrigierende Ein-

flusse, in unendlich durch die Obung sich vervo-ukommnende

Abstufung der zu den Muskeln verlaufendea Willensantriebe

umgesetzt.

Gesichtssinn.

DaB auch der Gesichtssinn, namentlich beim Beginn des 48.
Erlerneus mitwirkt, weiB jeder Spieler. Durch Abschcu sucht

man vorbildltche Bewegungen nachzualinien. Das Auge kon-

trollieit aufanglieh Handhaltung, geradHnige Bbgeiifiihrung usw.

Mit wachsender Ubung bedarf der Spieler der KontrolBe des

Auges nicht mehr.

Vo-n dem gaozen Mechanismus -der Bogenfuhrung hat man
aber bisher eine eigentliche ftAnschauunga nicht gehabt. Erst

wenn dieser mittels des auCeren Anschauens durchsichtig uad
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War gewordcn ist, die wichtigen fiihrenden Bewegungen von

den untergeordneten nnterschieden sind, dann gewinnt der

Spieler cine umfassende innere Anschammg (85), welehe ihm

bei der Bpgenfuhrung als dauernde und schlieCIich ganz un-

bewufit tatige Richlselimir dient.

V. Dauerbewegung und schwingende Bewegung.

49. Je nach dem Zweck einer Bewegung finden wir Grad und

Daucr der Zusammenziehung der Muskeln sehr verschieden.

Was zunachst die Dauer betrifft, so kann die Zusammen-
zichung iangere Zeit hindurch anhaiteri, oder sie kann auf einen

Augenblick, selbst auf einen Bruchteil einer Sekunde beschriinkt

sein. Einfache Beispiele dafvir sind Heben einer »Last«, wo-

bei cine Dauerbewegung, und Wcrfcn oder Schwingeii eines

Gegenstandes, wobei cine momentane Bewegung ausgefiihrt

wird. Der Unterschied liegt in der Dauer der Muskelwirkung auf

den gehobenen oder den geschleuderten Gegenstand. Derselbe

Unterschied ist zu erkennen, wenn war unseren Ann selbst ais

ftLaste langsam hebea oder rasch schwtngen. Dauert beim

Hcben die Muskeltatigkeit waMirend des ganzeu Vorganges des

Hebens an, so ist sie beim Schwingen kurz, sie erteilt dem Arm
nur einen <momentanen AnstoB und uberlattt darni seine in

Bewegung geseizle Masse ihrer Tragheil, vermoge deren die

Bewegung den Anstofi weit iaberdaucrt. Der Anstofi erfoigt

durch eine auf einen -Moment beschrankte Muskelzusammen-

ziehung, die sofort wieder nachlaCt und in Entspannung der

Muskeln ubergeht.

50. Aus beiden Bewegungsarten setz.t sich auch die Bogen-

fuhrung zusammen. Dauernde Muskeltatigkeit ist z. B. das

Halten des Bogens zwiscben Daymen und Fingern, dauernd

auch die mehr oder wenigcr geselnvinde Hinauf- und Hinab-

xiihrung des Bogens. Die schwingende Bewegung tritt dagegen

bei aJlen kurzen, sehr raschen Sio0en auf den Bogen ein, naroent-
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Kcfa auch beim geworfenen Bogenstrich, dann aber auch in dem

Augenblick des Bogen- oder Strichwechsels (166) auf. Die Masse

des Armes erhSlt dabei durch momentane Muskelzusammen-

ziehung einen kurzen AnstoB, welchem, vermittelt durch den

kraftleitendcn Ten, der Bogen fo3gt. Dabei ist die Hand ais

das bcweglichste auch das am meisten geschwungene Glicd. An

den kurzen AnstoB kann sich anschlieflen entweder r. dauernde

Bewegung (162) in deiselbcn Richtung oder 2. Bogenvrechsel

(166) oder 3. Stillstand.

VI. Aktive und passive Bewegungen.

Die Grade der Zusammenziehung der Muskulatur sind ihrer 51.

Zahl nach unendlich. Die Aktivitat der Muskeln kann alle

Grundstufen von der grobsten Kraft bis zur kleinsten Nuan-

cierung durchlaufen, sie ist fahig, in jedem Augenblick von einer

.beliebig hohen in eine beliebig kleine Gradstufe und umgekehrt

liberzugehen. Die geringsten Grade der Aktivitat stehen schon

der Entspannung, dem Ruhczustand, der Passivitat mehr oder

weniger nahc. Die hoheren Grade der Aktivitat oder Spanning

kommcii bei der Bogenfuhrung oteht vor, der absolute Aufwand

an Muskclkraft halt sich in sehr gemessenen Grenzen. Dies der

Grand, weshalb auch muskelschwache Spieler und die sog.

Wunderkinder schon einen agroBen Tone produzieren konnen.

Denn auf das richtige Verhattnis der Muskelkrafte, nicht auf

starke Muskeln konamt esaii. Dagegen spielen die geringen der

Passivitat nalickomroendcn Grade der AktivitSt eine wichtige

Rolle bei der Bpgenfuhrung.

Den Unterschied zwischen aktiven und pas- 52-

siven Bewegungen rauB der bogenfuhrende Spieler

kennen.

Bewegt man z. B. den Arm eines anderen Menschen, so

iuhrt fflan mit dem eigenen Arm aktive, am fremden Arm da-

gegcn passive Bewegungen aus. Yoraussetzung ist dabei, datJ
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in dern fremden Ann jede Aktivitat aufgchort bat und volume

Entspannung, Erschlaffung (wie bei einer Leiche oder bei einem

BewuBtlosen) eingetreten ist. Aber audi an uns se!bst konnen

wir passive Bewcgungen ausfuhren, z. B. mit dem eincn Ann
den andern bewegen, wobci dieser sich vollig passiv, wie gc-

lahmt, verhalt. Ja, noch mebr, wir konnen an einem und
demselben Arm aktive und passive Bewogungen ausfiihren,

wenn der Arm ?.. B. passiv, wie gelahml, hangt und nur von

der Schulter aus aktiv bcwegt wird. Wie man sieht, kommt
dicse Art Bewegung der Schleuder- oder Schwungbewegung

gleich. Denn bei solchem "Versuch gewahren wir sofort, daB
der passive Arm recht eigenthch in schwingende Bewegung
vexsetzt wird. Beides, Passivitat und schwingende Bewegung,

stehen also in engstem Zusammenhang. Dies Schwingen ist

sofort behindert oder ganz unmoglich, wenn in den vorher passi-

ven Arm irgendwo, etwa am Uuterarm oder an der Hand, eine

aktive Muskelbewegung sich einschicicht, was vielen Menschen
schwer failt zu vermeiden.

53. Vollige Passivitat, die einem gelahmten oder Leichenzustand

entsprechen wiirde, kann nun selbstredend bei der Bogefi-

fQhrung nicht vorkommen. Schon das Festhalten der Bogen-
stange bedingt stets cine gewisse Aktivitat der unteren MuskeK
gruppe {123). Wir werden weitcrhin selicn, daB, wahrend im
Kraftgeber voile Aktivitat herrscht, es im Kraftleitcr auf die

geringste noch mit dem Halten des Bogens vereiubare Aktivitat

ankommt, Diesen geringsten Grad von Selbsttatig-
keit der ganzen unteren Muskelgruppe kann man
deshalb auch schlechthin als Passivitat bezeich-

nen, weil fur unser Muskelgeiiihl die geringe Span-
nung von volliger Entspannung gar nicht oder kaum
noch zu unterschciden ist. Wird daher stets gefordert

moglichste oder vdUige Passivitat, so bleibt, fur unser Gefiilil

ununterscheidbar, doch noch zum Halten des Bogens geniigende

Aktivitat in jenen Muskeln bestehen.

je 42 jc

Die Passivitat, das Loslassen, zu erlernen, macht erfahrungs- 54-

gemaO den meisten Menschen erhebliche Schwterigkeit. Daher

der. veibreitete Fehler, iiberall zu viel Aktivitat anzuwenden.

Hat der Fehler im alltaglichen Lebcn keine oder doch nur

geringe Bedeutung, so wird er foigenschwer, sobald cr in der

instrurnentalen Technik, die Einbeit der Gesamtbewegung

storend, auftritt.

Der anfanglicbe Storcnfried fur den Eintritt des passiven

Muskelzustandes ist auOcr dem anfangJichen TJngeschick (60)

unsere eige.ne stets unwillkurhche Aktivitat verursachende Auf-
f

merksamkeit. Dicse muB man ablenkcn lenien, urn den passiven

Zustand schlic'Blich nach geniigender Ubung auch trotz der

Auimerksamkeit zu erreichen und dauernd erhalten zu konnen. -

Es ist zweckm&Big, die Passivitat in Unterarm und Hand

als Kraftleiter zum Gegcnstand systematischen Erlernens zu

machen. Das gent am besten mit Hilfe der Kontrolle einer

anderen Person, oder auch mit Hilie des Wagens, wie ich das

fur das Erlernen der Spielbclastung beim Klavier, angegeben

habe 1
}.

Elastische Krafte.

Die Elastizitat der gespannten Saite und des gespannten 55.

Bogens wirkt bei der Klangerzeugung nach akustischen Ge-

setzen, und sie wirkt auch in bestimmter Weise auf die Spiel*

bewegyngen des Bogens ein {73). Im ubrigen sind elastische

Krafte an keiner Stelle des bogenfithrenden Mechanismus nach

auBen hin tatig. Man muB sich daruber klar werden, daB.

wenn von Elastizitat, vom Federn der Bewcgungen, der Gclenke

oder dergleichen gesprochen wird, es sich nur um bildliche Aus-

driicke und Vorstellungen handelt, welche man nicht fruh und

rucksichtslos genug auf ihren wahren Wert zuriickfuhren kann.

Irrigerweise wird namlich Elastizitat stets mit Lockerheit,

Schwungkraft, Geschineidigkeit u. dgl verwechseit. Der eia-

1) a. a. O. S. 85.
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sichtige Musiker muB wissen, daB alle diese Ausdriicke ant das
abzielen, was allein richtig als Muskeienispaunung (Passivitiit)

za bezeichnen ist. Beim Klavieranschlag spielen ialsche Ar-
achten vpn Etastizitat eine grofiere und bedenkiichere Kolle*)..

VII, Zusammengesetzte Bewegungen.

56. Wir sahen schon (44), daB Zusammcnz-ielmng eines einzelnen
Muskels als. Bewegung nicht vorkornmt, daB vielmehr jede
unserer Bewegungen zusammengesetzt ist aus der vereinten
Tatigkeit von Teilen bald dieses, bald jenes anatomiseh be-
nannten Muskels. Jede schon einfache Bewegung setzt sich
so aus Teilbewegangen zusaromen, die sich gegenseitig
fordern, stutzen, gegcnhatteu, abstuicn, heromen. Je mehr
Gelenke eine Bewegung umfaBt, um so mehr Teilbewegungen
gehoren 2U ihrer Gesamtheit. In diesem Ganzcn muti jede Teil-
bewegung, soil der Zweck des Ganzen erfullt werden, eine be-
stimmte, mehr oder weniger bescbrankte Aufgabe erfiillen, sie
muB mit einer bestimmten Leistung, mit bestimmter Zeitdauer
und aa der richiigen Stelle des Planes der Gesamtbewegung
einsetzen und ablaufen. Nurmm sie sich so wiHenJos hinein-
paBt, kann sie helfcn den Zweck erfullen. Uberschxcitet eine
Teilbewegung ihre Aufgabe, tritt sic irgendwie selbstiindig,

willluirlich, aktiv fiir sich auf, dann fallt sie aus dern Plan des
Ganzen heraus und stort ihn.

Zusammenordming der Bewegungen, Koordination.

57. Es liegt aui der Hand, daB der aPlane der Gesamtbewegung
nur in unserem Zentralorgan entworfen and aasgefuhrt werden
kann. Eine Summe von Muskelzusam menziehungen
wird erst zu einer *Bewegung«, wenn Ordnung hin-
einkommt. Nimmt man dazu, daB auch die zahllosen Empfin-

1) Die sich fur diese Frage interessierendcn Leser seien auimcmc oben zitierte Arbeit (S. 60) hingewiesc-n.
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duueen, die vom Bewegungsapparat fortwiihrend zum Zentral-

organ geleitet werden, zur Sicherung und Verfeinerung der Be-

wegung planmaBig nutwirken, so muB eine bestimmte Summe

von Hirnz-entren jedesmal zur Ausfiihrung einer bestimmten

Bewegung sich vereinigen {assozueren), d. h. eine durch Absicht

und Zweck gegebene Auswahl von Himzentren wird erregt und

bewirkt eine gerade nur dieser Auswahl entsprechende Bewegung.

So hat jede Bewegung ein nur ihr allein zugehoriges »Hirn-

erregungsbild*.

Sobald dies Hirnerregungsbild als »Plan« nur im geringsten

sich aridert, iindert sich auch das auttere Bild der Bewegung,

und ware es auch nur an einer einzigen Stelle und nur in einer

Nuance. AhnJiche Bewegungen haben also alinliche, versdiie-

dene Bewegungen entsprechend verschiedene Hirnerregungs-

bilder zur Grundlage.

Hirnerregungsbild und Bewegungsbild ist ein und derselbe

Vorgang, nur von zwei Seitcn betrachtet 1
).

VIII. Obung.

Aber auch em und dasselbe Hirnerregungsbild erfahrt gesetz- 58.

maBige Veranderungen, namlich durch die Wiederholung der

gleichen Bewegung, durch die Obung. Es ist bekannt, daS,

je haufiger die Wiederholung statHindet, um so feiner damit

die Anpassung an den Zweck erreicht wird. Die Obung ver-

bessert und verfeinert den Plan der Gesamtbewegung, schaltet

unzweckmaBigc Bewegungen aus, bevorzugt die brauchbareh,

den Ablaui sichernden und fdrdernden Bewegungen, und zwar

so lange, bis jede Tcilbewegung in das Gauze auf das genaueste

hineingepaiBt ist. Der fcrtige verbesserte Plan bleibt im

r.) Far die KlavieranschlagsbewegMng habe ich diesen psycho-

physischen Zusammenliaug ausfuhrlich erortert in der ELnfuhrung

zu dex »Gewichtstochnik des KlavierspieEs * von T. Baadtaann.
1907. Leipzig, Breitkopf & Hartel.
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»Gedachtnis- « aufgespedchert, bis frtfher oder spater das be-

treffende Hirnerregungsbiad wieder gebraucht wird, iramer

wieder noch weiterer Vervollkommnung fahig.

Das Ergebnis daraus ist : allc unsere Bewegungen sind ihrem
Wesen nach Hirnvorgange; was wir als auCere Bewcgung der

Gliedcr sehen, ist nicht das Wesentliche, sondern nur (lie auBer-

lich sichtbare Wirkung. Bewegungen lernen heiBt Hirnvorgange
wwerben; eine Bewegung okbnnen*. heiGt im Bcsitz des rich-

tigen Planes, des Hirnerregungsbikles sein. Diesen Besitz er-

langen wir durch die Obung.

Die Obung ist also ihrem Wesen nach ein seelisch-korper-

Ikher Vorgang. Das ist bekannter als man sich eingestebt;

es sei nur an die Erfahrung erinnert, daB man ejn Musikstiick
auch technisch viel rascher erlemt und beherrscht, wenn man
es vorher kannte.

Mitbewegungen.

59. Verfolgen wir, wie eine behebige Bewegung sich unter dem
EjnfluB der Obung verandert Zunachst besteht bekanntlich
bei jeder Bewegung des einen Armes- das unwillkuriiche Be-
streben in dem anderen, jene Bewegung mitzumachen. Be-
sonders schwierig ist im Anfang die Unterdruckung der Mit-
bewegungcn bei den StreicIiinstrumeiUcn, bei denen dem
reehten and dem linkers Arm ganz verschiedcme Aufgabcn er-

wachsen1
). Die Ausscbaltung dec storenden Mitbewegungen

ist aber nur der grobste und sinnialhgstc Ausdruck des Erfolgs

der Obung. Wichtiger ist die Ausschaltung der »Nebenbewc-

x) v. Fragstein (Monatsschr. i. Psych, u. Neurol. V. 5. 1901)
bexichtet fiber eiaen Fall von ununterdruckbaren Mitbewegungen
bei gesundem Nervensystcm, welche das Erleraen eines Streich-
instrumentes immoglich machten. DieSer seltene Fall ist gerade
fflr die Musiker interessant, weil er zeigt, dafl der Fchlcr im Ge-
hirn und nicht am Bewegungsapparat sitzt. Das zugehorige Hirn-
errcgungsbild koante nicbt crworbea werden, wahrend dieMnsk&in
und Getenke und alle sonstigen Bewegungen sich in dtm Fall voliig
norma? verhieltcn.

ANATOMISCH-PHYSIOLOGISCHE VORBEMERKUNGEN.

.'gungenc. welche bisher stets mit den Mitbewegungen zusammen-

geworfen wurden, aber ctwas von diesen Grundverschiedenes

darstellen : sie treten nicht am anderen Arm, sondern an dem-

setben Arm auf.

Nebenbcwegungen.

Bekanntlich bat' jede ungeiibte Bewegung etwas Steifes, 60,

F.ckiges, Unbcholfenes. Das kommt daher, daB anfangs zu viele

Muskeln unwillkrirlich mitwirken, daB ubermaBige Anstrengung

aufgewandt wird. die gar nicht notig und gar nicht eigentlich

gewollt ist. Es sind zu viel Nebcnbewcgungen besonders in

benachbarten, aber auch in entfernten Muskelgebieten vorhan-

den, die bei der gut eingeubten, geschickten, fertigen Bewegung

nicht melir da sind. Daher sieht die fertige Bewegung auch

asthetisch befriedigend aus, aUe Teilbewegungen 1
) erscheinen

in ihrem Nebcn- und Nacheinander wie selbstverstandlich und

sinnvoll. Es ist pctmlich der naturgesctzmaSige Verlauf, daC

die Obung Biers vom ObermaB an Anstrengung und an Muskel-

tatigkeit ausgelit und allinalilich zu einem MindestmaD von An-

spannung und zti dem nchtigen VerhHltnis der Teilbewegungen

zur Gesamtb-cwcgung skb liindurcliarbeitet — eine genugsam

bekanntc Erfahrung.

Bei der Bogenfuhrung machen sich die Nebenbewegungen

nicht bloS in Versteifung, sondern auch in den bekannten

kratzenden Gerauschen und Zwischentonen des Anfangcrs be-

merklich. Mit der wachsenden Obung und Anpassung des

Bewegungsapparates. an den Bogen schwinden sie cfoenso wie

der anfangliche falsche «nd ubcrma-Bige Kraftaufwand. Gciibte

Bewegungen sparen also auch Kraft und ermuden nur wenig

oder gar nicM rnehr.

Fiir unser Gefiihl ist das Abschleifen der Nebenbewegungen

r) Teilbewegungen iJiud also die zweckroafligen Komponenten

einer Bewegung oder Gesamtbewcgung, Nebenbewegungen die

unzweckruaSigen anfanglichcn Begleiterscheinnngen.
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in charakteristischer Weise dadurch bemerklich, daB sich immer
mehr Glatte, Schwung, Elastizitat einstellt, und wie die bild-

liclien Ausdrucke alle lauten mogcn, die als Notbehelfe
charakteristisch siud, um eine schwer zu bestimmendc Empfin-
dung zu beschreiben, Es kommt eben Ordnung in das Be-
wegungsbild hiuein. Daher das Gefuhi des Beherrsehens der
Bewegung, der Einheit von Wollen und IConnen. Die gewollte
Bewegung wird zur unmittelbar gckonnten, das Vorbild wird
ohne Hindernis verwirklicht.

BewuBtsein und Bewegungen.

OX. Die h bung bringt fiir unser BewuBtsein noch einen wichtigen

Erfolg mit sich, namlich, daG wir imsere Bewegung nicht mehr
zu kontrollieren brauchen, daB* sie ohne unser ZutuQ, ohne
unsere bewuBte Aufmerksamfceil richtig verlauft. Jede unge-
ubte Bewegung bedarf anfangs der gcnauen Oberwachung,
kann nur ganz langsam und Vorsichtig ausgefuhrt und darf
erst ganz allmalilich sich selbst uberlassen werdcn. Sie isi

anfangs noch ganz bewuBte, voile Aufmerksamkcit, Anstren-
gung und Selbstverleugnung fordernde Willenstat, sie fangt

aber dann an, in Einzelheiten unbewufit richtig abzulaufen
und lauft schlicBlich ganz automatisch und vottkommen sicher

unter der Scbwclle des BewuBtseins ab"). Uber diese Schwetlc
wird sie nur erho-ben

, falls sic von ncuem der Konlrollc bedarf,

wdl etwa ein Fehler sich eingeschlichen hat oder der ein^eiibte

i) sAiitomatischa wird fortwahrend init »mechanisch * von d en
Musikern verwecbselt, daher die bedenkliche Unklarheit in grund-
legendcn Tatsachen. Die bciden Begriffe bedeuten etwas durchaus
VcrScliiedenes. Automatischc Vorg&jige in unseren Hirozentren
bzw. in unserem UnterbewuBfscin sind nichts weoiger ajls meylta-
nisch, vielmeur, ahnlicli wie die oft bochst komplizicrten Inslinbt-
haudlungeB der Tiere, unbewuBt zum fcsten Besitz gewordcn oder
angeborcnc Hirnerregungsbilder tnit typisch ablanfendeui &u8cren
BewegungsbUd. Mechaniseh Itann man solchc Vorgange nur im
bildlicfaen Sinne im Gegensatz zu klar bcwuBtcn Vorgiingen
nenoen.
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Jlcchanismus irgeudwie eine Stdrung erleidet und sein ideates

Endziel verfehlt.

In diesemVorgang ist uns hohegeistigc Freiheit und unmittel-

!>are Beherrschung des Technischen gegeben, wir konnen uns

ungestort den Aufgaben der Kunst selbst zuwenden, ohne uns

liber jede einzelne Tast- und Spannungsempfindung oder tiber

jede Teilbewegung und Gelenkdrehung beim Spiel des Instru-

mentes Rechenschaft geben zu mussen. So wird Seele und Spiel

wxtt Einbeit.

Obung und Gymnastik.

In unsewm Kttrper sind zahllose Ajipassungseiuricbtuhgeii 62.
Jortlau(cnd tatig. AVerdcn aul bestiinrntea Zwcck abzielende

Bewegungen eingeiibt, so gehen damit audi kleine zweckma8ige

Veranderungen am auBeren Bewegungsapparat Hand in Hand,

Die Muskeln wcrden durch die oftere Inanspruchnahme kraftiger

nnd umfangreicher, das Ermudimgsgciuhl schwindet, die Ge-
hnkfliiehen nrbeiten sich in Hirer Form mehr heraus. die Ge-
lenkbander dehnen sich usw. Das aites sin<l indeS beim insfcru-

menlaleii Spk-1 nur geringCugige Veranderungen und nicht ent-

fcml ZU vurgleichcn mit den groben Veranderungen infolge

dauernd-cr schwerer korperlicher Arbeit, Die Gymnastik kann
wohl die Muskeln kraftigen, aber zusammengesetzte feine Be-
wegungen gelaufig zu machen, das vermag sie nicht {E. du
Bois-Reymond).

Sn!'CKftA.ti3BK. Bcsen/afiman.
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Dritter Abschnitt.

Mechanik des Bogens.

63. Dafi die Mecnanik des Bogens

a) als akustiscli-rausikaiischen,

b) als mechaninch-bewegtcn

Werkzeugs die Grundlage (Or die bogenfiihrende Bewegung

bilden mull, beriarf von vomhercin keines Bcweises. In der durch

ihre geschichtiiche Entwicklung heute iertig gcgebenen Form
des Bogens ist die Anpassung an unsercn Gelenk- und Muskel-

bau vollzogen (2. 3. 64). Zwischen elem Werkzeug und der das

Werkzeug iiihrenden Bewegung bestcht abcr em gegenseiti-

ges Verhaltnis der Anpassung (5). Der IV, und V. Abschnitt

warden dieses Verhaltnis naher erkiutern. Dazu muB vorher

die physikalische GesetzmaBigkeit gekannt sein, wie sie aus dem
Bau des Bogens sich unmittelbar aWetten Ia8t,

64. Der geschichtiiche Ursprung des Bogens ist in Dunkci

gehullt, sein Alter laBt sich auch nicht annahernd bestimmen.

Anfanglich mit der gleichnamigen Waffe in seiner Form iiber-

emstimmend, hat der Bogen die "verschiedensten Phasen durch -

gemacht, bis er seine jotzige Gcstalt und Einrichtung erlangte.

Audi die Motive, welche die Eutwicklungsstufen im einzclnen

bestimmten, siud uns nicht bekannt. Ruhlmann bezeichnet

als das einzige geschichtlich stichhaltige Merkmal eines Bogen-

instruments — z. B. auf alten bildlichen Darstellungen —
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den Sai tenhalter, welcher notwendig auf den Bogen Mndeute.

Pie zahlreichen von der Entwicklung des Bogens (vem 11

Jahrhundert ab) dwchlaufene-n Formen finden sich bei Riihl-

mann und Ftftis zusammengcstcUt, Nach We-lcker stammt

der Froschansatz aus dem Beginn des 12. Jalirhunderts, die

Anbringung des Kopfchens aus dem 15. Jahrhundert. Die

letzte wesentliche Verbesserung bis zur heutigen voUkommenen

Gestalt ist bekanntlich Francois Tonrte (1747— 1835) zu

verdankeu, uber ihn hinaus ist ein nennenswerter Fortschritt

nicht mchr zu verzeicJmen.

Bei jcdei Verbesserung hat don Bogenbauer neben dem Ton-

gefiihl audi sein MuskelgefUhl geleitet, und so sind nicht

blots La\nge und Gewicht des Bogens, sondern auch Lage des

Schwerpunktes und GroBe der elastischen Spannung alknahlich

richtig gefunden worden. Diie unausgesetzten Verbcsserungs-

versuche haben auch zur Auswahl des geeignetsten Materiales.

gcfuhit, {fir (lessen Qualitiit die Kunst der Bogenverfertigung

bestimmtc VorschriHen geschaffen hat.

I. Der Bogen als klangerregendes Werkzeug.

Als mus-ikalisch.es Werkzeug dient der Bogen zur Erregung 65,

der Saitenschwingungen. In seiner Einrichtung sind 3 Teile

zu unterscheiden: x. die elastische Bogenstange, 2. das Bogen-

haar und 3. die Spannvorrichtung.

Der Trager der elastischen Wirkungen ist die Bogenstange.

Nach Bauart und Material ist sie zu Schwingungen befabigt,

die wir 1. a!s Klangschwingungen (67) und 2. als Eigen-

schwingungen (75) unterscheiden.

Das Haar erwies sich von jeher als das geeignetste Material

zum Bezug des Bogens, eine Eigenschaft, die es der eigentum-

lichen trotz seiner hohen Dehnbarkeit starren Festigkeit seiner

hornartigen Substanz verdankt.

Die mecbanische Wirkung des Bogens auf die Saite wird durch
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die klcbrige Reibung ausgeiibt. Es ware ein Irrtum zu

glauben, die Reibung seitens der schuppigen Oberflache der

Epidermis des RoBhaares gentige, um der Sake die Bewegung

des Bogens aufzuzwingen, es wird dies allcin durch den Ideben-

dcn, infolge der frei werdenden Rcibuiigswanne gleichmaBig

iiber das Haar verteilten Harzubcrzug bewirkt. Je starker die

Saite, umso weicher und klebriger muB die Qualitat des Kolo-

phoniums gewahlt werden 1
).

Wirkung des Bogens auf die Saite.

66. tJber die Wirkung des Bogens auf die durch ihn gestrichene

Saite riihren von Helmholtz, Krigar- Menze! und Raps.

CI. Neumann u. a. gnmdlegende Untersuchungen her, welche

die Gesetze der Schwingungen gestrichener Saiftcn und damit

auch die der mechanischen Wirkungen des Bogens wisscn-

schaftlich erklajt haben. Wegen ihrer Bcdeutung fur die Phy-

siologic der Bogen fuhnwg seien die Ergebnisse dieser Unter-

suchungen hier in Kurze wiedergegeben.

Helmholtz bediente sich des Vibrationsmikroskops zur

Veranschaulichung der Saitenschwingungen (Lehre der Ton-

empfindungen 1896. S. 137ft-) und leitete aus der Beobachtung

der Scbwinguiigshguren die Gcsctze fur die Entstehung der

Klangfarbe, fiir das Vcrhaltnis der Obertone zum Grundton.

iiir die Art der Bogenwirkung auf die Saite ab: an der Stelle,

wo die Saite vom Bogen gestrichen wird, an der Strichstelle,

haftet die Saite durch den klebenden Zwang wahrend des gruBe-

ren Teiles jeder Schwingung an dem Bogen an und wird von

ihm mitgenommen ; dann reifit sie sich plotzlkh los und sprangt

schnell zuriick, um sogleich wieder von einem anderen Punkt

des Bogens gefafit und mitgenommen zu werden.

1) t)bcr den Hartegrad und den Schmelzpunkt des Bogen-

harzes und deren EinttuB auf die Klebknit des Bogens liegen

bisher syatematische Untersuchungcn nicht vor. Uberall aur sub-

jektiveAnsichtonl Zur PrQfung dieser Frage sei hierdurch angeregt.
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Klangschwingungen des Bogens.

Weiterhin ergeben die objektiv-photographischen "Unter- 67.

suchungen mit dem Vibrationsmikroskop von Krigar -Men;

zel and Raps die fiir die mechamsche "Wirkung des Bogens
'

wichtige Tatsache, daB der klebrige Zwang des" Bogcnhaares

streng periodisch auf die Saite wirkt. Diese pcriodische

Wirkung kommt dadurch zustande, daB der angestrichene

am harzigen Haar klebende Punkt der Saite an dem Bogen

soweit folgt, als es die elastische Spannung der Saite zulaBt.

Die Saite kann aber nur cine kurze Zeit folgen, denn die Span-

nung waehst, wahrend die Suite am Bogen haftet, immer mehr

an and mwB sehlieBlich iiber das Anhaften am Bogen das Ober-

g-ewicht erhaRen. Der Saitenpunkt reiBt sich nun los, schwingt

gegen den Bogen zuruck und wird von ihm mit Beginn der

neuen Saitenschwingung wieder erfaBt, und so wiederholt

sich das Spiel periodisch mit immer wieder einem weiteren

Punktc des Bogens, Indem die Saite so die ihrer Sp&pnung

und Dicke entsprcchenden Schwingungen volliubrt, zwingt

sie diese ihrerseits dem gleiehfalls elastisch gespannten Bogen

auf. Die Pcriodc der Bogenschwingung wird damit

der Periode der natiirlichen Saitenschwingung gleich.

Auf diesem Grundsatz beruhen alle Gesetze der Klang-

bildung.

Es ist der elastische Bau des Bogens, der es ihm ermoglicht,

eine Schwingung der Saite nach der anderen in periodischer

Wiederkehr aufzunehmen. Mit anderen Worten: Jede Saiten-

schwingung ruft in dem geschlossenen, aus Bogcnstauge und

Bogcnhaar bestehenden elastischen System eine das ganze

System durdilaufendc Schwingung des Bogens htrvor, die wir

ais Klangschwingung bezekhnen. Walirend jedes Striches

durchlaufen den Bogen soviel Klangschwingutigen, als die

Schwingungszahl des Grundtones der Saite oder des Saiten-

stuckes in der Zeiteinbeit betragt.
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Strichstelle.

68- Von der auf der Saite gewahltcn Strichstelle hangt die Klang-

farbe wesentlich ab. Der Grundton ist im KJangc der Streich-

instrumente verhaltnismaflig kraftiger als an den nahe ihren

Enden geschlagenen Saiten des Klaviers; die *rst«n Obertone

sind verhaltnismaBig schwacher, dagegen sind die hohcren

Obertone vom 6. bis etwa 10. hin vie! dcutticher und vcrursachen

die ScliSrfe des Klanges der Strcichinstrumente namcntUch im

Forte (Helmholtz). Ist der Grundton deutlich, so erhalten

wir den Eindruck des »volIen« Klanges, »Ieer« ist der Klang,

wenn die Obertone im Vergleich zum Grundton zu stark aus-

falien. Die gewdhnltche Stelle fiir das Anstreichen li-egt etwa

in V*o der Saitenlange, wird im Piano etwas entferoter vom

Stcge, im Forte etwas nKlicr genommen, Nahcr am Griffbrett

wird der Klang durch das Fehlcn des 5. oder 6. Obertons etwas

dumpfcr, naher am Steg scMrfcr (Helmlioltz), Wirkungen,

welche zum Vorteil des Vortrags vom Spieler bemifzt werden.

Von dem Innehalten der Strichstelle hangt biernach die Er-

haltung der einroal gewahlten Kiangfarbe fiir die Dauer des

Striches ab, Daher die Forderung der gradlinigen und zur Saite

senkrechten Fuhrung des- Bogens. Denn nur so ist es moglich,

dali die Saite vein Bogen immer wieder an demsolben Punkt

Oach dem jcdcsmaUgen I.osreiBen ergriffen wird.

Das Ohr erwies sich als der beste Fuhrer fur das Treffeii der

gewiinschten Strichstelle und damit der Kiangfarbe (Krigar-

Menzel und Raps).

Klangbildung.

69. Unter wclchen Bedingungen entstehen nun die vbllfcom -

mensten Klange? Bei der Beobachtung der Scbwingungs-

figuren hatte Helmholtz geflinden, daB das Instrument

nur eiuen reinen ununterbrochenen Klang liefert, wenn die

Bogenfuhrung gleichmaBig rubig und unverandert erhalten

wird. Die durch den Bogen entstenenden storenden, kratzen-
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den Gerausche sind als unregelmaBige Unterbrechungen der

normalen Saitenschwingungen zu betrachten. Spielt auch die

Giite des Streichinstruments insofern eine gewisse Rolle, als

durch die Hauiigkeit derStorungen der regelmUBigen Schwingung

sich schlechte von guten Instrumenten unterscheiden, so kommt

es doch offenbar raehr als auf alles andere, wie Helmholtz

hervorhebt, auf die Kunst der Bogenfiihrung an; wie fein dies*

ausgebildct sein muB, urn cinen moglichst voHkommenen Klang

unci dessen verschiedene Abarten sicber zu erhalten, davon

konne man sich durch nichts besser uberzeugen, als durch die

Beobachtung der Schwingungsfigurcn. Auch sei es bekannt,

dafj ausgezeichnete Spieler sellwt aus imttclmaBigen Iivstru-

menten einen volicn Ton hervorloclcen.

Schon aus diesem Ergebnis war zu schlieCen, daB die Saitea-

schwingungen auch ihrerseits von der Art der Bewegung des

Bogens abhangig sein mussen. Dieser SchluB aber, so nalie-

liegend er sebcint, ist bisher noch nicht gezogen worden.

• Volltcoinmcner Klang.

Die grundlcgenden Versuche von Helmholtz, Krigar-70.

Menzel und Raps haben iiber die Entstebung ernes voll-

kotnmenen Klanges bereits soweit AufschluB gegeben, daB mit

Hilfe des von mir angewandten mechanischen Modells (80) sich

die Bedingungen haben able iten lassen, denen sich die Bogen-

fuhrung unterziehen muB*).

»VoHkommener« Klang ist zunachst ein musikalisch-asthe-

tischer Begriff. Wir vergleichen den Klang der Instrumentc

mit der menschliChen Stimmc nacb sinnlicber Schonheit, Aus-

druek der Gefuhle, Seelcnstimmmigeii. Aftekten usw. und

bewerten die Musikinstrumente danach, wieweit sie der Dar-

stellung dieser seelischen Regungen fahig sind; wir stellen des-

i) Die von mir angestellten Untersuchung:eia, auf welchc die

folgeoden Ausfflhrungen Uber die Akustik des Bogens sich grundea,

sollen an anderer Stelle wissenschaftiich dargelcgt werden.
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halb die Bogeninstruwente an die erste Stelle (146). Dem
asthetisch-inusikalischen Begnff entsprechen aber bestimmte

physikalisch-akustische Voraussetzungen.

1. Der vom Bogen erzeugte Klang muC gleichmaBig als

sokher erklingen, d. h. cr muB von Unterbrechungen und den

leioen Gerauschcn frei sein, welche besonders dutch zu Starke

tind zu unglciche Keibung zwisehen Saite und Bogen entstchen.

Das Spiel der klebrigen Rcibung, d. h. der Wcchsel zwisehen

ErfaBtwerdcn und I.osreiOen der Saitc vom Bogenhaar muB so

streng pcriodisch erfolgen, dafi moglichst gleichraafiiges Schwin-

gen der Saite wie des Bogens entsteht. Denn die Saite

schwingt nur frei, wenn der Bogen es ihr erl&ubt.

2, Nur ein solcher Klang befriedigt vollkommen, der den

Grundton der Saite verbaltnismaBig slark enthalt (146). Mit

ilim verbindcn sich die Empfindungen der vollen und weichen

Tarbung, die am beaten durch ihreii GegensaU des diinnen

und harten Klanges cJiarakterisiert wird. (Diesem Gegensatz

entspricht die bekannte laienhafte Unterscheidung des egroCen

und kleinen Tones*.)

Der voile Klang entsteht

a) dwell verhaltnisraaBig hohc und gleichmaSige Bogen-

geschwindigkeit

,

b) durcli verhallnismaBig geringeu Bogendruck auf die

Saite.

Fur jede Saiientange und itir jede Klangstarke txstcht cin

innerhalb enger Gxenzen bestimrntes Verbaltnis von Bogen-

geschwindigkeit und Bogendruck.

Bogengeschwindigkeit.

yi, Bogengeschwindigkeit und Bogendruck stehen also

in engem Wechselverhaltnis. Fur die Geschwindigkeit der

Bogenbcwegung sind unsercm Korpcr bestimmte durch tJbung

z.M erweitemde, aber iibcr omen bestimmten Grad selbst durch

Obung nicht water hinaus/.uschiebende Grcnzen. gezogeu.

MECHANIK DES BOGENS.

Innerhalb diesex Grenzen liegen alle mdglichen Zwischcngrade

der Geschwindigkeit. Der Bogen iibertragt auf die Saite seine

Geschwindigkeit in der Weise, daO der angestrichene anklebende

Saitenpunkt mit der konstanten Geschwindigkeit des Bogens

je nach der StrichnchUmg auf- oder abwarts gefuhrt wird und

raach dem LosreiCen mit der gleichen Geschwindigkeit in der

entgegengesetzten Richtung auruckschwingt. Je groBer die

Bogengeschwindigkeit wird, in urn so groBera; Weite schwingt

die Saite, um so groCer wird also auch die Klangstarke. Auch

spricht die Saite mit um so groBerer Schwingungsweite an, je

tiefcr und langef sie ist.

Auf die Ausnutzung der Bogengeschwindigkeit grtindct sich

die alte bekannte Kegel, rnoglichst viel Bogenlitnge zu jedem

Strich zu gebrauchen; denn je langer das gebrauchte Bogen-

stiick, um so groBer ist selbstverstandlich die Geschwindigkeit

der Bogenbewegung und um so ausgtebiger der Klang.

Bogendruck.

Man konnte meincn — und es ist das in der Tat ein verbrei- 72.
teter Irrtuni — . dafi die Klangstarkc auch mit dem Druck des

Bogens gegen die Saite zunahme. In Wahvheit <!arf der Druck

aber nur innerhalb ganz enger Grcnzen wachsen und zwar

1. nur wenn die Geschwindigkeit zuglcich in hoherem MaBe
wSchst als der Druck, und 2. wenn die StrichsSelle nahe am Steg

gewahlt wird, Je naher daran, um so- grofier wird der von der

Saite dem Bogen entgegengesetzte Widerstand und um so eher

kann der Druck bei zuglcich zunehmeiider Geschwindigkeit zur

Erzeugung des Grundtones der Saite zunebmen. Aber auch

hicr ist sehr rasch die Grenzc fiir die Zunalime des Druckes

erreicht, weil dicht am Steg der Grundton nicht mehr zum
Erkiingen gebracht werden kann, sondern die Obertone allein

horbar werden.

Jedem Grad der Geschwindigkeit entspricht eine Druck-

gro0e, die durch das Ohr als die giinstigste bestimmt wird.

* 56 j *.-*' -i

_



DRITTER ABSCHNITT.

Wird der Druck zu gering, so erklingt der Grundton nicht mehr,

wird er zu groB, so wird der Klang erdriickt, abgeschw3cht,

weil die Saite sieh nicht vom Bogen im periodischen Spiel der

Reibung losreiSen und gegen den Bogen zuriickschwingen kann.

Die Qualitat des Klanges wird leer, hart und dtinn. Dazwischen

iiegen die dem ausdrucksvollen Spiel gunstigsten Klangwir-

kungen: das Forte vereinigt mit der Klangstarke sch&rferes

ICrklingen derObertone, das Piano laBt mehr die tiefen Obertrine

aber diese verhaltnisrriaBig schwach horen und nahert sich dem
einfachen Ton ohne Klangfarbe.

AuCer dem Ohr, das auch hier der sicherste Fuhrer ist, lernt

4as Muskelgefuhl die Druckabstufung und den Gegendruck der

Saite auf das genaueste abschataen und awar mit sunehmender
Obung immer fciner. Von mechanischer Bedeutung ist, daB

die- Angrirfsstelle des Druckes durch den Zeigefinger dtcht

am Drehpunkt gcwahlt wird (8a). Das so entstehende kleine

statische Moment gibt sichere Gewatir fur die MaBigung des

Druckes sowohl wie fur moglichst geringe nachteilige "Wirkung

auf die Freiheit der Klangschwingungen. Zu. starker Druck

des Bogens beeinfluBt auch ungunstig die Schwingungeni des

Steges und somit des ganzen Schallkorpers. Dadurch erklart

sich, weshalb der gedrtickte Klang nicht weit tragt,

Vom zu starkeai Druck kommt daher alle Gefahr
fttr die gute Klangbildung.

Der Grad des Bogendruckes, wefcher als unbedingt zum
Festhalten des klebenden Kontaktes zwischen Saite und Bogen
erlordert wird, ist viel geringer, als die meisten Spieler wissen

und infolge des zu fes-ten Griffes am Bogen anwenden {87. 150).

Fur den gleichmaBigen Abflufi der Klangschwingungen sind

holie und gleichmaBige Geschwindigkeit und MindestroaB des

Druckes das wescntliche Erfordernis. Dicsen Bedingungen

kann nur einc bestimmte Bewegung des Bogens gerecht werden,

die festzustelten die Auigabe der Mechanik und Dynamik der

Bogenfiihrung sein wird (109. 140).
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Elastische Spannung des Bogens.

DaS zurn ireien Ausschwingen von Saite und Bogen die 73-

elastische Spannung des Bogens physikalische Voraussetzung

ist, erhellt am besten, wenn man zur Klangexzeugung omen

unelastischcn Korper verwendet, -wie es z. B. bei der Preh- oder

Radleier der Fall war, oder auch, urn ein niiher liegersdcs Beispiel

zu nehmen, wenn man die vom Harz klebrigc Bogenstange

ohne Haar oder auch den Haarbezug allein benutzt. Auf wclche

Weise die Wirkung der Elastizitat des Bogens und der Saite

durch zu starken Druck z. B. bei zu festem Griff mehr oder

weniger beeinlrachtigt wird, ergibt sich aus den (olgeitdcn Be*

trachtungen.

Dampfung der Klangschwingungen.

Wie die elastisch ausgespannte Saite, so erfalirt auch das ge- 74.

schlosscne elastische System des Bogens in gesetzmaliiger Weise

Dampfung der Schwingungen. Das Bogenhaar schwingt als der

nur wenig gespannte Tcil am geringstcn. Seine Elastizit&t

wird auch nicht wcsentlich durch Erhohung der Spannung

mittels der Schraubenmechanik veriindert; die Stange hat die

Erhohung allein zu tragen, was sie durch ihre Ausbiegung an-

zeigt. Das Bogenhaar leitet vielmehr die Schwingungen auf die

Bogenstange als den Trager der elastischen Schwingungen mittels

der Bogenspitze hiniiber. Darin spricht sich eine sehr zweck-

maBige Einrichtung aus.

Die Dampfung der Schwingungen erfolgt attBer an der

Haarzwingc hauptsachlich am Ende der Stange, am Ansatz des

Frosches. Dieser Stelle kommt als dem Punkt, an welchem

durch den Griff der Finger die Freiheit der Klangschwingungen

noch am -\venigsten und dann nur durch falschen Druck be-

eiatraclitigt werden kann, eine besondere Bedeutung fiir die

Mechanik der Bogenfuhrung zu (126).
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Eigenschwingungen des Bogens.

75. Die Eigenschwingungen dcs Bogens sind grondsatzlich von
den Klangschwingungen zu trennen. Sie sind weitaus groBer als

diesc, sind grob sichtbar und als Unterbrechung des Klanges
horbar. Die Klangschwingungen dagegen sind unsichthar,
sie sind nur als Klang vernehmbar und konnen nur durch ver-

gioCcrnde Metluxlen, wie das Vibrationsmikroskop, sichtbar
gcmachf. werden.

Man kann die Eigenschwingungen leicht herstellen. UBt
man den Bogen z. B. rait der Mitte seines Haares auffallien,
etwa auf eine Tischkante, so rnacht er eine Reihe von Schwin-
gungen durch, die allrnahlieh an Starke: abnehmcn. 1st das
Haar zur Ruhe gekommen, so scliwingt die Stange noch eine

geraume Zeit allein welter: sie ist cben der elastischere Teil des

geschlossenen Ringes. Jede der anfiingliolien starksten Schwin-
guligen hebt unmittelbai' nach clem Auffallen das Bogenhaar von
der Untcrlage auf, so'daQ es von neuem auffallt. Jede dieser

Eigenschwingungen wird also auch den Bogen beim Spiel von -der

Saite abheben, wie das beim geworfenen Bogen auch mit Absicht
ausgeftthrt wird. Dicselbe Wirkung wie das Auffallen hat aber
auch ein kurzer StoB auf die ruhendc Bogenstange: das Bogen-
haar schneltt von der Unterfagc etwas ab und fallt wieder
zuruck. Ist die Untcrlage clastisch, wie die Saite es ist, so
wird das AtechneUen noch starker ausfallcn und sich raeht-

faeh wiederholen, ehe es gedfimpft wird. Selbst wenn das
Abschiielleii nicht mehr grab sichtbar ist, bleibt cs doch noch
stark genug, um den Kontakt zwischen Saite und Bogen-
haar und damit die Klangschwingungen zu unterbrechen.

Und dazu genugt schon ein um ein geringes zu starker Finger-

druck an eincm Punkte des Bogens oberhalb des Frosches,
wo die Stange noch frci schwingen konnen soil. Je welter

die Stelle dcs Druckcs vom Frosch sich entfernt, um so starker

wird die Wirkung der Eigenschwingungen ; ihr Maximum liegt

in der Bogenmitte.
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Hieraus folgt: jede Eigenschwingung, selbst die

geringste, stort oder unterbricht die Klangschwin-

gungen.

Am leichtesteu und sofort horbar treten Eigenschwingungen

als oZittern « der Bogenstange beim Abstrich ein. Die Ursache

liegt, wie unten (151) auszufuhren sein wird, an der groBeren

Schwierigkeit der Druckabstufung beim Abstrich.

Die Eigenschwingungen mogen scklieBIich noch dazu dienen,

das Wesen der Klangschwingungen zu verdeutlichen. Physi-

kalisch antersclieiden sie sich von ihnen nur durch die GroBe.

Die einfachc Bcobachtung lehrt. daB die Eigenschwingungen

in der Bogendrehebcnc um iliren Dampfungspunkt am Frosch-

ansatz als festcn Drchpunkt oder vielmehr als Drehungsachse (76)

schwingen und spielen. Das gleichc gilt nun auch von den feinen

Klangschwingungen: auch sie spielen um diesc Achse aus ihrer

GleichgewichtsUige heraus- und in dieselbe zuruckschwingend.

Mit anderen Wortcn: der Wechanismus der Klangschwingungen

dcs Bogens lauft in der Bogenschwin^ungsebene ab, zu welcher

die Schwingungsachsc senkrech t stehen mufl. Jede Verscliiebung

der Parallelitat der Achse zur Saite wird notwendig auch den

Ablauf der Schwingungen mcchanisch verandern und sloren

und folglicb auch die QualilSt des Klanges ungiinstig beein-

flussen. Die Bogenschwingungsebene ist identisch mit der

Bogendrehebene (80).

Die Schwingungsachse fallt mit dem mechanischen Hebel-

drehpunkt, der Spielachsc (76), zusammen.

H. Der Bogen als mechanisches Werkzeug.

Der Bogen tritt, von Hand und Arm in Bewcgung gesetzt. 76.

als mechanisches Werkzeug von ganz bestimmter Form auf,

Die ersten Anfange einer Bogenmechanik sind nicht iiber die

Auffassung des Bogens als ernes einarmigen Hebels hinaus-

geko-mmen, dessert Arme durch die Zeigefingerdruckstelle
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tmd die &eruhrungssteHe des Bogens mit der Saitc bcstimmt

sind (7). Die so naheliegende SchluBfolgerung, daB, da jeder

Hebel einen Drehpunkt zur Voraussetzung hat, audi bei der

Cogeiifiilirung cin solcher Drehpunkt vorhanden scin rnuB,

hat man nicht gewagt. Und doch liegt darin der Schliissel

zum vielgesuchten »Geheimnis« der richtigen Bogenfuhrung,

Mechanisch ist dieser Drehpunkt cine NoiwendigkeU. Ihn

verstehen und sclien, ist ems. Man bcgreift, nachdem man
ihn einmat gesehen und dann immer wicder und liberal! sehen

muC, nicht mehr, wie man ilui jemals hat nicht sehen konnen.

Dieser Drehpunkt ist selbstverstandlich kein Punkt im

eigentlichen Sinn, sondern eine Drehungsachse, die wir als

»Spiciach.se« bezeichnen wollen.

Der Bogcn als mcEirfacher Hcbel.

77, Der Bogen ist ibrtlaufend und glcichzeitig als Hebel in sieben-

facher Form tatig. Sechs dec Hebel haben die Spielachse zum
gemeinsamen Drcbpunkt, die siebente HebeHorm den Unter-

stutzungspunkt der Saite. In der folgenden Darstellung dec

6 HebeUormen bezeichnet bs den als gerade Lraie gedachten

Bogen, e die elastisehe Beriihrungsstelle mit der Saite, q den

Sctvwerpunkt des Bogens, f die durch den Zeigefinger gegebene

Angriffsstelle der Pronation, s die am kleincn Finger angreifende

Supination und a den Spielachsendrehpunkt.

6 e q p a s

'it

f r„
r

frW"
Pig. xi.

*; Spielachse. b Bogenspitze. s KleinJingerdrue kstelle, p Zeige-

uagerdruckstvUe, q ScUwerpunkt des. Bogens. e Serickstelte.

Von den 5 Punkten wechsclt e naturgemaB fortwShrend

seine Lage, wahrend q unvexandert bleibt, und p und s nur ganz

gcringe Verschiebungen erfahren, die keinc wesentliche Bedeu-

tung haben. Da bei der Geige die Saite wagerccht stent, so wir-

ken die in den vcrschiedenea Punkten angreifenden Kraft?

senkrecht auf die Saite. Beim Cello mit seiner um 50—6o°

von der Horizontalen abweichenden Neigung der Saitenlage

wirkfc die SchWere in alien Punkten. zum Teil in seitlicher Rich-

tung mi6. Das Verhaltnis der in den Punkten des Hebels an-

greifenden Kraftc bleibt aber beim Gello sonst das gleiche.

Die 6 Hebelformvn mit gemeinsamem Druckpunkt sind 78.

3 einarmigc und 3 zweiarmige;

A. Einarniige Hebel:

x. Hebelarme a f und at, Richtung der Kraft und der

Last cntgegengesetzt.

2. Hebelarme aq und a e, Richtung von Kraft und Last

ontgegengesetzt.

3. Mebc-larme up und a if, Richtung gleichformig.

B. Zweiarmige llebi-l, der Drehpunkt a licgt zwischen Kraft

und Last.

4. Hebelarme at und as, Richtung gleichformig.

5. Hebelarme aq und as, Richtung cntgegengesetzt,

6. Hebelarme ap und as, Richtung entgegengesetzt.

Das Spiel aller in diesem vielfachen Wechsel- und Gegen-

wirken tatigen Krafte ist also auBerst kompliztert uod im cin-

zelnen unentwirrbar. Ordnung bringt aber Gehor und Muskel-

gefubl hinein, ohne daB wir Gesetze vorzuschreihen flatten.

Wir wcrden uns daher aut das unbcwuBte Arbeitcn unsexer

Muskcln zu verlassen haben und konnen das in der Tat unein-

geschrankt.

Die iur die Bogenfiihrung praktisch wichtigste zwei-

armige Hebeltorm a p.und as verdient besondere Betrach-

tung. Sie ist der Ausdruck der Wirkung der Pronation und

Supination des Unterarmes durch den 2. und 5. Finger auf den

ji 63 jt
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Bogen. Bei s (Fig. 12) greift die Supination, vom Spieler aus

gesehen, in der Richtung des Uhrzeigers, bei p die Pronation

in entgegengesetzter Richtung an. So entsteht das Doppel-

hebelspiel der Unierarmrollung am Bogen- In a, dem Spiei-

achsendrehpunkt, greifen Mittelfinger und Daumert an, sie

79

Fig. 12. Doppclbebolspid.

stellen das •Achsenlager* fur die Spielachsendrehung dar (123).

Wir erhaltcn so ein »Gelenk«, das Finger-Bogengelenk oder

»Spielgelenk«, wie es durchgehends bezeichnet sei (96).

In dem Doppelhebelspiel wirkt bei f der Bogendruck, bei s

der diesen stetig abstufende Gegendruck.

Im Punkt a greifen also die drchendcn Krafte an, zugleich

aber auch die den Bogen fortbewegcnde Kraft, die Triebkraft

des Unterarrnes durch dessen Bcugung und Streckung; oder

andexs ausgedrtickt: Bogendruck und Bogengcschwindigkcit

sind die beiden das Bogenspiel leitenden Faktot-en (129).

Die 7. Hebelform e b—ea am Bogen ist durch den stetigen

Wechsel des Hebelunterstutzungspunktes in ihrer Mechanik

am schwierigsten zu verstehen. Da sie iortlaufend die 6 anderen

Hebelwirkungen unterstiitzt oder durchkreuzt, so entsteht cm

hochst vcrwickeltes, fortwiihrend wechselndes Kraltespiel. Mit

dem Wechsel der Lage von e (Fig. 11) unterliegt die Lange der

Hebelarrne e b und e a bestalndiger Anderung (131). In e kommt

das Bogengewicht zur Geltung, es wirkt als Bogendruck auf die

^
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Saite. Liegt 6 nahe am Frosch zwischen p und a, so wird das
Obergewicht des langen, frci iiber die Saite hinayjsragenden

Bogensttickes e b vael schwerer wirken, als wenia e nahe an b

liegt, e b also sehr kurz im Vergleich zu e a wird. Hier, an der

Spitze, reicht das Bogengewicht allein nicht immer aus, am den
Kontakt zurischen Saite und Haar zu fuhren, wogcgcn dort,

nahe am Froseh, die Gewichtswirkung so groB wird, daB ihr der

Supinationsgegendruck am z\veiarmigen Hebel (78) mit hohem
Kraftaufwand entgegenarbeiten muB, besonders wenn e dicht

an a hcranf iickt,

CHes Hcbclspiel gibt also ciu ttild der Wirkung des Bogen-
gewichts an den vcrschiedenen Bogcnabselmitten (132. 161).

Bogenfuhrendes Modell.

Von der fuhrenden Hand gchalten, laDt der Bogen die be- 80.
zeichneten Punktc und die Hebelformen schwerer erkennen, als

Fig- 14.

in der ubersichtlichen Anordnung eincs kiinst-

lichen an die Stclle der Hand gesetzten bOgeu-

fiihrenden medtanischen Modclls, welches in

Fig. 13 dargestellt ist Der B-ogen ist, urn die

Aclise a leicbt drchbar, wie dies die Fig. 14 rm

Querschnitt zeigt, auf einem Stativ befestigfc,-

desSen FuG in der Leitschiene m tt- genau parallel der Bogen-
richtung leicht bin und her geschoocn werden kann. Der
Bogen dreht sich um a in einer Ebene, der Bogendrehebene,
welche in der Zeichnung mit der Papierebene zusammen-

SmiMHAUStH, Bogeafuhruag. 5
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faltt. Sie ist zugleich die Bogenschwinguisgsebene (75) . Die

Buchstabenbezeichnung ist dicselbe wie in Fig. %%, Der

Spielachscndrehpunkt a ist zugleich Dreh- und Stiitzpunkt

des Bogens und Angriffspunkt fux die den Bogen fortbewegende

Kraft.

Untersuchungen am Modell.

81. Mil Hilfe dieses Modclls liiBt sich die Strichstelle anf der

wagerecht eingestellten Saite genau innehalten und gestattet

exaktereBeobachtung als beim Fiihren des Bogens mit der Hand.

Sodann aber lassen stch die in den Punkten p, s, q und e den

Bogen angreifenden Kraftc in Form von Belastung mit Ge-

wichten unmittelbar messen. Es wiirde die Grenzen der vor-

liegenden Studie z.11 weit uberschreiten, wenn ich auf die Ergeb-

nisse dicser Messungen im einzelnen eingelien wollte- Der Wert

derselben liegt wesentlicli darin, daB die Gesetze ihren mathe-

matischen Ausdruck finden, welche rein empirisch und unbe-

wuCt vom Spieler bei gater Klangbildung richtig angewendet

werden, Jene Ergebnisse bezichen sich

1. auf den Nachweis, daB die pliysikalischen Eigenschaften

des Bogens, Gewicht, Schwerpunktslage, Summe der elastischen

Kutfte usw. durcli die Empiric auf das zweckmaBigste normiert

worden sind;

2. auf die Gr6Ge der in zahllosen Abstufungen zu leistenden

Arbeit der Muskeln des Arrmes;

3. auf das Grofienverhaltnis zwischen Druckkraften und

fortbewegenden Kraften, sowic auf die Bestimmung der abso*

luten und relativen Grenzwerte fur Bogendmck und Bogen-

geschwindigkeit (71. 72);

4. auf die Entstchungsbedingungen moglichst voll*

kommener Klangbildung.

82. Die Lage der Spiclachsc am Bogen als des Dreh- und

Angriffspunktes der Hand (Daunien und Mittelh'nger), fanden

wir bereits gegeben durcb die Rucksicht auf die Freiheit
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der Klangschwiiigungen des Bogens: die Spielachse muB so nahe

wie raoglich dem obcren Froschendc liegen. Die Empirie hat

diesen Punkt richtig gowahlt. Ursprunglich mag der Frosch-

ausschnitt flir die Daumenkuppe bestimmt gewesen sein, das

unklsir empfundene Verlaftgen nach gtSBerer Beweglichkeit

des Daumcns mu0te dann aber dazu fiihren, das vorspringende

Froschstuck abzutragen 1
). Als unmittelbare Folge der stetigen

Drehung und Reibung zwischen Daumen und Stange ist die

bekannte Abnutzung und Aushohtung des Materials, an dieser

Sioiic anzusehen.

>Sui dann, wenn die -Spielachse am obcren Froschende liegt.

wird audi die Lage des Pronationsdruekpunktes, welche durch

die AnlegesteHe des Zeigefingers bestimmt wird, so nahe dem
unteren Bogenende bleiben, dafi diesem Druck eine zu starke -

Wirkung von vornberein unmSgUch gemacht wird. Die Gefahr

des 7M slarkcn Druckcs fiir die Freiheit der KJangschwingungen

des Bogens und damit fiir jede gutc Klangbildung hatten wir

bereits erkannt (y?.). fmmei te1 «s der zu starke Druck, der

bckampft werden mult. Dati der Druck jeiuals alizu gering

werden konrttc, braucht nicht befurchtet zu werden ; ein Minimum

der Zunahmc geniigt, um sofort den ausreichenden Kontakt

zwischen Bogen und Saite herzustellen.

Was die Richtung der Spiclachsc im Raum betrifft, 83.

so zeigt eine einfache geometrische Betrachtung, dafi sie wie

am Modell so auch in der Hand stcls parallel zur Saite,

also bei der Geige wagerecht zu stehen hat. Nitr dicse Rich-

f) Sovicl ich liabo feabtellcu kdnncn, ist J. Joachim der erste

gewesen, welcuer die dem Bogen zugekehrte Hohlung des Frosehes
zu erweitern und den Vorsprung desselbea abzutragen empf&hl.
Die Foige war: Verlegung des Drchpunktes nach untcn in den
D&mpumgspunkt der Bogenschwingungen; Mafiiguag des Druckcs
auf den Bogen an der Zeigcfingerstelle; frcierer.Ablanf der KJang-
schwingungen. So konnte eine Steigernng des Klaragcs an Schon-
heit und Tragfahigkeit crzielt werden, in welchcr dieser Meister
unerreicbt gewesen war.

5*
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tung der Sp-ielachse erfullt alle die sowohl seitens

der Kiangschwingungen (75) wic seitens der Bogen-

bewegung zu stellenden Bedingungen (80).

Beim Cello wird das ganzc System ura ebensoviel gcgen die

Scnkrechte gedreht, als die Saitcnlage von iiir abweicht, also

urn 30—40°.

Die Spiclacuse als feste A-chse an der Bogcnstange etwa als

kleinen radformigen Mechanismus anaubringen, ist von rttir zuttl

Zweck der Verminderung der Reibung versucht worden, jctloch.

nur mit beschranktem Erfolg. Es liegt das daran, daB jede

Fcstlegung der Spielacbse sofort die Moglichkeit der Lagc-

veranderung Aeser Achse aufhebt; eine solchc ist aber nun

einmal infolge der Langsdrehung des Bogens (100) jedeueit

unuragaugliches Erfordemis. Immerhin bewiesen die Versuche,

wenigstens for Strichc innerhalb cincs bestimmten kurzen

mstiickes, dutch die verminderte Reibung und durch. die

gesteigerte Bcweglichkeit des Bogens die Bogenfiihrung an

Leichtigkeit, der Klang un Fiille und Rundung gewinnt. Zu

weiteren technischen Versuchen mag hierdurch angercgt sein.

84. Die Einteihing der Streichinstrumente nach GroBe

und Saitenlange in Ami-, Knie- und Standgeige hat auch fur

die Mechanik des Bogens Geltung. Die Unterschiede sind ge-

geben i- in der Bogcn rich tung und 2. in dem Grade der Benge-

Stellung der Gelenke des rechtcn Armes beim Spiel. Grundsatz-

Jich ist der Mechanismus iiberall der gleiche, doch gestaltot er

sich bei der Armgeige infolge der starkeren Beugestellung aller

Gelenke besonders in 8er Aufstrichcndstellung etwas konipii-

zierter. Bei der Kniegeige sind die Bewegungen des Oberarms

ausgicbiger, die Unterschiede zwischen Auf- und Abstrich ge-

ringer (135)-

In der folgenden Bctrachtung steht der Mechanismus des

Geigenbogens im Vordergrund, der des Cellobogens wird nur

besonders berticksichtigt, insofern er in Einzelhciten von jenem

abweicht.

^ 68 ^

MECHANIK DES BOGENS.

Die Standgeige (KontrabaB) fordert nocli. gestrecktere Stel-

lung des Armes, und infolge des Aufwandes an grober Kraft wird

die Tatigkeit des ganzen Armes und der Scltulter meltr in An-
spruch genommen. In der folgenden Erorterung bleibt der

BaBbogen aufier Betracht. Auf das passive Spiel der Finger
wird bei der gewohnlichen Handhabung des BaCbogens in der

vollen Faust ganz verzichtet. Aber auch hier ist ausgiebig die

Pro- und Supination tatig. Bei einer anderen leichteren Form
des BaGbogens nacli Art des Cellobogens, wie man sie auch
bisweilen findet, ist die Feinheit der Technik grdfier, die Kraft

aber naturgemaB geringer.
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Vierter Abschnitt.

Mechanik der Bogen fahrung.

Begtiffsbestimmung.

85, Wenn die Mechanik der Bogcnfuhrung getrennt behandeit

und in cinen gewisscn Gegeusatz zur Dynamik gestellt wird,

so gcschieht es lediglich zur Erleichterung der Betrachtung.

GewiB gehoren Mechanismus und Kraitespiel zusammen, und

schlieGlich rauB selbstredend die kunstlich zerlegte Einheit

wieder hergestellt werden. Oberdies iassen sich fur die getrennte

Betrachtung der Mechanik fo3gen.de Griinde aniuhren. Erstens

bezieht sich die Mechanik auf den Gelenkbau, die Dynamik
auf den Muskelbau. So wird durch die Trennung beider groBere

Obcrsichtlichkeit crzielt. Zweitens gibt die Mechanik das auf

einfachc geonietrischc Vorstellungen zuriickiulubare Grund-

schema und leitet dadurch unmittelbar zur Anschauung
an. Dagegen soil die Pynamik die teste Grundlagc fur das

erfahrungsgemiiB leicht irrende Muskelgefiihl bilden, und

so erscheint es zweckmSBig, die anschauliche Mechanik als das

einfachere voraufzuschicken. DaB aus diesen Griinden Mecha-

nik und Dynamik in andcrera Sinne sich gegeniibcrgestellt sind,

als es nach dextt wissehschaftlichen Sprachgebrauch mit diesen

Begriffen iiblich ist, sei noch, um MiBverstandnissen vorzu-

beugeh, erwahnt. Gleichwohl sind die Schwierigkeiten dcr Dar-

stellung der Mechanik grofi genug, aber sie sind auch fur den

MECHANIK DER BOGENFOHRUNG.

iremder gegenuberstehenden Fachmusiker bei gutem Willen

nicht unuberwindtich. Man muB sich z. B. uber die gec*-

mctrischen Vorstellungen von Achsen. Ebenen, Winkel-

groBen der Drehungen usw. klar werden und sich damit

zurechtfinden, wenn Skeletteile und Bogen durch cinfache

gcrade Linien dargestellt sind. Die gleichzeitige verglei-

chende Betrachtung mit den Bewegungen am Korper sclbst

ist niemals zu entbehren und muB stets als Erganzung heran,-

gezogen werden.

Grundform des Mechanismus.

Am Schlusse des vorigen Abschnittcs crgab sich, daB der 86,
Bogen je nach der Wirlcung der -Kiiifte in vielfachern Sinne

als Hebel mit einem Drehpunkt iungiert Nun stellcn alle die

durch Muskeln in Bewegung gesetztcn Teile des Skeletts eben-

falls Hebel dar (36), Der Mechanismus dcr Bogenftihrung
ist also ein zusammengesetztes Hebelsystem mit
zahlreiehen Drehpunktcn. Die Drehungen der Teile gegen-

einander sind krcisformig, keine ISihzclbewcgung ist geradlinig.

Ist aber gcradlinige FortbftWCguflg des Bogcns der Endzweck
des Mechanismus, so wird je-de, audi die kJeinste Strichbewe-

gung nach den Gesetzen der Mechanik nur durch eine Kombi-
nation von kreisf<$rmigen Drehungen ermSglicht,

Um bei der Vielheit der Gelenke, von denen der eine Teil

wichtige und grundlegende, der andere dagegen ganz nebensach-

liche Bedeutung (43) hat, von vornhercin eine klare und uber-

sichtliche Anschauung zu erhaltcn, sei die cinfache Grund-
form, der Plan des gesamten Mechanismus kurz dargestellt.

lis liegt auf der Hand, dali cr sich hicrin iihnlich wie jede »Ma-
schine* verbal ten muO. So zeigt er denn 3 Hauptteile

1. den Bogen als das Werkzeug,

2. den kraftgebenden Teil — Oberarm und Schulter (43. 1:07),

3. den kraftubertragenden Teil — Unterarm und Hand
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Die Hauptschwicrigkeit liegt darin, dasganze Skelctt zwischen

"Ellbogen und Fingerspitzen, soil es Kraftleitcr sein, als ein me-

chanisches Ganze sich vorzustellen. Man muB sich durch die

vielen zwischen Bogen und Ellbogen befindlichen Gelenke nicht

venvirren lassen und diese zunactist «Ls nicht vorhanden oder

als feststehend ansehcii; dann ergibt sich die Grundform von

sclbst. Und dann wird auch sogleich die enge mechanische Be-

ziehung des EUbogengetcnkcs zum Spielgelcnk {02. 96), die hmda-

raentalc Bedeutung des EHbogendoppelgelenkes verstindlich.

Dies Grundschema niuB man immer wieder zur Orientierung

heranziehen, um den Plan des Mechanismus in der verwirrendeft

Fulle der Einzelheiten anschaulich (estzuhalten.

I. Fehler U« Darstellung des Mechanismus in einerBbene.

Achsendrehungen.

87. Die erste wichtige Frage fur den Mechanismus der Bogen-

fuhrung — wie bei jcdem maschinellen Gebilde — ist die: wie

liegen die Drehungen des Hebetsystems? Cber die

Lage und Art derselben hat man sich viele irrigc VorsteHungen

xurechtgcmacht, die zunachst verfolgt und aufgedcckt werden

mussen, um richtigen Anschauungen Plate zu machen.

Man muB die Wirkung jeder Euizcldrehung an seinen eigenen

Gelenken direkt oder im Spiegelbild hcobachten. Halt man

i, B. den Oher- uml Unterarm Still, faBt den Bogen so fest an,

daD er mit der Hand ein starres Ganze bildet, und fulirt dann

streng mit dem Handgelenk allein erne reine Ab-.und Adduktion

(32) aus, so wird der Bogen rait der Hand im Kreise herum-

gefiihrt. Soil der Bogen nicht im Kreise, sondern in gerader

Richtung gefuhrt werden, dann muB mindestens noch eine

zweite Drehung, sei es im EUbogengelenk, sei es zwischen Bogen

und Fingem. hinzutreten, welche jene Kreisdrehung tforllaufend

aufhebt und ausglekht.

Eine Bogenluhrung mit nur z Drchungen kommt in Wirk-

.

'

Hchkeit nicht vor, sie wurde auch, wie der obige Versuch ohne

weiteres lehrt, hoclist zwangvoll und unnaturlich heschrankt

fiir unser Gefiihl sein, und den Bogen immer nur fiir ein ganz

kurzes Stuck hin- und herbewegen. Schon die einfachc genaue

Beobachtung zeigt, daB kein Skeletteil, selbst wahrend eines

l>cliebig klcinen Striches, jemals sich in Ruhe befindet, und daB

bei jeder Strichbewegung eine Summe von Ausglerehbewegungen

bis zur Schulter hinauf erfordert wird. Also njrgends Still-

stand, uberaJl Bewegung.

Falscher Handgelenk- und Unterarmstrich,

Den obcn geschildertcn Versuch (87), eincn Bogcnstrich 88,

mittcls zweier Drchungen, etwa mit einer Handgelenksdrehung

und Ellbogendrehung auszufuhren, muBten wir als unnaturlich

und unausfuhrbar bezeichnen. Der Grund dafiir liegt teils in

der beschrankten Beweglichkeit des Handgelenks in seitlicher

Richtung — Ab- und Adduktion {32) — , teils in der durch den

allzufesten Griff der Finger am Bogen bedingten besonderen

Versteifung, welche auch auf das Handgelenk wirkt, weil die

die Finger beugenden Sehnen iibei' das Handgelenk hinuber-

laufen und die Beweglichkeit desselben je nach der Kraft -des

Griffes beeintriichtigen. Dennoch wird — man sollte es kaum

fur tnoglich halten — dieser sog. aHandgelenkstrichfi bisher

allgemein als isolierter Strich gelehtt und geubt oder doch zu

iiben versucht (21), Die Schuld daran trifft den starren Bogen-

g;riff (89. 150), wclcher keine Verschiebung oder gar Drehung zwi-

schen den Fingern und dem Bogen zulaiH. 1st es auch in der

Tat nicht einmal moglich, diesen starren Griff durchzufuhren,

und findet sich gerade hier ein Widersprucli fcwfsehen Lehre

und Praxis, uber den man bisher sich binweggesetzt hat, so ist

doch gerade diese Lchrc noch so allgemein verbreitet, daB die

falschen Folgen derselben auigedeckt werden mussen. Eine

Aufklarung dartiber ist um so mehr erforderlich, als der starre

wechsellose Griff am Bogen und die einseitige Ausbildung des
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Handgeienks in einem gewissen Zusammenhang stehen und ia

der Vorstellung der Musiker eng Und unenlwirrbar miteinander

verkntlpft werden.

Grifhvechsel oder starrer Griitl

89. Man findet in der umfangreichen Uteratur der Lehrwerke

des Geigen- und Cellospiets zwei sic!) gcgenubcrstehende typische

Anschauungen vertreten, von dencn die eine einen Grtfiwcchsel

der Hand am Bogen, die anderc cm unbewegliches Festhalten

als Grundregel aufstellt. Der Hauptvertreter und wohl der

erste Lehrer des Griffwechsels ist Spohr; eine Meine Anzalil

von Padagogen scnlieBt sich ihm an. Die andere Richtung ist

von der Mehrzahl der Autoren vertreten; keiner aber ist in dem
Schematismus, der Ausbildung des Handgeienks allein fordert,

SO weit gcgangen, wie Courvoisier, dessen 1882 erschiencne

Schrift Joseph Joachim gcwidmct ist. Ohne darauf einzu-

gehen, wie weit die groSe Anzalil der Autoren sich mehr oder

weniger streng anschlieBt, muB man doch die Lehrweise Cour-

voisiers als die noch ganz allgemein angenommene betrachten.

Stellen wir die beiden Hauptvertreter gegenuber.

Spohr fordert, dafi der Bogen zwischen Daumen und Mit-

telfinger thin und her bcwegt werdew, er lehrt selbstandige

Beweglichkeit der Finger gegen die Mittelhand, sieht im »Grif{-

wechscl* die fundamentale Bewegung und laBl folgerichtig die

Bedeutung des Handgeienks dagegeu zurucktreten. Die Roll-

bewegung des Unterarmes als die mechanische Ursache des

Griffwechsels hat er freilich nicht gekannt-

Dagegen war cs gerade Courvoisier, der am einseitigsten

das Handgelenk zum allein beweglichen Teil des bogenuihrenden

Mechanismus gemacht hat. Xndem er die Projektion des Mecha-

nismus der Armbewegungen (90) fur diesen selbst nimmt, lehrt

er, Mittelhand, Finger und Bogen muOten em starres unver-

schiebtiches Ganze bilden. Ja, er bekampft geradezu mit aller

Energie den Spohrsclien Griffwcehscl.

.
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Falsches und verbessertes Schema.

Die folgende Fig. 15 gibt genau die Courvoisiersche Figurgo.

Ihr ist cin verbessertes Schema in Fig, 16 gegeniiber-

welches das Unnatiirliche des Courvoisierschen so-

weit beseitigt, dafi wenigstens eine moglichst richtige Projektion

des Mechanismus daraus wird.

In den folgcnden schematischen Figuren 15 und 16 hezeichnet

S das Schultergelenk, F die Stelle, an der der Mittel-

E das Ellbogengelenk, ringer den Bogen halt,

ff das Handgelenk, Ffi den Bogen.

DieverschicdenenSteUungensind mit#,,tf2 usw.bexeichnet.

Saite

Fig. 15. Faische Darstellurig des Mechanismus nach. Courvoisier

ohne GriffwechseL
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Die Fig. 15 zeigt, namentlich in der Aufstrichstellung F9 ,

einen Grad <ler Abduktion der Hand' {Winkel zwischen //3 , F3
und #a . Es), welcher schlechthm ate unausfiihrbar bezeichnet
werden muB. Ein zweiter Mangel Hegt in der unverandcrteii

Stellung des Oberarmes S E wahrend der Strichfuhrung von Fx
nach F2 . Man hat damit einen isolierten uUnterarmstriche

Fig. 16. VeroeSSertes Schema, richtige Projection des Mcchanismus.
(Vierteldrehuag der Figur gilt fur das Cello.)

bei stillstehendem Oberarm beweisen zu konnen vermeint. In
WirkbcbkeU nvuB, wenn das untere Bogencnde etwa in die
Mitte zwischen F, und F2 gelangt, £2 notwendig nach riickwitrts

ausweichen, wie dies in Fig. 16 richtig dargestellt ist, d. h,

6er Oberarm beh'ndet sich wahrend der ganzen Strichfuhrung
von Fx nach Fz (bzw. auch in umgekehrter Richtung) in
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stetiger Kreisbewegung urn S, Urn das ganzltch falsche

Schema iiberhaupt zeichnen 7.u konnen, muQten noch Fehler

gemacht werden, wie z. B. die ungleiche I-ange von 5 £j und

SF.i in der Fig. 15 und die zu tiefe Stellung von S zum ganzen

Mcchanismus,

Projektion des Mechanismus-

Der Haupt£ehier des Schemas Hegt in der falschen zeich- $U
nerischen Darstellung, welche die Projektion des Mecha-

nismus mit dicsem selbst als gleichwertig ansieht, und ihn

in einer Ebene, der Projektionscbene (Papierebene) sich ab-

Denn wenn man versucht, den Mcchanismus aufzuzeichneo,

so ist man naturiich auf die plane Darstellung in der Ebene

des Papiers angewiesen. Damit schafft man zwar sclieinbar

einfache und ubersichtliche Verhaltnisse, man wurde aber nur

daim ein getreUcS Abbild der Wirklichkeit crhalten, wenn alle

Telle des Mechanismus ohne Ausnalime in einer und derselben

Ebene I-agcu und sich darin drehten. Nun zcigl ein Blick aul

Arm und Instrument des Spielers, daC die Teile niehts wcniger

als in einer Ebene licgen. Walilt man trotzdcm die plane

Darstellung, so wird in Wirklichkcit eine, Projektion des

Mcchanismus auf die Ebene daraus. Diese Projektion stellt

aber die Drehung falsch dar, namlich urn senkrecht zur

Papierebene, also antereinander parallel stehende Achsen.

Eine derartige Bewegung urn parallels Achsen gibt- es in

Wirklichkcit, wie der bewegte Arm zeigt, nicht. Kcuier der

Skeletteilc bew<!gt sich in der von Bogen und Saite gegebenen

Ebene, welche mit der Projektions- und der Papierebene

hier zusammcnfalk. DieS«rt Fehler hat audi Fig. r6 noch an

sich, die L&ngsdreJmng von EK> d. h. die UnterarmroHung

und ihre rnechantsche Folge, die Spielachsendrehung, sind

so nicht darstellbar; folglich lehrt die geometrische Projektion

niehts daruber.
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II. Mechanische Notwendigkeit der Spielachs*.

<)2. Bewcist die direkte Beobachtung, daB bei dcr Bogenfiihrung

eine Vielheit von Ebenen auftritt, ia denen die Drehungen

der Skeletteile verlaufen, so erhcllt audi, dafl es unmoglich ist,

dlese Vielheit ohne Verzerrung dec Wirklichkeit in einem Schema

zeichnerisch darzustellen. Ohne klare raumlicbe Anschauung
ist da nichi weiterzukommen.

Die wesentliche Ursache fur die Vielheit der Ebenen ist in

dem Bau der Hand zu suchen.

Die Kurze des Daumens im Vergleich zu den an-

deren Fingern und seiu Ansatz an der Hand (33) bedingt zura

Erfassen des Bogens eine BeugesteUung der Finger. Denn
bei volliger Streckung der anderen Finger wOrde der opponierte

Daumcn nur bis zum Mittclglied des dritten Fingers reicheu.

Diesc Beugestellung macht cszu eincr mechanischen Unmoglich-

keit ( dafi die Hand gegen den Unterarm und die Finger gegen

den Bogen um senkrecht zur Bogensaitenebene stehende Achsen

sich drehen. Die Lage der Achse — also der Spielachse —
zwischen Daumen und 3. Finger wird der Beugestellung der

Hand entsprecbend eine derartige sein rmissen, daB sie in der

Bogensaitenebene liegt und senkrecht zur Bogen-
richtung und parallel zur Saite stent, eine Forderung,

welche schon der Bau des Bogens stellte, und welche also auch

aus mechanischen Grunden gcstellt werden muO. Die me

-

chanisch giinstigste Achsendrehung am Bogen muB
Drehung und fortbewegenden Zug am Bogen ein-

heitlich und einfach vereinigen. Das geht nur, wenn,

wie z. B. an einern Wagen, -die Drehimgsachse senkrecht zur

Zugrichlung steht.

Der Besprechung der der Bogenfiihrung zugrunde liegenden

Ebenen sei die Bemerkung vorangescluckt, daO diesc Ebenen

beim Spiel nicht mathematisch strong innegchalten werden,

daO sie aber fur die anschauliche Zergliederung des Mechaim-

mus unentbchrlich sind.

* n *
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Die dr«i Hauptebencn,

Fiir den Mechanism us der Bogenfiihrung kommen haupt- 93"

wichlich drei Ebenen in Betracht, die in bestimmlcm Lage-

verhaltnis zueinander slehen.

a) Die Bogensaitenebene fanden wir dutch den a!s

Linie gedachten Bogen und die Saite gegeben. Xhre Lage

im Raum ist durch den EinfluB der Lage der Nachbarsaiten,

durch die H6*he der Saiten und durch die Neigung des Instru-

mentes bedingt, sie wird fiir die tiefste Saite der Armgeige an-

nilhcrnd wagercchte Lage habon. Fiir die Kniegeige wird sie

durch die Abwetchung der Sailenrichtung von der Senkrecht en

urn 30—40° beslinmit. Die Bogensaitenebene wechselt daher

ih re Lage je nacli der gestrichenen Saite. Zwischen den beiden

auBersten Saitenlagen besteht ein Drehungsunterschied von

etwa 70— So°.

b) Die Bogendrehebene fanden wir (75. 80) durch die

Drehung des Bogens um die Spielachsc entstanden. Sic steht

zur Bogengai (cnebenc also senkrecht und wechselt ihre Lage.je

nacli der Strichstelle auf der Suite, also innerliidb cnger Grenzen.

In ihr vcrlaufen die Bogenschwingungen (75).

Diese beiden Ebenen sind ebenso wie die Spielachsc in ihrer

Lage physikalisch durch die Stelhmg und den Bau des Instru-

ments gegeben. AuQerdem unterscheiden sie sich von der fol-

genden Ebene dadurch, daB sie fiir eine und dieselbe Saifce und

bei gleicher Strichstelle ihre Lage innehalten. (Abweichungen

davon siehe Nr. xio und 114.)

c) Die Bewegungscbene des IJnterarmes gegen den Oberarm,

die »Armebcnce, ist durch das Scharnicrgelenk des Ellbogens

gegeben £3°- 3*>), sie wechselt aber fortwahrend ihre Lage mit

jeder Stellung des Oberarmes. In ihr liegt die Rollachse (31)

des (in der geometriscben Darstellung als gerade Linie ge-

dachtcn) Uuterarmes. Die Annebene failt niemals mit der

Bogensaitenebene zusammen; giinstigstenfalls, unJ zwar bei

Strichen in der Bogenmitte, ist sie parallel zu jener, wahrend
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Oborarm und Bogen, namentiich nahe den Ab- und Aufstrich-

stellungen, windschief geneigte Linien darstellcn.

Lageverhaitaisse der Spielachse.

94. Wcgen der meclianischcn Bcdeutung der Spielachse musscn

ihre LageverhaUnisse zunachst crvrtcrt wcrden.

Ihre Lage zu den drei Hauptebcncn ist folgende:

1. Sie liegt in der Bogcnsaitcncbcne — immer den Bogen

als Linie gedacht — und ist stcts der Saite parallel (83).

2. Sie steht senkrecht zur Bogendrehchene (75. 80).

3. Ihre Lage zur Armebene (36) wechselt dagegen wahrend

eines Gaiazbogcnstriches fortlaufend (95).

Die Spielachse ist augleich der Punkt, in welcliem die fort-

bewegendc Kraft den Bogen angreift (78).

Beide Krafte, sowohl die in der Bogen riddling wirkende

iortbewegende Kraft als die drehenden, aui die Bogenstangc

in zweiarniigem Hebelspiel (7$) wirkenden Druckkrafte, werden

von der z-weifachea Bewegung des EUbogengelenks, 1. Beugung-

Streckung und 2. Rollung (30) geliefert. Die einfache und ein-

lieitliclie Aktion des Unterarraes zerlegt sich also in zwei ge-

trennte Wirkungen, die doppelte Funktion des Ellbogen-

gelenks findeE sich in der doppelten Funktion des

Spiclgelcnks wicder
(98J.

Durcli dicse doppelte Funktion ist das Ellbogengelenk

gleiclisam das Zentrum des ganzen bogen(iihreEiden Mecha-

nismus. In ihm treifen die beiden Hauptteile des Mecha-

nisnms, der obere krafftgebende und der untere kraftuber-

tragende zusammen.

Spiel- und Rollachse.

g5. Das Lageverhaltnis dieser beiden wichtigsten Achsen, der

Spie!- und der Rollachse, zueinandcr unterfiegt folgender Gc~

setzmaBigkeit:

1. Die mechanisch gunstigste Lage beider zueinander ist

jt 30 ^1

die parallele (s. u,)- Da? trifft jedoch nur etwa fur das mittlere

Bogendrittel zu, fur das obere und untere dagegen nicht mehr

und am wenigsten in den BogencndsteHungen, d. h. in den Stel-

lungen des Bogens je am Ende des Auf- und Abstriehes (n6).

2; Die Drehungen urn beide Achsen gesebehen gleichzeitig,

gleichsinnig und gleicbmaCig.

Dies wird im iolgenden naher zu erbrtem sein.

Das Verhaltnis der Spielachse zur Rollachse des Unterarmes

macht man sich am bcstcsi klar. ivenn man alle Nebcngelenke

(43) zwischen Ellbogen und Fingerspitze fixiert, da die Liings-

rollung ;im reinsten bei Fcststellung namentiich der Hanclge-

lenke zu bcobachten ist. Der Grad der Beugung oder Streckung

der Hand ztim Untcrarm ist, sofern er nur unverandert bleibt,

gleichgiltig, Man fiihre zunachst unter FeststelEung der Hand

Bewegungen ohne Bogen aus. Nimmt man dann den Bogen

zat Hand, so muB, urn ihn in seiner Richtung zu erhalten und

damit er nicht mit der Rollung im Kreise herumgefiihrt wird,

cine aoBgleiohfindfl Drehung zwischen FiDgerri und Bogen in

der Spielachse hinzutreten. Das Handgclmk bat hierbei gar

nich tii 7M tun. Die Dreliung der Hand gegen den Bogen findet

in dem Sinnt; statt, daB bei der Pronation die Zeigefingerscite

und bei der Supination die Klemfingerscite der Bogenstange

Kugexlreht wird {78).

Parallele Richtung der Spielachse und der Rollachse

ist die mechanisch gunstigste Bedingung (iir die leichte Dreh-

barkeit der Spielachse-. Diese Bedingung ist jedoch nur far

eineii Ti-il der ganzen Bogcnlange zu crfiiUen. Jc naher <len'"

Endstellungen des Bogens, urn so inehr stehen Bogen und

Oberarm windscbief. Daraus erklart sich ein groBcr Teil der

besonderen Schwierigkciten fur die Technik der Bogenfuhrung in

tier Wilhe des Frosches sowold wie der Eogenspitze. Giinstigsten-

ialls kann durch Heben und Senken des Oberarmes die Armebene

parallel zur Bogensaitenebene gestellt werden, aber in dieser

wird die Rollachse parallel zur Saite nur fur ein begrenztes

J« 8( #



VIERTER ABSCHNITT.

Stuck des Bogens in seinera miuleren Drittel — bei Vic-linc

vie Cello — stehen konnen.

III. Mechanik des Sp-ielgelenkea.

96. An Stelle des in ganz irrtumlicher Weise in den Vordergrund

gestellten Hamlgclenks, wclchcm nur cine nnbedeitfcnde Rolle

zufallt, tritt als grundlegender und erst die Feinheiten crmog-

b'chender Mechanismus das Fingerbogen- oder Spielgelenk

(78), Es leuohtet ein, daO kurzc Skelettstucke mit Drehungen

in kleinen Gelenkflachen eine Ijesonders fcine Ausgleichs-

mechanik ermoglichen, welche ununterbrochen die Innehaltung

der Spielachsenrichtung zum Ziele hat.

Das Spielgelenk ist mcclianiscb bestimmt durch seine

Hauptachse, die Spielachse, die wir i. durcli die Mechanik des

Bogens (78) und 2. als mechanischc Folge der Unterarmrollung

gefordert fanden (92). Das Spielgelenk ist ein kunstliches Ge-

lenk, besitzt aber alle Eigensdiaftcn der naturlichen Gelenke r

-wie sie an unserem Organisraus beobachtet werden (97. 126).

Darin zeigt sich die merkwurdige Anpassung des Bogens in,

seinem ganzen Bau an unseren Organismus. Ahnliche kiinst-

liche G*>lenkbilduug konnen wir beim Gebrauch aller un&erer

• Handwerkzeuge* beobachten. Die einfachsten Werkzeuge

Bind die besten, sie alio zcigen kreisformigen Qtterschnitt, z. B.

Blcistift, Pinsel. Auch die glatte runde Bogcnstange ist geeade

in ihrer Einfachheit vollkominen (r6. 83).

97. Die Ahnlichkeit des Spielgclenks mit einem natur-

lichen Gelenk tritt in folgendera hervor.

1. Es hat Drehungsachsen wie jedes naturliche Gelenk

und zwar auBer der Haupt- oder Spielachse noch die Liings-

achse des Bogens (loo), die das Kanten desselbcn ermoglicht,

und eine dritte senkrecht zu den beiden genannten und zur

Bogen saitenebene stehende Achsc. Diese hat iiir die Bogen-

iuhrung als Hilfsachse nur untcrgeordnete Bedeutung, weshall>

j* 82 *
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sie autter Betracht bleibt, urn die an sich schon komphgierten

Verhaltnisse nicht noch komplizierter zu gestalten (sie ist

iibrigens, wenn auch stark ubertrieben, in Fig. 16 zum Aus-

druck gekommen).

2. Es hat seine »Gelenkilachem : die zylindrische Bogen-

stange (96) einerseits und die Beugeflache der Finger aaderer-

seits. Geschlossen wird das Gelenk durch den den anderen

Fingern opponierten Daumen (34).

3, Auf das Spielgelenk wirken die Finger in ganz analoger

Weise, wie beim natilrlichcn Gelenk die Muskeln, als bewegende

Kraftc ein. Die Angriffspunktc der Finger entsprechen den

Muskelansatzen an den Knochen, sie liegen wie diese verhalt-

nismaitig nahe den Drehpuiikten und verhalten sich antago-

nistisch zucinander,

Weitere Aaalogien s. Nr. 126.

In weiterer Durchiiihrung dieses Verglekhes konnen wir

sagen, dab* der Bogen wie jedes unserer »Handwerkzeuge

«

gleichsam die FortscUung des Skelcttes darstcllt und irn mecha-

niscben Sinn sich wie eine Art Skelettcil verhalt.

Fingerspiel.

Die Bewegungen des Spielgelenks werden durch die 98.

Rollbewegungei) und die Beugung-Streckung des Unterannes

im Ellbogengelenk bestimmt (94), sie werden auf den Bogen

durch das Fingerspiel ubertragen.

In dem Fingerspiel konnen wir 2 Gruppen von Bewegungen

unterse heiden:

1. Gepaartc Bewegungen
a) der HebeHinger: des 2. und 5. Fingers, welche am zwei-

axmigen Hebel das antagonistische Wechselspiel der Pro-

und Supination untcrhalten (78),

b) der Achsenfinger: desDaumeus und Mi ttel fingers, welche

das Achsenlager der Spielachse bilden und die mechanisch

notwendige Reibung (123) am Bogen herstellen und ab-

6"
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stiifeo. Der 4. Finger lehnt sich, wie anatornisch, so

funktionell unseibstandig (33), aa den Mittelfinger an,

er hilft bei groBer Geschwindigkeit die Reibung gegen

den Daumen -erhohen, er unterstiitzt aber auch andcrer-

seits, liamentlich bei Strichen im unteren Bogendrittel,

den 5- Finger.

2. Gemeinsame Spielbewegungcn aller Finger (34), d.li.

a) glcichsinnige, geringc Beugungen und -Streckungen des

Daumens und der 4 ubrigen. Finger, die als bloBe Aus-

gleichsbewegungen (104) dienen, nameatlich gegen die

Endstellungen des Bogens hin;

b) gegensinnige Bewegungen d. h. Beugung des Daumens

und Streckung der iibrigeu 4 Finger und umgekehrt,

Weletie den Bogen um seine Langsachse rollen, ihn

kanten (100).

Anmerkung. Es mu8 gleicti hier schon betont werden

(152), daB aktive Einzeliingerbewcgurtgen nicht vorkom-

men diirfen, sondern nur gepaarte und gemeinsame, und auch

diese "beiden wieder stets zusammen und gleichzeitig.

Reibung im Spielgelenk,

Diese Trennung des Finger&piels in 2 Gruppen von Bewe-

gungen ist nur in der zergliedcrnden BetrachUmg streng durch-

zufuhren, in Wirklichkeit spielen sich beidc Bewegungen viel-

mehr stets in enger Verbindung mit- und nebeneinander ab.

Da die Hand immer ein organisches Ganze bildet, so beteiligen

sich der 2., 4. und 5. Finger sowohl aa der Spiclachsendrehung

mrt hicrzu paratfelen Achsen (wie z. B. an einem Wagen), wie

auch an dem die Reibung: (123) hervorrufenden Gegendruck

gegen den Daumen und dessen abstufender Vermehrung und

Verminderung (124). So konnte z-. B. der 3. Finger von der

Bogenstange leicht abgehobcu sein (er durfte selbst fefalen),

ohne «3afi der Mechanismus wesentlich vcrandcrt wurde. Denn

die Lage der Spielachse bleibt stets unabanderlich durch den

Daumen gegeben. Nur wird sich jedes Abheben (Strecken)

durch die erwahntc Inanspruchnahme des Streckmuskels sofort

in einer leichten aber deutJich fuhlbaren hindcrnden Versteifung

geltend machen.

Was den Ort der Reibung und Drehung betrifit, so geht sie

nur zurn Teil zwischen Bogenstange mid auOerer Haut der

Finger vor sich, zurn anderen Teil zwischen den Wcichtcilen

und zwar sowohl zwischen Haut und Fettgewebe, als a-uch

zwischen diesem und dem Knochen des Nagelgliedes, Das
aufiordentlich verschiebliche Fettgewebe kann an sich schon

fur genugende Drehung des Fingerskelettes zum Bogcn sorgen.

Sogar iiberstarker Griff vermag die Drehung nicht zu untcr-

driicken (150), sie ist schlechthm unveimeidlkb, selbst wo man
glaubt, sie absichtlich ausgeschaltet zu haben.

Kanten des Bogens.

Sollcn die Schwingungen des Bogens in der Bogendrehebene IOO.

(75) verlaufen, so muB die MUte der Bogenstange senkrecht

aber der Mi tic des Haarbezug^s auf der .Saite stchen, d. h, der

O
s_ s s

Fig. 17. BrciteS Auf- Fig. i 8. Kanten deS Fig. 10. Kanten des
liegen de.s Haares ft, C^llob^enfl vom Geigcnhogens vom
S— SSaite. 0Bogcn. Frosch aua geschen. Frosch aus geseheu.

Bogen wird so aufgerichtet gefurirt, daB das Bogenhaar rnit

seiner ganzen Breite die Saite beruhrt. Die Strichstellc ist kein

^Punkt* im eigentlichen Sinne, sondern hat die Breite dcs.Haar-

bezuges. Em oder wenige Haare wurden die Saite nicht ge-

rtHgend erregen. Je groBer die Zahl der auf die Saite neben-
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einander wirkenden Reibungsimpulse, um so voller der Klang.

Das Umlegen des Haarbezuges auf eine Kante, das sKantenfl,

wie es in manchen Schulen zur Manier geworden ist, darf nur

beschrankt, nicht beim voUen Klang, angewendet werden; es

erfolgt durch Drehen des Bogens um seine Langsachse, wie es

in Fig. 17— if) dargestellt ist.

Um den Bogen in der einmal gewahltco Stellung zur Saite,

sei es in der senkrechten normalen oder in einc-r gekantcten,

wahrend der gaozeo Auf- oder Abstrichbewegung zu erhalten,

mussen die dafiir ungiinstigen Bewegungen des Handgelenks —
Beugung wahrend des Aufstrichs, Streckung wahrend des Ab-

strichs (102) — ausgeglichen werden durch geringe Langsdrehung

des Bogens. Denn sonst konrtte der Bogen nicht vom Frosch

bis zur Spitze und umgekehrt in seiner Stellung bleiben. Davon

kann man sich durch den Versuch leicht uberzeugen. Diese

ausgloichenden Drehungcn sind um so geringer und feiner, je

geringer die Beugung und Streckung der Hand ausgeftihrt wird;

aiiiangs unter Leitung des Gesichtssinnes eingeabt, sind sie

allmahUch unwillkurliche Ausgleichsbewegungen geworden und

werden schlieBlich unbewuCt ausgefiihrt (61), sie sind zweck-

maBig angepaBte Bewegungen geworden, welche auf das Paraliel-

erhalten der Spielachse zur Saitc abzielen.

I>ie Grunde, welche die Spieler zum Kanten veranlassen,

sind 1. Ansetzen des Bogens zum Strich mit wenigen Haaren

zur Erleichterung des Ansatzes oder zurn Spicleu schwacher

Klangstarken, und 2. Vermindern zu starker Eigenschwin-

gungen beim Strichansatz, besonders bei den springenden

Stricharten. Denn die Eigenschwingungen fallen, ebenso

wie die Klangschwingungen, bei brett aufiiegendem Bogen-

haar freier und ausgiebiger aus, sie nehmen dagegen durch

das Kanten ab. Zux yollen Klangwirkung muO also das Bogen-

haar breit iibcr die Saite gefiihrt werden. Nicht auCerlich

angelernte Manier, sondern Riicksicht auf den Klang sol! allein

entscheiden.

* U j*

IV. Unterarm und Hand als Kraftleiter.

Nebengelenke.

Die Obertragung der Muskelkraft von Schulter und Oberarm 10I.

her, weist dem kraftleitenden Teil des Mechanismus (Unterarm.

Hand, Finger) seine Aufgabezu. DaB dieser Teil als ein Ganzes

in sich anzusehen sei, wurde schon als Forderung aufgestellt

(86). Kur so wird es verstandlich, wie z. die Rollung direkt auf

den Bogen hin und her drehend ira zweiarmigen Hebeispiel (78)

wirkt, wie 2. namentlich die Unterarmbeugung und -streckung

es ist, die den Bogen hin und her fortbewegt, und wie 3. beide

Wirkungeo stets zugleich und untrennbar voneinander — wieder .

dem einheitlichen Bau des Ellbogendoppelgelenks entsprechend

-— vor sich gehen. Keins von den vielen inncrhalb des Kraft-

leiters gelegenen kleinen Gelenken, auch das Handgelenk nicht,

kann den Bogen in seiner Richtung fiihren (S8), Schon wenn

man diese Gelenke aktiv bloB zur Hilfe zu nehmen versucht,

so gibt es falsche Drchungen. Keins dieser Gelenke hat fur sich

allein irgeml welche mcchanischc Bedeutung, allc ihre Einzel-

bewegungen gehen in der gemcinsamen Passivbcwegung (128)

ununterscheidbar auf.

Es ist zweckmaBig, die nicht jedem gleich verstandliche Vor-

stellung des ununterbrochenen Ganzen und seiner mechanischen

Wirkung durch Hilfsvorstellungen sich naher zu bringen. Da
der Mechanismus der Bogenfiihrung immer wieder an eine

Maschine (Kurbelmechanismus) crinnert, so ist Unterarm und

Hand sehr wohl einer Schubstange zu vergleiclien, welche sich,

indent sie den Bogen wie cin Maschinenteil hin und her schiebt,

zugleich der fringe nach um sich selbst hin und her dreht.

Oder man denke sich etwa die Finger verlangert, als ob sie

direkt dem Ellbogen angefugt waren, und was dergleichen Hilfs-

vorstellungen mehr sind. So laBt sich die untergeordnete

Bedeutung der vielen Nebengelenke (43) verstehen. und

die Fehler vermeiden, welche immer wieder entstehen mCissen,
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sobaid man einem dieser Nebengclenke — am meisten natiirlich

dem Handgelenk — eine selbstandige Aufgabe beilegt und damit

den ganzen Mechanismus verschiebt und verwirrt.

Gleichwohl sollen die Nebengclenke im folgenden nSher be-

sprochen werden. Demi sie sind night etwa untatig, vielmehr

haben sie, da der untere kraftleitende Teil nun einraal anatomisch

durch vielc Gelenke unterbroclien 1st, einc wichtige, dem fort-

wahrcnden Ausgleich diencnde Aufgabe.

Ausgleichsbewegungen des Handgelenki.

102. Zunachst wird dor als Ganzes betrachtete untere kraft-

leitende Teil (101) dutch, das Haadgetenk unterbrocben. Ilim

failt die Aufgabe zu — und es wird naturlich durch die Mittel-

hand und lnngergelonke darin uutcrstiitxt — , die Spielachse

siets parallel zur Saite zu crhalteii und den dafur ungiinstigen

Bewegungcn des Ober- und Unterarmes ausgleichend entgegen-

zuwirken. Das ware nicht notig, wenn der Unterarm stets

senkrecht zur Bogenrichtung bleiben koimte. Dies aber ist

unmoglich, er gelangt am Ende des Abstriches und noch melir

am Ende des Aufstriches in spitzwinkelige Stellung zum Bogen.

Hiergegen wirkt das 'Handgelenk durch gegensinnige aus den

beiden Handgeleiiksbewegungen {32) resulticrende Drehung,

es macht Ausgleichsbewegungen und awar Beugung beim Auf-

stricli, Streckung beim Abstrich. Oafi diese raehr passiver Art

smd, wird spater erurtert werden {127J.

Ihrer GroBc nach sind die Ausgleichsbewegungen im Hand-

gelenk wcit geringer, als sie im allgemeinen von den Spielern

angenommen und angewendet werden, weil sie es immer zuviel

afctiv tatig sein lassem Die alte Kegel, das Handgelenk weder

zu sehr aJu beugen beim Aufstrich, noch zu sehr zu strecken

beim Abstrich, ist physiologiscli durchaus begriindet, sie ist

aber nur durch die untergeordnete und passive Tatigkeit der

Handmuskeln zu befolgen.

'
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Mittelstellung des Handgelenks.

Die Hand soil also zum Unterarm ihrer mittleren StcHung 103.

stets nahe bleiben. Was bedeutet nun diese Mittclstelhing?

1. Sie soil die Mitte zwischen den Grenzen der Beugung und

der Uberstreckung der Hand innehalten. Da6o-° auf die Beugung

und 40* auf die Streckung fallen, so muB die Mittelstellung einer

geringen Beugestellung von etwa io° gegen die Langsrichtung

des Unterarmes gleich spin,

2, Wie man sich leieht iiberzeugen kann, ist die seitliche

Ab- und Adduktion sowobl bei starkster Beugung wie bei

stiirkster Streckung der Hand = 0, sie ist dagcgen am gioBfcen

in dcr mittleren Stellung, In dicscr steht also die Hand am
gunstigstcn, weil sich alle Muskelgruppen, welche die Hand gegen

den Unterarm nach den verscbiedenen Richtungen drehen, in

Gleichgewichtslage befinden. Aus dieser I-age heraus erfolgt

dahcr jcder AnstoB am leicbtesten.

In der N&he der Bogenstrichendstellungen muB jedoch die

Mittelstellung dcr Hand nun einmal mehr oder weniger iiber-

schritten werden. Aber das Oberschreilen soli durchaus auf

das notwendigste Minimum beschriinkt bleiben, uni Verstei-

fungen vorsubeugen- Gerade hier sprechen gewisse individuelle

Unterschiede mit, wie die LSnge des Arraes und seiner einzelnen

Teile, ihr Verhaltnis zur Bogenlange usw. Ein weiterer wichtiger

Grund wird durch die Lage der Spielachse diktiert. Die Mittel- ^

stellung der Hand ist namlich augleich diejenige, bei welcher

Daumen und Mittellinger mit ihren die Bogenstange haltendcn

Kagelglicdern am naturlichstcn und ungezwungensten sich so

gegeniibcrstcJien, daB die Spielachse parallel zur Saite steht.

Jcde starkeie Beugung wirkt auf das Parallelerhalten ebenso

ungUnstig wie starkere Oberstreckung. Zusammcnfassend er-

gibt sich, dafi das Handgelenk lediglich die AuJgabe hat, in

passiver Weise die fortwahrenden zwischen Bogen und Arm
erforderlichen Ausgleichsbewegungen herbeizufuhren. Die Ver-
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einigung der Passivitat mit der notwendigen Festigkeit der Hand-

gelenke fur jede Stellung wird die Dynamik zeigen (t27).

Aixsgleichsbewegungen der Mittelhand- und Fingergelenkc.

104.. Eine weitere Umerbrecliung cifahrt (let Kraftleiter (io-i)

durch die zahlreichen Mittelhand- und Fingergelenke. Alle

diese Gelenke haben einzcln genommen koine Bedeutung, sie

unterstiitzen nur die dem Ausgleich dicnenden Handgelenks-

bewegungen (ioz).

Die Gesamtlieit der Fingergelenke 1st aber trotz einer ge-

wissen Festigkeit so beweglich und nachgiebig, dafi sie, wenn

die fortbewegende Kraft des Unterarmes darauf einwirkt, daran

zieht oder st66t, ihr passiv unmittelbar gehorchen {109). Jede

aktivc Tatigkeit eines dor Fingergelenkc wiirde den von weiter

oben her wirkenden fortbewegenden Kraften nur storend und

zweckwidrig entgegenarbeiten.

Selbstverstandlich kann das Fingerspiel einen Einflufl auf

die Fortbewegung des Bogens. ebensowenig wie das Hand-

gelenk haben, weil es Uberhaupt nicht in der Bogenrichtung

zu wirken vermag.

GrSBe der Spielachsend renting.

IO5. Vergleicht man — bei direkter oder bei Spiegclbeobachtuug

— die Stellung der Hand zum Bogen am Ende des Aufstriclis

mit der am Ende des Abstrichs, so sieht man an der Richtung

der Querachse (32) des Handgelenks, daB Unterarm und Hand
wahrend eines Ganzbogens urn 30—50 sich gegen den Bogen

gedreht haben; und zwar ist, vom Spieler aus gesehen, diese

Prehung wahrend des Aufstrichs ira Sinne der Uhrzagerdrehung,

wahrend des Abstrichs in entgegengesetztem Sinne erfolgt.

Mit anderen Worteu: wahrend des Aufstrichs gelit eine Supi-

nation, wahrend des Abstrichs. eine Pronation von je etwa

30—50 vox sich,

mm-m
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Was fiir den Ganzbogen gilt, das gilt auch fur jeden Teil-

bogen, fur jeden, auch den kiirzesten, Bogenstrich: entsprechend

geringere Pronation beim Abslrich, Supination beim Aufstrich "

(160}- Durch geeignete vergrbBerndc Methoden sind diese an

sich schwer erkennbaren, aber immer vorhandenen Drehungeu

um die Spielachse sichtbar zu machen; am ehifachsten mittels

eines am MUtelglied des MitteHmgers befestigtcn 20—30 cm

langen ieichten Stabchens oder indirekt mit dem Lichtbild

eines am Handgelenk befestigten kleinen Spiegels, welches von

diesem von einer Lichtquelle reflektiert und auf eine hfelle

Wand geworfen wird und alle Drehungen der Hand vergroBert

darstellt.

Von der gesamtcn zwischen den beiden Endstcllungen des 106.

Bogens sich abspielenden, in ihrer GroBe schwankenden und bis

zu etwa einem halben rechten Winkel betragenden Spielachsen-

drehung fallt auf jedes Stuck des Bogens ein Teil, dessen GroBe

je nach der verbrauchten Bogcnliinge schwankt. Diese Schwan-

kung unterliegt einer gewissen GesctzmaBigkeit.

x. Ihr Maximum crreicht die Drehung fur den Ganzbogen-

strich.

2. Fur Teilbogenstriche ist sie verhaltnismaBig groBer, al»

der Bogenlange entsprechen wiirde; sie schwankt

a) je nach dem Bogen abschnitt (161) und ist am groBten

im unteren Bogendrittel,

b) je nach der Bogengeschwindigkeit (134)-

3. Im Augenblick des Bogen-wccbscls (166) ist sie relativ groB.

4. Bei schnell aufeinander folgenden kur?.en Strichcn wird

sie relativ klein.

V. Schulter und Oberarm als „Kraftgeber".

Der kraftgebende Teil des Mechanismus setzt sich aus X07.,

Oberarm und Schulter zusammen (130).

Da das Ellbogengelenk zugleich das unterste Stiick des Ober-
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armes bildet, so haben die Bewegungen des Oberarmes bei der-

Bogenfuhrung die Aufgabe, dies Gelenk in die fur seiue Aufgabe
jeWeilig giinstigste SteUung zu bringen. Mit anderen Worten:
dec Oberarm muS das Bestreben haben, sich mbglichst parallel

zur Bogenrichtung zu stellen, dcnn gerade dadurch bringt er

die Beugung und Streckung des Unterarmes in die Lagc, den
Bogen in seiner Zugrichtung zu Ziehen oder zu schieben und
seine Drehungen und Schwingungen in derselben Ebeue sich

abspielen zu lasscn (74. 80). Das geht am leichtesten im mitt-

leren Bogcndrittel und auf den mittleren Saiten; das obere und
antere Drittel und 4\e hochste und tiefste Saite sind hiergegen

benacliteiligt (93. 95. 137).

Das Schultergeleiik kaim praktisch als leststehendcr
Punkt angesehen werden, ura den die Bewegungen des ganzen
bogenfuhrenden Systems erfolgen. Ganz rich tig ist das nicht,

weil audi Schulterblatt unci Schliisselbein sich bei alien Be-
wegungen betciligert (37).

Von der Beteiligung des Schlusselbeins auch bei dem kleinsten

Bogenstrich kann man sich leicht uberzeugen, wenn man dabei

das innere Ende des Schlusselbeins am Brustbein betastet;

man fuhlt die Verschicbungen dieses Knochens deutlicli durch
die Haut durch. Audi das Schulterblatt befindet sich in stetiger,

jeder Stellungsverandemng des Oberarmes folgender pendehider

Hin- und Herbewegung.

Die Beteiligung jedoch des Schulterblattes und des Schlussel-

beins an den Qberarmbeweguagen ist rein awangsmiiBig und
dem EinHuS unseres Wiliens entzogen, da dieser erst am Schulter-

gelenk einsetzt. Daher ist der Fehler, den wir machen, wenn
wir dieses Gelenk als festen Punkt ansehen, ohne Belang. Obri-

gens ist der eigentliche feste Slutzpunkt erst das GcsaB oder die

FuBsohle. DaB infoige der kleinen Verschiebungen des Korper-

scliwerpunktes der Kumpf bei jedem Strich sich mitbewegt,

das lehrt der Vergleich zwischen ireiem und angelehntem Sitzen

und Stehen. Fiir den Geiger verdient bekanntiich freies Stehen

* 92 j*
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den Vprzug, weil alle die ausgleichcnden Scbwerpunktsverschie-

bungen dabei am ungehindertsten vonstatten gehen, Unser

Muskelgefiihl weist uns von selbst darauf liin. SchlieBlich sei

noch hervorgchoben, daB auch der Fehler vermieden werden

muB, die Schulter aktiv senken oder drehen zu wollen. Unser

Korper fiihrt die ndtigen Schulterbewegungen von selbst aus.

VI. Gesamtbewegung des Mechanismus.

Entstchung der Kurveo.

Der bogenfuhrendc Mechanismus ist cin in sich gcschlossenes, log.

nur durch zwei feste Punkie gestiitztes und zwischen diesen

sehr frei bewegliches System. Die beiden festen Punkte sind

das Schultergelenk und die AufilicgesteUe des Bogens auf der

Saite. Alle Bewegungen vollzicben sich im EUbogen- und Spiel-

gelenk als den beiden H&uptgelenken.

l)h'. Fulining ubcr die Aufliegc- oder Strichstelh: geht bei

langsamer Bewegung leicht in geriider Kichlung vonstatten-

Aber es ist bekannt, daB sich rasoltc Bewegung sehr viel schwerer

mit streng gerader Fiihrung vereinigen laBt. Jeder Versuch

zeigtauch, daB bei schwingender Bewegung (StoBbogen, Bogen-

wechsel usw.) die gerade Linie kaum annahernd annezuhalten ist,

Die Ursache dafiir ist eine zweifache. Erstens ist es die stets

tatige Rollbewegung des Unterarms, welche aus der geraden

Linie eine leicht. gekrummte, eine Kurve zu machen strebt.

Zweitcns grcift die bewegende Kraft in der Hand den Bogen.

seitlich an, nicht in der Bogen rich tuns; selbst, wiez. B. ammecha-

nischen Model! (So). Die Folgc davon ist, daB der Bogen bei

kurzen und raschen schwingenden Strichen, auch beim Bogen-

wechsel, in Kurven foitbcwegt wird.

Diese Kurven sind fur die Bogenfuhrung also nichts weniger

als willkOrltch. oder fehlerhaft, sondern eine durch das EUbogen-

doppelgelenk bedingte mechanische Notwendigfeeit. Fiir jeden

^ 93 j*
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, Bogcnstrich sind sie in Form und Grofie charakteristiscta. Sie

sind bisher merkwiirdigerweise noch niemals beobachtct worden,

so deutlich sie bei einiger Aufmerksamkeit sowohl an jedem

beliebige*n Punkt des Bogens, wie an alien GHedern des bogen-

Jufarenden Armes zu sehen sind.

Form der Kurven.

HO. Es erhellt ohne weiteres, daB die Kurven oder Strichfiguren,

welche ein beliebig gewahlter Punkt des Bogens besehreibt, in

der Bogendrehebene (93) liegen und auf dieser gleic-hsam sich

aufzeichnen.

1. Die GroSe der Kurve, die ein Bogenpunkt beschreibt,

wachst mit der verwendcten Strichlange, sodann aber audi mit

der Entfernung von der Strichstclle, errcicht also ihr Maximum

bei Strichen nahe den Bogenenden. So kann man am leichtesten

die von der Bogenspitze beschriebenen Strichfiguren als beson-

ders grofi verfolgen, wenn man Striche im untersten Bogenab-

scbnitt nahe dem Frosch ausfuhrt Man kann sie direkt im

Spiegel oder im Schattenbild beobachten, welches durch eine

hinter dem Violinspieler befindliche Licbtquelle senkrecht auf

eine helle Wand geworfen wird. Beim Cellospiel muB dies

Schattenbild scluSg nach untert parallel zur SaJtenrichtung auf

den FuObodcn projiziert wcrden.

Der Spieler beobacfatet direkt am besten die vom Spiel-

achscnpunkt selbst beschriebenen Kurven, weil sie am unmittel-

barsten von den Bewegungen des Armes abhangen. Sie sind

audi der folgenden Erorterung zugrunde gelegt.

Ill* 2- Der Grad der Kriimrnung der Kurven, d. b. ihre

flachere oder tiefere Form, hiingt ab von Bogendruck und

BogenlSnge. Kleine Bogenstriche beschreiben daher einen

kurzen flachen Kreisbogen, welcher, vom Spieler aus gesehen,

beim Aufstrkh = Supination die Ricbtung im Sinne des Ubr-

zeigers, beim Abstrich « Pronation im entgegengesetzten Sinne

zeigt.

V« 94 jt
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Diese graphischc Darstellung ist also der unmittelbare Aus-

druck der in der Bogendrehebene sich abspielenden Bogen-

Fig. 40.

Abstrich- Pronation. Auistrich-Supinatioa.

bewegung. Die Krummung der Kurve ist zugleich der Ans-

druck des betonenden Bogcndruckes auf die Saite. Je starker

die Betonung, mm so melti* wird aus dem flachen ein bohler

Fig. 21.

Abstrich-Pronation. Aufstrich-Supination.

Kreisbogen. Je grower die Strichlange, d. h. je langer das ge-

brauchte Bogenstuck, um so flaclier fallt die Kurve aus und

miner t sich der geraden Linic,

Der Grad der Krummung ist hides beschrUnkt, er darf nie

eine solchc Gru'Oc erreiclien P daD die nachst hohere oder tiefere

Saite vom Bogen erfaflt wird. Der Spielraum ist aber voll-

kommen ausreichend (s. unten Fig. 26 und 27) , er ist durch die

Wolbung des Sieges gegeben.

3. Die Bewegungsrichtung der Kurven ist durch die 1 13.

Bogenrichtung, durch Aufstrich und Abstrich gegeben, audi je

nach der Hohe Oder Tide der Saite nimmt die Figur eine ver-

schicdenc Richtung ein- Die einfachen Kreisbogen der Fig, so

u. 21 sind als Ausdruck eines Einzelstriches nur die Elemente,

die sich in vielfaltigera AneinanderschlieDen zu komplizierten

Strichfiguren zusamrnensetzen (s. Tafel).

Wenn man hinteranander mehrmals ganz kurze Aufstriche

oder ebensolche Abstriche folgen laBt, wobei jedesmal die Riick-

fuhrung des Bogens dazwischen durch die Luft erfolgen muC,

dann besclireibt der beobacbtete Punkt eine mehr oder weniger
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fiache Ellipse, welches durch die folgenden Figureti veranschau-

Hcht wird.

\

Fig. 2Z.

Abstrich- Pronation. Auistrich-Supi nation.

Die punktierte Halfte dieser Ellipse gibt den in dor Luft und

ifr entgegengesetzter Bogenrichtung gefuhrten Tei! der Bewegung

wieder. Bci langcrcm Bogenstrich wird die Ellipse zu folgcnder

Figur ausgezogen:

V
%
J

i-n-

Wird die punktierle Linie nicht mehr in der Luft, sondern

als Ant- bzw. Abstrich auf der Saite gefuhrt, so entsteht je eine

aus einem Abstrich und einem Aufstrich sich zusammensetzende,

Fig. 24.

in sich zuriicklaufende Figur (Fig. 24}. Uber die Richtung ent-

scheidet dann die Betonung. Stets ist die dem Spieler und der

Saite zugekehrte konvcKe .Halite die betonte.

Bogenwechsel.

113. Die in sich zuriicklaufende elliptische Figur drilckt die Folge

von Auf- und Abstrich und damit auch schon den Bogen-
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wechsel (oder Strichwechse!) aus, sie vercinigt in sicli seSber

schon Bogenstrich und Bogenwechsel.

Sobald die Betonung auf beide Halften gleichmafiig gelegt

wird, entsteht aus der eUiptisclien eine mehr oder weniger regel-

ma&ig gestaltetc oo-fonnige Figur (Fig. 25)

:

-»

Fig. 25.

bei a Beginn des Abstrichs,

bei b Beginn des Aufslrichs.

Die Beobachtung lehrt nun, dafi die Ellipse fur rasche Strich-

folgen die gegebene einfachere Form ist, wahrend fur langsamere,

*breitere« Strichfolgen die Doppelfigur, die GO-FigUr sich von

selbst einsteUt

Die 00 Form ist geeignet, den Mechanjsmus des Bogen-

wccbscls der Anschauung nUherzubringcn. Jode Bogenbe-

wegung muB gegeni ihr Ende hin mehr oder weniger rasch an

Geschwindigkeit abnehmen, welche im Endpunkt selbst »
wird. Ebcuso beginnt jede Bewegung mit einer Geschwindig-

keit - o, um dann mehr oder weniger rasch anzuwachsen.

Jedenfalls muB die eine Bewegung - geworden sein, ehe die

entgegengesetztc einsetzen kann (166).

Oberwindung des NulJpunktes.

BestSnde die Bogenfiihrung; in rein geradliniger Hin- und 114.

Herfcewegueg des Bogons, so ware die Schwierigkett, genau den

Kullpunkt tier einen Bewegung alwuwarten und sofort die ent-

yege-ngesetzte zu begmnen, crlicblich groG, Lucken und Pausen

im AneinanderschluB beider S-tricfirichiungcn waren dutch den

rnomgitancn SliUstand selbst bei langer Obung ebensowenig

SrP.(MH.A0£P.K, HofieHfiHiMnJ. 7

* 97 jt



VIERTEK ABSCHN1TT. MECHANIK DER BOGENFOHRUtfG.

IN

, i

zu vermeiden, wie unmusikalische Zwischentdnc und Neben-

.gerausche. Lafit sich aber die eine Bewegung in die andere

dutch ununterbrochenes Weiterbewegen hinuberleiten, wie das

dure!) in sich zuriicldaufende Kurven geschieht, 50 1st daS

Problem emes dci* musikalischen Fordcrungen entsprecheaden,

Bogeinvechsels mechaniseh gelost (if>6).

Mittels bcider Kurven, so'wohi der cliiptischen

wie der ao-U>rmigen, wird dcr Stillstan-d des Arnica

.dutch Drehungum den Nullpunkt herum uberwunden-

Kurven des Bogenwechsels.

2u Fig. 26. Zu Fig. if.

Von A, nach A % => Abstricli.

Von A z nach A, « Aulstrich.

Zu Fig. 26 und 27. S

Von A ( nach 4a « Abstrich.

Von A a nach A t
™ Aufstrich.

Suite im Querschnitt. A = Drehpunkt.

A S « Bogen.

Die beiden Figuren erliiutern die Bewegung des Bogens beim

Bogenwechsel. Die Richtung der Bewegung zeigen. die Pfeilc:

Beim Abstrich geht der Spielachsenpunkt in Fig. 26 von A x nach

A z , beim Aufstrich umgekchrt, in Fig. 27 beim Abstrich von Av
nach j^ und beim Aufstrich von A s nach At . Also iiirgends

StiUstand, sondern slots in sich zuriicklaufende Bewegung.

Bemerkenswert ist dabei -die geringe Verschicbung des Bo-

gens (also audi der Bogensaitenebene) gegon die Saite bei S,

jt 98 j*

cleren GroBe von der Breite der Kurve in Fig. 26 zwischen A x

und A 2 und in Fig. 27 zwischen A t und A± abliangt. Damit

die Nacnbarsaite nicht getroffen wird, mufi diese Breite der

Kurve sich in gewissen Grenzen halten (hi). Jedenfatls wird

ganz geset&maBig die Saite an verschiedencn Punkten ihrer

zylindrischen Oberflache getroifen, und das stimint mit der bei

jedem Spieler zu machenden Beobachtung uberein. Dieses

Herausgehen aus der Bogensaitenebene ist also nichts weniger

als Willkur oder Manier,

Die co-Form tritt beim Bogenweebsel an den beiden Enden 115.

liiiigerer Rogenstriche stets ungc-wollt von sclbst ein. sobald

luckenlosc Verbindung von Ab- und Aufstrich crstrebt wird.

Ov <~
—#o

-^4o
Fig. 28.

O
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Die folgenden Figuren veranschaulichen den Bogenweclisel an

den Enden beliebig langer Bogenstriche. Es setzt sich also an

das Ende jedes- Sirich.es, um den Nullpunkt zu uberwinden,

eine Kurve an, welche far den Bogenwechsel bczeichnend ist.

Dies* Figuren laufen ebenfalls in sich zuriick und haben weder

Anfangs- noch Endpunkt.

Anfangs- und Endstellungen des Bogens.

Wenn man die doppelte Strichwechselbewegung id der xiQ,

co-Figur sich in den Scheitelpunkten an vier Stellen aufgehalten

denkt, in den Scheitelpunkten I, II, III und IV der Fig. 29,

30 erhait man — bosonders sichtbar in den Endstellungen eines

j* 99. jl
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Ganzbogens — vier verschiedene Stelhingen dcr Hand und

Finger zum Bogen, die zu bezeichnen sind als

I. Abstrich-Anfangsstellung,

II. Abstrich-Endstellung,

III. Aufstrich-AnfangssMIung und

IV. Aufstrich-Endstcllung.

Die Vntersclriede zwischcn jc zwei dieser Stelhingen kommen

dadurch zustande, daB der Untcrarm an dem bcweglichen Und

& no
in

Fig. 29.

nachgiebigen Fingerapparat zugleich zieht und dreht. Zug und

Draining bewegen sich in entgegengcsctzter Itichtung. Das

veranschaulicht ain besten die folgende Figur, in welcher die

von a, dera Spielachsendrehpunkt, ausgehenden 4 Linien die

4 typischen Stellungen des Mtttelfingers, vom Spieler aus gesehen,

darstellen (Fig. 30)

•

Wahrend des Abstrichs geht der MittcHinger aus Lage I

nach II (Pronation), von II nach III findet der Bogenwechsel

(an der Bogenspitze) statt. Daran schlieBt sich der Aufetridi

(Supination) von I II nach IV, und es iolgt scalietiHch dcr Bogen-

wechsel (am Frosch) von IV nach I. Es ist belehrend und

scharft die Beobachtung, diese gesetzmaBigcn Drehungsvor-

gange am tatigen Spieler zu vcrfolgcn. Im ganzen lassen sic

sich beim Cellospieier crfahrungsgemaB deutHcher und iiber-

sichtlicher erkennen als beim GeigenspieJer. Die WinkelgroBe

der Drehung schwankt indmduelt niclit unwcsentlich, daran

Mi^f

r~. _.-/-:- .-,;;—::L-f~ HEBP

Fig. 30.

muB man keinen AnstoB nehmcn. Ja, je mehr die Finger im

Spiclgelenk passiv der ftthrendcn Armbewegung gehorchen, um
so geringer wird im allgemeinen die Gro&e der Drehungen aus-

fallcn.

Kurven des Oberarmes.

Die Bewegung in Kurvenlinien kehrt bei alien Gliedern des

bogenfuhrenden Mechanismus wieder. Zunachst beschreibt jeder

Punkt des Unterarmes diesclbe Kurve wie dcr Spielacbsenpunkt,

nor um so kleiner, jc nither am Ellbogengelenk. AHerdings wird

durch die leichten Ausgleichsbewegungen der Hand- und Mittel-

handgelenke die Kurvenform fur den Unterarm gegcn die des

Spielachsenpunktes etwas verschoben.

Auch der Oberarm bewegt sich in den gleichen, jedoch

auch wiederum ideineren, elliptischen und co-fdrmigen Kurv«n,

die am deutlichsten sein unteres freies Ende, der EHbogen,
beschreibt.

*t I pi *
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Das VerhaKnis dabei ist Qicbt so, wie immer behauptet wird,

daC der Oberarm folgt , sondern er fiihr t viclmehr; die Fuhrnng

verdankt der Oberarm der Anordnung der Muskeln (43. 137)

und dem Umstand, daB an ihm das ganze System befcstigt, er

selbst aber im Schultergelenk als festem Punkt beweglicfc- ist

(108}. Seinen Rewegungen muB also das ganze System

foigen und nicht nmgekehrt.

Zusammengesetzte Kumnt

H8. Wis der Bogenwechsel, so ist auch der Saitenwechsel durch

cine typische Stricbfigur graphisch darzustellen. Sie bildet

fur den einfachen einmaligen Saitenwechsel einen nach dem

Instrument zu offenen Viertelkreisbogen. Wiederholter Wechsel

in dersclbcn Richtung zicht die Figar m emer Wellenlinie

aus (167).

Aus dem Zusammentreffen von Bogen- und Saitenwechsel

bei verschiedenen Bogenlangen entstehen alio rnoglichcn Strich-

figuren in den kompliziertesten Formen. Aui der als Anlage

beigefugten Tafel linden sich die Grundformen ubersiclitlich

zusammengestellt.

Die Strichiiguren nehmen die Anschauung zu Hilfe, sie sind

daber fur die Unterwcisung als praktisches Hilfsmittel verwert-

bar. Die Tafcl zeigt die Kurven vom Spieler aus gesehen aiif

die Bogendrehebene projiziert. Die obere Note bezeichnct jedes-

inal die hohere, die untere die tiefere Saite (bcim Cello umge-

kehrt). Die Pfeile gebert die Strichrichtung an.

Ftinfter Abschnitt.
1'

Dynamik der Bogenftihrung.

m.
Begriff der Dynamik.

Die Dynamik soil SlCti mi t den den Mechanismus bewegenden Iig.

Kxiif ten befasscn. Sie wird deshalb in einem wesentlich anderen

als dem gebrauchlichen physikaJischen Sinn gefaBt (85). Derm

die rein physikalischen bewegenden Krafts, Schwere, Trfcgheit

und Bcwegung der Massen, Reibung und EJastizitat, treten

an Bcdeutung iur unsere Betrachtung zuriick gegen die physio-

logischen KrUfte, welche als zentrale Antriebe vom Hirn und

Ruckenniark aus auf die Muskeln und mittels diesor wirken,

organischc Krilitc. die im Inneren unscres KOrpcrs ihrcin Wesen

nach ungekannt und fur uns unbewuBt tatig siud.

Im folgenden kann daher zwischen der Nerven- und der

Muskeldynamik nicht.streng unterschieden werden, denn jede

Muskelleistung hat im Zentralorgan ihren Ursprung.

Anmerkung. Die Dynamik in diesem Sinne ist von der

musikalischen Dynamik als Teil der Vortragskunst (160. t6i)

wohl zu scheiden.

I. Dynamik der beiden Muskelgruppen,

Zusammenwirken im Spielgelenlc,

Die Muskelgruppe des kraftgebenden Teiles des Mechanismus 1:20.

hat, wie sich von selbst versteht, eLne ganz andere dynamische

Bcdeutung als die des kraftleitenden Teiles: jene ist die fiihrende,

# J02 jt
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aktive, diese die gefubrte, passive {43. 86). Beide abcr wir-

ken auf das Spielgelenk, in diesem vercinigt sich ihre Wir-

icung so, dafi die obere Muskelgruppe tiber die untere hinuber-

greift.

Das Verhaltnis der beiden Gruppen zueinander und ihre

gemeinsame und doch gesonderte Wirkung im Spielgelenk er-

I5utert am beaten ein cinfaehes Schema, wic es Fig. 31 darstellt

Mittcls der daran anknupfenden Betrachtung laBt sich die

*>r MttikelipvfiP*

Spuiaeka, Ellboprriqritn/r

Fig- 3*.

tS«>W/eyrfvr>

wahrhaft ingeniOse Verwendung des Mechanismus und seiner

Muskelkriifte auf das Spielgelenk verstehen. Das Wunderbare
dieser Einrichtung wird nur durch die zweckvolle und unbe-

wuBte Anpassung des Bogens an den Bau und die Funktion des

Armcs verstandlich.

131. Fortbewegende Kraft durch Beugung-Streckung im Eli-

bogengelenk und Druck (b»w. Druckabstufung) durch die Rol-

lung im Eilbogengetenk , beide wirken durch den kraltleitenden

Teil (Unterann, Hand umd Finger) auf den Bogen. Der Mecha-
nismus der Finger, das Fingerspiel im Spielgelenk, stelit die zur

Fortbewegung notige Reibung {123) und die zur Druckabstufung

notige Doppelhebelwirkung her (78). So laufen fortgesetzt durch

das Fingerspiel beide Krafte sowohl die der fiihrenden oberen,

wie die der gefuhrten unteren Muskelgruppe hindurch. MaB-
gebend und bestimrnend ist die fiihrende, ihr ordnet sich die

gefiihrte unter, sic hat sich, durchaus unselbstandig, der oberen

anzupassen; Bogendruck und Bogengeschwindigkcit bestimmen

die GroBe der Reibung der Aehsenfinger und das Gegenspiel der

Hebelfinger (126. 146).

: 1
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Der Sachverhalt wird aber dadurch komplizierter, daB die

Hand-, Mittelhand- und Fingergelenke auticrdem und zwar

gleichzeitig relativ aellwtaiidige Ausgleichsbewegungen {102. 104)

auszufwhrcn hab.en-

Dynamik der unteren Muskelgruppe.

Doppelte Aufgabe der unteren Muskeln.

Es wurde sclion erortert, daB die zahlreichen Nebengelenke 122.

zwischen Spielachse und Ellbogen eine gewissc Festsfellung

durch die untcrc Muskelgruppe erfabrcn miissen, damit der ganze

k raftleitende Skeletteil (Unterann, Hand und Finger) ein relativ

festes mechanisches Ganze bilden kann. Denn ohne diese Fest-

stellung miiDte die von. oben her zu iibertragende Wirkung an

der widerstandslosen Beweglichkeit schon des nachsten Ge-

lenks sich hrechen und entkraften, und ohne sie -wiirde die

Hand sehlaff, wie geliihmt o<ler wie eine Leichenhand herab-

hangen (52). Soil daher die Kraft iibcr das nitchstc Gclenk,

ebenso wie iiber alle weitercn Gelenke, hinubcrgeleitet werden,

so ist das nur moglich, wenn die xwischen Ellbogen und Spiel-

gelenk liegcndcn unteren Muskeln derart eingreifen, dafl sie den

Hand-, den Mittelhand- und den Fingergelenken einen be-

stimrnten Grad von wechselnder und dem jeweiligen Kraft-

aufwand angepaflter, gerade ausreichender Festigkeit als Gegen-

halt sichern (37), und zwar fur jede durch die Mcchanik ge-

forderte StelLung der Nebengelenke (43) in immcr wieder anderer

und besonderer Weise.

Relative Festigkeit ist also die eine Forderung.

Die zweite Forderung ist eine geringe Aktivitat der s&mt-

lichen Nebengelenke, mittels deren sie sich immer wieder etwas

anders und zwar so einstellen, daB die Spielachse parallel zur

Saite bleabt und der Bogen seine senkrecbte Richtung zur Saite

innehalt-



I

FOSFTER ABSCHNITT

Di-e dritte Forderung verlangl, daB die Reibung im Spiel-

achsenlagcr mogliclist gering bleibt, damit dem Bogen seine

Beweglichkcit erhalten wird. Das ist nur moglich bei weit-

gehender Entspannung, also geringster Aktivitat der den

Bogen festhaltenden Beugemuskeln der Finger.

Also Tatigkeit und Entspannung zugleich.

Auf dieser doppelton Aufgabe beruht hauptsachlich die

technisclie Schwicrigkcit dcr Bpgcniuhrung. Wie sie trotz der

scheinbaren Widerspriiche zu losen ist, soil im folgendcn gezeigt

werden.

Reibung der Achsenfinger.

I23. Die beiden im Spielgelenk (98) tatigen Fingerpaare, das der

HebcHinger und das der Achsenfinger, stehen in ununterbrochc-

nem Wechselspiel.

I. Dcr Druck zwischen den Achsenfingem (1. und 3.

Finger) stellt die Reibung des Achsenlagers dar. Die Bogen-

stange Hegt in der Gelenkbeuge zwischen Nagel- und Mittelglied

des 3. Fingers einerseits und der Kuppe des Daumens anderex-

seits. Obne Reibung kerne Bewcgung, das ist ein bekannter

mechanischer Grundsatz. Schon das einfache Halten und

Heben des Bogens setzt, seinem Gewicht entsprechend, einen

gewissen Grad von Reibung voraus, an welcher sich die ubrigen

Finger {2., 4- "Ml 5-) Unbeftclladet ihrer sonstigcn Lcistungen

beteiligen. Wechsel der Reibung wird fcnier bcdingt je nacti

der Bogengeschwindigkeit. Witchst diese, muB auch die Rei-

bung wachsen, ebenfalis nach allgemcinen mechanischen Ge-

setzen. Dieselbe Reibung, wie sie langsame Bewegung fordert,

auf rasche Bewegungen angewandt, wiirde dazu fuhren, daB
der Bogen aus den Fingern geschleudert wird. Die Reibung

wachst ferner auoh mit dem Bogendruck. Da dieser aber stets

gering bleiben mufi, so ist sein EinfluB nomialcrweise auf die

Reibung nur ganz gcringfugig.

Zu allzu geringer Reibung kann cs uberhaupt nicht konuuen,

v
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denn sonst wiirde der Bogen den Fingern entfallcn. Aber auf

den gcringsten err eichbaren Grad der Reibung kommt

es an, weil jedc Spielaclisendrehiing rein pnssiv geschchen

mufi. Er ist nur zu errcichen durch eine so weit wie irgend

moglich gehende lose Haltung des. Bogens. d. h. gcringsten Kraft-

aulwand der Beugemuskeln.

Abstufung der Reibung,

Es gibt fur jeden zulassigen Grad des Bogendruckes, hir 124.

jeden beliebig holicn Grad der Ceschwindigkcit. fiir jedc Sunv

miening dieser beiden Faktoren, je einen ganz bestimrnten Grad

der Dawmen-Finger-Reibung, welcher als der noch zulassige

geringste, eben noch ausreichende zum Festhalten des Bogens

zu bezeichnen ist. Urn die Erlernung und Einubung dieser

Minimalreibung mittels des Muskelgefuhls handelt es sich, einen

andercn Weg, Mir ireicn Bogeafuhrung und vollkommenen

Klangbildung zu gelangen, gibt es nicht. Glaubt man selbst,

den hochsten Grad des »Loslassens« bcreits erreicht zu baben,

so belclirt sehr bald — namenUicb wenn man beira Spiel nervfis

erregt ist — eine scrilechtc Klangbildung oder, gewisse unwill-

kurliche, aber fuhlbare Hemmungen in der Bogenbewegung

iiber diese Tauschung. Der Grad der Verfeinerung der relativ

passiven Muskelarbeit ist in der Tat fast unbegrenzt.

Je geringere Reibung erreicht wird. urn so frcier wird die

passive Spielachsendrchemg, urn so frcier spielen die Klang-

schwingungen des Bogens urn den Drelipunkt, urn so besser

wird die Klangbildung, und um so leichter folgt der Bogen alien

ImpuEsen und FuluungGn von der Schuller her. Schon unnotiges

Aufheben des Bogens vcrgrbberE jcdesmal die Reibung, es muB

daher vermicden werden.

In dem zu hohen Grad der Reibung kommen alle die 125.

verborgenen Pebler zum Vorschein, zu welchen falsche Bogen-

fiihrung uberhaupt gelangeu kann. DaC man der Reibung jede

-jl (07 j«
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beliebige GroBe durch starkes Fcsthalten des Bogens erteilen

kann, ist selbstredend. Aber solchcs starkes Festhalten hat
sofort zur Folge:

x, daB die ireie Beweguehkeit in dcr Spielachse aufhort,

2. daB die Kkuigschwingungen des Bogens durch Eigen-

schwingungen Oder durch zu groDe klebrige Reibung zwischen
Sait-e und Imogen crdrilckt werden,

3. daB aJle Gclcnke bis zurScluiItcr hinauf verstcift werden.
Aber selbst wenn man das starkc Fcsthalten unterlilBt und

etwa bloB starkeren Bogendruck anwenden zu mQssen glaubt.

so ist damit sofort auch die nachteilige Wirkung auf den Druck
zwischen Daumen und Mittelfinger da und die Reibung schon
viel zu stark (126. i$c-).

Das mit Recht stets geforderte »Lockerlassen« des Hand-
gelenks und das lose Nebcneinanderlcgcn dcr Finger am Bogen
komint mit dem Enlspannen aller unteren Muskeln ganz von
selbst.

Die Feststeliung der untercn Gclenke braucht unvergleich-

lich geringer zu sein, als die Mehrzahl der Musiker glaubt

und praklisch anwendet Gerade durch die zu grofie Akti-

vitat der Fingermuskeln kommt Versteifung zustande, denn
Versteifung ist ja nichts anderes als Aktivitat. Die Befurchtung,

es mbchte zu wenig Aktivitat iibrigblciben, ist grundlos; cs

fcaftn nicht wenig genug sein. Jc geringer die Reibung
im Spiclachscnlager, um so geringer kann dcr Druck
auf den Bogen sein. Das muB man sich einmal genau klar-

inachen. Geringster Grad von Reibung ist also das sicherste

Mittel, zur feinen Druckabstufung zu gelangen.

2. Das Gegenspiel dcr Hebelfinger hat gleichfalis zur
Voraussetzung geringste Reibung in der Spielachse, Es witre

ein grofier Fehler, dies Kniftespiel den Beuge- und Streck-

muskeln der beiden Finger (133) gewollt und in aktiver Ar-
beit zu uberlassen, denn die Spielachsendrehung ist

immer und uberaJl passivcr Art. Gcwifi arbeiten diese

j« 108 „t

-

DVNAMXK DER BOGEN'FTJHRUNG.

Muskeln fortwahrend, aber Hire Tatigkeit darl cbenso, wie

wir bei der Reibung (123) kenncn lernten, nur in dem kleinsten

MaBe von Aktivitat bestehen, Audi bier muB itioglichstes

Entspannen der Fingermuskeln das ununterbrochene Bcstreben

des Spielers bilden.

Die Begrundung dafiir finden wir in dem Mechanismus der

kleinen Gelenke. Da die Pro- und Supination auf den Bogen

ubertragen werden muB, so diirfen Bewegungen nicht hindernd

dazwischenfahren, welche in kleinen Dreliungen und um

qucr zur Rollachse stchende Achsen erfolgen (34), die groBcre

Bewegung durchkreuzen und einheitliche Futmmg untcrbrcclien

miisgen. Gerade die diese kleinen Gelenke bewegenden, an

Unterarm und Hand liegenden. MuskeLn sind es, denen auch das

zu starke Fcsthalten mit all seinen Folgen (150) zur Last zu

legen ist.

Das Spielgelenk kommt hiermit auf die gleiche Stufe ZU

stehen, wie die natiirlichcn Hand- und Fingergelenke. Gerade

an ihm mufi gefordert werden: Lockerheit, Bntspannumg der

es bewegenden Fingermuskeln.

Dynamik des Handgelenks.

Die Dynamik des Handgelenks — die Mittelhandgelenke I27.

haben gar keine eigene Bedeutung — ist im wesentlichen schon

m der Mechanik (101) enthaltcn. Da es keine sclbstandige

Rolle spiett, so fiigt cs sich dcr unteren Gelenkgruppe ein und

verhalt sich wie alle iibrigen Nebengelenke (43) zwischen £11-

bogen und Bogen wcsentlich passiv. Wcr gewolmt ist, das

Ha&dgelenk stets mehr oder" weniger ausgiebig aktiv zu ge-

brauchen, wird Schwicrigkciten haven, cs frei und passiv zu

lassen. Weil wir durcb das Geftihl die Tatigkeit der einzelnen

Muskeln nicht unterscheiden konnen (53), so trifft die For-

dcrung, alle Muskeln der unteren Gruppe zu cntspannen, ohne

weiteres auch die auf das Handgelenk wirkenden Muskeln.

jl 109 j*



J

fOnfter abschnitt.

Das ist so einfach, dafl es schlieBIich doch von jcdern Spieler

erlernt werden kann.

Passivitat der unteren Muskelgxuppe.

128, Es wurde gezeigt, daG nur untcr dcr Voraussetzuiig der rich-

tig angewendefcen Passivitat und der geringsten noch erreich-

"baren Aktivitat — sowohl in beiden Fingerpaaren in Druck und

Keibung, als auch im Handgelenk — cs der Unterarmrollung

median isch ermoglicht wird, die Fuhrung zu haben. Passivitat

wurde gefordert, damit das Fingerspiel gehorsam folgt, eine

gewisse Aktivitat, damit dcr notwendige Gegenhalt gesichert

bleibt Die doppelte Aufgabe (122} der Unterarm- und Hand-

muskulatur wird naitlu'n gelust sein, wcnn die Forderung gering-

ster Aktivitat erfailt wird.

Zu crreichcn ist dies nur scheinbar zwiespaltige, in

Wirkh'chkeitcinheitHcheZielaUein auf dem Wege des Muskel-

gcfuhls, freilich unter stetigem Streben des Ohres nach voll-

kommener Klangbildung. Den Grad der Passivitat von vorn-

herein zu bestimmen, ist unnioglich, auch das Muskelgeiuhl

kann inn nur durch Obung und Anpassung allmahlich er-

reichen (142). Da wir Unterschiede zwischon gr60cren und

weniger groBen Gradcn der Muskelentspannung nicht sicher

fiihlen oder vielmehr auch erst durch die tjbung fiihlen lemen,

so mutt die Grundregel fiir den Spieler tauten: moglichste

Entspannung, ubcrall Loslassen der Muskeln beim Halten

des Bogens, nirgends Druck und Versteifung.

"Oberlassen wir also unseren Bewegungsapparat seiner un-

bewuDt rich'tigen. durch die Obung sich mehr und mehr ver-

feinernden Anpassung an den Zweck: die gute Klangbildung.

Dann brauchen wir uns kerne Rechenschaft davon su geben,

welche Muskein dcr ganxen unteren Gruppe in diesom oder

jenem Augenblick einzusetzen haben und mit wievid ihrer Kraft,

welche Gelenke eingreifen mnssen, und bis zu welchem Grade

ihre Drehung gehen soil.

jt HO j<
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Zusammenfassend ergibt sich fiir die untere Muskel- I29.

gruppe:

1. Druck und Reiburtg stehen in antagonistischcm Wechsel-

verh&ltnis. Je gruOer der Druck wird, um so mehr rmiB 7.11m

Ausgleich die Rcibung zunehmen, und je groBer die Reibung

wird, um so grbBeren Widerstand an ihr hat der Druck zu

uberwinden.

2. Zu groCe Reibung fiihrt zu Behinderung der Spielachsen-

drehung, zu groBcr Druck fiihrt zu Eigenschwingungen. Bcide

Fehler benachteiUgcn den frcien Ablauf der Klangschwmgungen

des Bogcns und damit die Klangbildung.

Dynamik der obcren Muskelgruppe.

Auch in der oberen Muskelgruppe brauchen wir uns um die 130.

Wirkung: der einzelnen Muskeln nicht zu kummern. Die ge-

wollten Beweguisgen wcrden nach den inneren Gcsctzen der

ZweckmaCigkeit ausgefuhrl. Wir scheideu auch nicht zwischen

den SchuHcr- und Oberarmniuskdn, sondern sind uns nur der

Gesamtwirkung dieser Muskeln auf den Oberarm und das Ell-

bogengelenk als den untersten Punkt des Oberarmes bcwuBt.

Wie unser Organismus die Beteiligung des Schulterblattes und

des Schlusselbeines eingerichtet hat, kann ganz auBer Betracht

bleiben (10$).

Das EHbogengelenk verraag durch den Xraftleiter seine Be-

wegung unmittelbar dern Spielgelenk nur dann aufzunotigen,

wenn die Finger nicht aktiv Selbstaftdig eiiigreifen und der

Bogcn der Spidachsc irei fajgt. Die Rollung ist es, welclie das

zweiannigc Helielspicl (bei / und s um « in Fi{*. 32) verursacht,

nicht Finger tiiligkeit, nicht bewuDt gewollte Aktivitat des

2. und 5. Fingers.

Schwerpunkt des Bogens.

In dem vielfachen Hebelkraftespiel {79) ist fur die Dynamik 131.

grundJegend das Verbal tnis der Lage des Schwerpunktes des
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Bogens zu der wechselndcn Lage der Strichstclle. -In der Fig. 32

sind diese beiden Punkte mit e und q bezcichnct.

Der Schwerpunkt des Bogens liegt — innerhalb geringer

Grenzen bei verschiedenen Bogen schwankend — ungefahr

zwischen dem unteren und mittlcrcn Bogcndrittel; am kurzcren

Cellobogen ctwas naher am unteren Elide. Seine Lage ist durch

Wahl des gceigncten Materials den Kraiten des Fingerspiels

angepaBt. Im Schwerpunkt wirkt bckanntiich das Gewicht des

physisclien Hebels, wie der Bogen es ist. In welchec Weise das

Bogengewicht in e wirkt, ist schon oben (79) erortert worden.

Hier ist noch folgendes hinzuzufugen.

Fig. 32.

a Spielachse. 6 Bogenspitze. s KleiniragerdrucksteHe. p Zeige-

fingerdruckstelle. q Schwerpunkt des Bogcos. e StricksteHe.

Bewegt sich e in der NUhe von q, so kann das Gewicht des

Bogens am wenigsten eingeschrankt fur sich aui die Suite cin-

wirken, freie Spielachsendrehung vorausgesetzt, und es latit sich

durch das doppelarmige Hebelspiel der Pro- und Supination

{78) am leichtesten regulieren und abstufen. Je naher e an a

heranriickt, urn so mehr wird die Supination, je naher e an b

riickt, am so weniger wird sie in Anspruch genommen, und um

so ehcr darf der Pronationsdruck zunehmen. DaB ihm cnge

-Grenzen gexogen bleibeii mussen, wurde, schon als ForiLentng

auigestellt (72).

Die Lage von 6 und q zu a, dcm Drch- und zugleich Angriffs-

punkt der fortbewegenden Krait, ist nun derartig, dafi beim

jl 112 #
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Abstrich a in der Richtang l>eiden Punk ten vorangeht, beira

Aufstrich beide vor sich her gehen lasscn muB. Im Abstrich

wird die »Last« hinten nachgezogen, im Aufstrich vorweg ge-

schoben oder gestoflen.

Wirkung des Bogengewichtes.

Das absolute Gewicht des Bogens von 45—75 Gramm spieh 132.

zwar an sich den Muskelkraften des Amies gegeniiber nur eine

geringc Rolle. Gteichwohl ist cs fur den groBten Toil der-Rogen-

langc ausreichend groB, um allein dem Uogcn dim ndtigen Druck

•zu geben (72). Man hat die Bedeutung des Bogengewicht*

bisher imterschatzt und es sogar durch fcslcn und vcrschieb-

iichen Griff unwirksam au macben gesueht, weil man seine voJle

Wirkung nicht kannte, welche erst durch freie Spielachsen-

drehung vcrstandlich wird. Jede Drucknbst ufung muQ vom

Bogengewicht ais der normalen Grimdlagc ausgehen. Dann
ergibt sich auch ohne weiteres, wie goring der Pronationsdruck

ist, der jcwcilig liinzukmnmen mull:

Der Untersclticd der Wirkung der Schwere des Bogens bei

der Arm- und der Kniegeige liegt darin, daB sic bei der wage-

reclitein Anngeigc senkrecht und daher mit voller Ausnutzung

erfolgt, wahrend bei der KfiicgetgG cine durch die Neigung der

Saitenlage bedingte seitliche Komponente auftritt. pahcr die

Notwendigkeit, den Cellobogen im entgegengesetxten Shine zu

kanten (xoo), wodurch sovicl Gewichtswirkung, wie ubcrhcupt

bei der Sai ten richtuug des Cellos mogtich ist, erzielt wird.

Druck der Pronation.

Verstelvt man unter Bogeiidruck den gesamten vom Ge- 133.
wicht des Bogens und den Pronationsmuskeln ausgeubten

Dmck, so muB, da das Bogengewicht fur den groBten Teil des

Bogens (mittlcres und unteres Drittel) ausreichend und zu.m

Teil mehr als ausreichend ist, der Pronationsdruck in bestimm-

ten, sehr geringen Grenzen bleiben.

SritfNKAUSim, BogcaruhninK. 8

mm
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Das ist nur muglicli, i, wenn der Augriffspunkt des Diuckes

moglichst nahe dem Spielachscndrehpunkt licgt, und 2. wenn

die Pronation stets durch die gegenwirkende Supination am
zweiarmigcn Hebel in Schach gelialten und eine mittlere Roll-

stellung des Unterarmcs irinegtehalten wird. Selbst im obercn

Bogendrittel muB die Supination abslufend gegenwirken, wenn

audi weniger als im mtttleren, und viel weniger als im untcren

Drittel. VerlaBt der 5. Finger nie die Bogenstange, wie es mit

Rccht die alte Rege-I vorschreibt, dann steht derUnterarm und

mit jhm die Hand auch Stcfe in der richtigen mittleren Roll-

stellung, d. h. einer Stellung der Speiche, die der Pronation

stets entgcgen- und der Supination zustrcbt.

AUein durch dies Gegenspicl der Supination kommt das

frcie Scliwingen des Bogens. die Anpassuug des Klaagcs an die

kunsilerische Absicht austande.

J>er an der Zeigefingerstelle angreifende Pronationsdruck

darf nicht durch den Zeigefinger selbst, nicht durch dessen

aktive Beugung hcrvorgerufen werden, sondern allein durch die

Pronation des Unterarmes. Der Zeigefinger hat ledigltch die

Aufgabe, die Wirkung der Pronation aui die Bogenstange zu

ubertragen. Dazu muB er sich passiv vernal ten und darf nur

geradc soviel titig sein, um die Kraft der Pronation auf den

Bogen JrinubcrauMtcn, Fuhrt er eigene aktive Bewegungen

aus, so wirken diese nicht eigentlich im Sinne der Pronation

und konnen deshalb das so wichtige freie Spiel der Rollung am
zweiarmigcn Hebel siciren. Denn der Xeigefingerbeugedruck

wirkt meist nicht senkrecht auf die Bogenstange, sondern sclnrag

dazu, in der Richtung auf die Hohlhand. Diescr falsche Druck

zvingt iibcrdies dem Bogen Eigenscbwingungen auf, die den

Klang beeintriichljgen konnen ^75)-

Dauer- und schwingende Bewegung.

J34. Die vereinte Kraft der Rollung und Fortbewegung wirkt auf

das passiv sich verhaltende Fingers5>iel in z-weUacher Weise

DYNAMIK DER BOGENFOHRUNG.

1. Als kontinuierlicher Zug bei alien gleichmaBig geschwin-

den mebr oder weniger langen Stricuen in beiden Richtungen.

Diesen Zug kann nur der Oberarm zustande bringen, weil er

durch moglichste Parallelstellung zum Bogen die Beugung und

Sireckung des Unterarmes in die Bogenricbtung bringt (107)

und ihn in der Bogendrehungs- und Schwingungsebene erhiilt.

2. Als schwingenderAnstofl ebenfalls in beiden Richtungen.

Die vereinte Kraffc (s. o.) wirkt auf die passive Hand und das

passive Fingerspiel kraitig aber nur momentan ein, mit verhiiU-

irismaBig groBer Geschwindigkeit wird das ganze lose, leicht

bewegliche System auf- oder abwarts gesehleudert. Die Masse

der Hand und des Bogens schwingt fiir kurze Zeit weiter, bis

die Bewegung soweit wieder zum Stillstand kommt, um ent-

weder in entgegengesetzter Richtung von ncuern geschleudert

zu werden, oder um in die kontinuierliche Bogenbewegung

iiberzugelien (162).

Der Impuls wirkt tells drehend wie beim Bogenwechsel zur

"Oberwinduug des Nullpunktes (im), oder mchr in der Bogen-

lichtung sclbsl beim gestoBenen Bogen und Sforzato (163).

Ein ebensolcher Schwung wird dem Bogen und der Hand
audi beim springenden und g-eworfenen Bogen erteilt, nur mit

inchr oder weniger Erhebung von der Saite und Fall auf die*

selbe
(114J.

Die Voraussetzung iur das richtige und einheitlicbe Mit- und

Nacheinanderwirken beider Bewegungsformcn, fiir den liicken-

losen AnschluB der Dauci bewegung an den AnstoC ist das Paral-

lelblciben der Spielachse zur Saite und ihic leichtc Drehbarkeit.

Denn dU; Drehungen des Bogens und seine Scbwingungen spielen

sich ja in derselben Ebene (75. 93) ab. Walirend die haltenden

Fingcrmusk*ln so wenig wie miiglich selbsttiitig blerben, erfolgt

cler StoG und Zug von den oberen Muskeln, Die Schwierigkeit

in der Ausfiihrung aller schwingenden Bewegungen Hegt 1. in

der Vereinigung von geniigender Freiheit des Festbaltens des

Bogens und 2. in der Kleinheit der Exkursion der Schwingung.

8-
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Dynamik des Auf- und des Abstrichs.

I35- An sich betrachtet ist — abgeseheu von der »emseitigen<»

Lage des Schwerpunfctes (13X) — der Mechanismus fur die Auf-

strich-, wic fiir die Abstrichbewegung der gleiche, hier Streckung

und Pronation, dort Bcugung und Supination. Aber die An-

ordnung der Muskelkrafte ist verschicden. DaS die beiden

Bewegungen fur das Gefiibl etwas- Verschiedenartiges haben,

daB ilire Ausbildung auf ungiciche Schwierigkeit stoBt. darubcr

unterrichtet uns, wenn wir erst einmal darauf zu achten gclernt

haben, das Muskelgefuhl. Beim Staccato (171) ist das langst

bekannt und unbezweifelt. Das gleiche gilt aber, wenn es auch

weniger sinnfallig ist, fur aUe Stricharten (157)- In der Lite-

rate findet sich, von einzelnen vielleicht hierher zu rechnenden

Bcmerkungen abgesehen, nichts dariiber. So findc ich bei

W. v. Wasiclcwski (S, 87) cine Bemcrkung von Fazolle uber

Tartini zitiert: scomrac it lui elait prouve que le pouss<5 ver-

tical etait plus bref que le tire perpendiculaire, il faisait jouer

la memc pidce en tirant comme en poussanU Durchaus charak-

teristisch im Vergleich zu der deutschen und der noch farb-

loseren englischen Bezeichnung ist die franzosische : tire «= Ab-

sfcrieh, pousse" = Aufslrich, wobei Richiung und Lagc der Last

untersehieden werden (131). Oftcnbar licgt die&er ansctiaulichcn

Bezeielmungsweisc cine verscbicdene Muskelempfindung; zu-

grunde, wclche dem Aufstrich als dem sSfofi* etwas Kaschercs

und Muheloseres, dem Abstrich als dem &Zug1< etwas Lang-

saineres und Schwerfalligeres zuschreibt. Diese Verschiedenheit

des Muskelgefiihls ist anatomiscli durchaus begrundct.

Was die Anordnung der Muskelkrafte betrifft, so wurde

(36) bereits darauf hingewiesen, daC die Muskeln fiir die Pro-

und Supination anatomasch mit denen fur die Beugung dog

Unterarme.s so vereinigt sind, daB ein Teil der Bcuger zugleich

Pronatoren, ein andercr zugleich Supinatoren sind. Dagegen

ist mit den kraftigen an der Elle angreifenden Strcckmusketn

kerne Wirkung auf die Rollung verknupft. Ks ist kein Grad

DYNAMIK DER BOGENFfJHRUNG.

<ler Beugung mciglich, ohne daB, der Aufwkklung der Beugc-
muskeln an der Speichc zufolge, auch Roltung zugletch ein-

tritt (Fig. 8). Dagegen muG jede Streckung, urn sich mit
einer Rolibewcgung verbinden zu konnen, vorefsr die mit jede*
KoUbewegung unauflifelich verknupfte Beugekomponente iiber-

wiaden und sie trennen. Diese Trennung macht sich fur das
Muskelgefuhl in charakteristischer Weise bemerklich. Die
die Armstreckung und die Pronation begleitenden Erapfin-

dungen fallen nicht blofi auseinandcr. sic stehen sich geradezu
entgegen, und so wrgesellsHuiftcl sich mit der Streckung das
Gefiilil oines dem Zug der Streckbewegung sich eiitgegenstdlen-

deu Widerst ancles, fines muhsamen *2k'hcns«. So ist denn
die.-..Abstriclibcwegung im Nachtcil, es fetilt ihr die gleiche un-

rnittelbare Glatte und Schwungkraft des *Sto8es« im Aufstrich,

und selbst langwierige "Obung uberwindet dieses Naturhindernis
ijiemals ganz.

Ein zweites Moment, welches deu Abstrich gegen den Auf- 136,
stricli in Nachteil set/,t

f
fanden wir bereits in d«;r I.itge des

Sdiwerpunktcs des Bogens auf der Pronationsseite (131). Wird
der Druck der Bogenstange auf die Saite stcts durch die Pro-

nation lierv-orgebraeht, so- muB, Gleichldeiben der Tonstarke

vorausgesetzt, mit zunehmender Kntfcrnung vom Frpsch der
Pronationsdruck zunehmen. Die damit gleichzeitigc Drehung
der Hand auf die Pronationsseite ist der Supination entgegen-

gesetzt und arbeilet damit immediin dem alsstufenden Gegcn-
drock der Supiiiationsseite entgegen. Dimiit verglichen, ist der
Aufstrich b'egunstigt, weil, cbcnfallsGleichhleibpn der Tonstarke
vorausgesetzt, mit zunehmender Entfernung von der Bogenspitze
der Pronationsdruck abnimmt und durch den zuuehmenden
Gegendruck der Supination schrittweise abgestuft wird.

Von der grSGeren Leichtigkqit und SicherUeit der Aufstricll-

bewegung kann man sich am besten iiberzeugen, wenn man —
ohne Instrument — den Bogen frei in der I.uft und ihn aus

einer wagerechten Slellung in eine senkreclite mit der Bogen-
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spitze nach oben ftihrt (Aufstrich) uod damit die umgekehrte

Bewegung (Abstrich) vergleicht.

Zu den awei genannten Momenten, welche die Supination

begunstigen, tritt aber nocli ein drittes Kinzu, und dies ist in

der Lage desjenigcn Teiles der gesamten Unterarmrollung ge-

geben, auf welclien die BogenfOlming beschrankt ist (31). Der

verwcrtbar bleibendc Tcit der Pronation liegt, wie man sich

lciclit uberzeugen kann, ziemlich nalie der Endstellung, bis ZU

welcher die Pronation iiberhaupt moglich ist (Handruckcn nacb

oben). Die Pronationsmuskeln treten daher mil schon erheb-

licher Verkiirzung und betrachtlichem Verbrauch Hirer Leistung

in die Tatigkeit bei der Bogenfiihrung ein. Hiergegen ist die

Supination in naturlichem Vorteil, weil ihre gauze Exkursion

unverbraucbt blcibt — bis zur Hohlhand nacb oben — , und

die Supinatoren unverkiirzt in die Aktion eintreten. Dies MiB-

verhaltnis zwiscben Pro- und Supination hat den Nachteil, daB

die Niihe der Pronatioftsendstellung leicht eine gewisse Ver-

steifung bei dem Anfanger verursacht, Es gilt daher von An-

fang an, eine Haltung der Hand zum Bogen cinzuuben, welche

sich soweit wie irgend moglich von der Endstellung der Pronation

fernhalt: MittelrolIsteUung (133)- Dann wird auch der

Gefahr zu groBpn Druckes anf den Bogen fruhzeitig begegnet.

Fanning des Obcrarmes.

Der »kraftgebende« Oberarm fiihrt und zwar uberall. Bei

langen und raschen Bogenstrichen wird man eher geneigt sein,

dem zuzustirnmen, man hat aber Bedenken, wenn dem Oberarm

auch die Fiihrung der kleinen, selbst der feinstcn Strichbe-

wegungen zuerkamat werden soil. Der Irrtum, das Schulter-

gelcnk sei nicht fur feine Bewegungen geeignet, ein Irrtum, der

den groben aJltSglichcn Bewegungen semen Ursprung vcrdankt,

muil endgultig berichtigt werden. Zeichner und Mater wissen

schon langst, daB die femsten Striche und IJnien, falls sie

»Schwung« crhalten sollen, aus dem Schultcrgelenk ausgefuhrt
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werden. Selbst die feine Wirkung des passiven Verhaltens der

unteren Muskeln. ist den Malern nicht unbekannt. Man frage

nur einmal nach, um steli m flbcrzeugen, daB die Bogenfiihrung

in dieser Hinsicht keincswegs allein das-teht.

Dynamiseh kommt die Fuhrung des Oberarmes in der

Bogengeschwindigkeit zum Ausdruck. Die an ihin (und

der Schulter) Hegendc Muskulatllr ist es, Welche dem "D'nterarm

und damit dem Bogen alle Grade der Geschwindigkeit von der

langsamsten bis zur raschesten erteilt. Die umfangreichen, nach

alien Richtungen bin sich gegenseitig abstufenden Muskel-

massen verniogen fur das Gleichmatt der Geschwindigkeit in

vollkomnienster Weise zu s.orgen.

Spannungsgeftihl im Oberarm.

Die von "Natur ungunstige Muskelanordnung (135) ist es 138.

hauptsachlich, die mit der Tatigkeit der oberen Muskelgruppe

beim Abstrich ein Spannungsgefiihl vcrknupft. Dies

Spannungsgeliibl wird noch dadurch vennehrt, daB die Supi-

nation.fortwShrcnd der Pronation abstufend entgegenzuwirken

hat (133), um den Bogendruck nicht zu groB werden 211 lassea.

Der Untcrarm nwB deshalb eine mitHere Rollstellung inne-

halten und damit verbindet sich ein erhohtes Spannungsgefuhl

in der Oberarmmuskulatur. Boim Aufstricit dagegen entsteht

Spannungsgefiihl nur bei langsamem, gleichmaOig kraftvollcm

Strich und zwar dadurch, daB die wenigen Muskeln, welche

den Unterarm nur beugen, bei langsamer Bewegung verhiiit-

nismaCig stark in Anspruch genommen werden. Portscbrei tende

Ubung vermindert das Spannungsgefuhl, wird es aber iiie ganz

beseitigen.

Witkung des Armgewichtes.

Von der Schtilter aus wird das ganze System als bewegte 139.

Masse, und folglich als von der Schwere beeinflufite Masse be-

liexrscht.
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Dem Gewicht des Armes fcommt bei der Bogenfiihrung ein

ganz bestimmter EinflitB zu; es muS beim Aufstrich uberwuaden

werden, wird bcim Abstrich mitbenutzt and kann menials aus-

geschaltet gedacht werden. Auf die Schwcrkraft 1st eben unser

y-jnzcs Muskelsystem eingerichtct, sic ist ein Faktor, dcsscn

Wirkungen zu uberwinden, auszunutzen und genau zu bemessen,

wir riingst vom Beginn dor Korperentwicklung an -erlernt habeu.

\Vir "beherrschcn seine Wirkungen aber durchaus unbewuBt und

ungcwollt. Die hicriiber bei den Musikern verbreitctcn Vor-

stellungen, man konne das Gewicht der Extremitat oder ihre

Teile beliebig nutwirken lassen oder unwirksam machen, mussen

als irrig zurtickgcwicscn werden.

Gleichwohl empfinden wir den EinfluB der Schwere an der

groBcren keichtigkeit, mit der namentlich alle groBeren in der

Ricbtung auf die Krde zu gerichtcten Bewegangen ausfulirbar

sind ; so besonders 2. B. beim Abstrich im Ganzbogcii iibcr alle

4 Saiten im Vergleich zum Aufstrich (168). Beim Cello tritt

dieser Unterschied naturgemSB ganz zuruck.

Man kann von Musikern behaupten horen, geringe schwache

Bewegungen wiirden mit anderer ftJiassenverttilung* ausge*

tuhrt als groBe kraftvollc Bcwegungen. Diese falsche Vbr-

stelhing hangt mit der vort der isolierten Bewegung der Glieder

(21) eng zusammen. Pie Masse der Hand allein oder die des

Unterarmes allein in Bewegung setzen wollcn, heiBt die mocha*

nischen Gcsetse von dem Zusammenhang aller Teilbewegungcn

leugnen. Also die altc falsche Idee, nur in anderer Gestalt.

Die Masse des Armes muS stets ganz in Bewegung gesetzt

werden, der Unterschied zwischert kleinen leichten und groCen

kraftigen Bewegungen liegt ausschlieOlich in der Weite der

Gelenkdrehungon und in der der Masse ertcilten Geschwindig-

fceit. Nur so kann dieselbe Bewegung zugleich liihren und

abstufen, und nur so wird die wichtige T atsache fur die Kunst

der Bogenfiihrung begriindet: die mechanischc Binhcitlicb-

foSt (42).

jt J2G j*
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II, Die Bogenfiihrung als'einheitliche Gesamtbewegung".

Nach der bishcrigen /.ergliederndcu Betrachtung ergibt aich 140.

die weitere Aufgabe, aus der Mannigfaltigkeit der Einzelheiten

wiederum das Gesamtbild zusammenzufugen und wieder zum

Ausgaugspunkt, zu der naiven Anschauung zuruckzukebren, fur

welche die kiinstlerische Absicht mit der ausiibenden Bewegung

zu ednem unzertrennlichen Ganzen zusammenfallt.

Wir fragen: Wie gewinnen wir aus der pianmaBigen Zerglie-

deruug die tmmittclbarkeit zuruck, mit der wir iiber den Be-

wcgungsapparut beim Spiel des Instruments verfiigen? Wie

vcrschwindct wieder die kuustticb hcrvojgehoUe, bis ins ein-

zelnstc verfolgte Mcnge der mechanischeu Zwisclieiiglieder Z.wi-

schen Seele und Instrument? Denn wenn wir spicl.cn, wissen

wir nichts von Gelenkdrehuiigen und Teilbewegungen, wir

denken niclit daran, ^ie zusammengesetet imsere Bewegungcn

sind, unser Ann arbcitet vielmelir unbewuBt und doch zweck-

raaBig. unkontrolliert und doch richtig im unniitlclbaren Dienst

unseres kiinstlerischen Willens, der (rei dariiber lierrscht. Wir

sind uns nur des Zweckes dor Eraciigung nmsikidischer

Klange in unendliclvem Wechsel nach Starke, Dauer und Folge

Ix-wuBt.

Da B das Ohr unmittclbar gleichsam »auf dem Bogcn sj>ieien«

kann, dazu dient das Muskelgefuhl als Vermittler. Denn der

Bogen ist in diesera Sinne das cigentliche Musikinstrument.

Musk«Igcfuhl.

Im Muskelgefuhl (-»6) habefl wir neben dcin OJir einen siehe- 141.

ren Fiihrcr. Das mag dem Musiker uberraschend vorkommen,

der gewohnt ist, alles was Klangbildnng In-trifft, allein mit dem

Gehcir in Zusammenhang zu bringen. 1st z. B. 'die Qualitat

des »Tpnes« schlecht, so legt man den FehJer dem musikalischen

Gchor zur Last. Man ubersieht dabci, daB die manuctle Gc-

schicklichkeit zum ausiibenden musikalischen Talent als dessen

jt 121 j<
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technische Seite gehort. Wir kenncn jetzt die physiologischen

Bedingungen, uater denen gescbickte Bewegungen zustande

kommen, imd wissen, wie die Obung es dahin bringt, aus un-
fertigen, unzweckmaBigen, ungeschickten Bewegungen ge-

scbickte, zweckvoile, gelaufige, fertige zu machen (60). Das
gilt, wie far alle uusere zahlreichen Hantieningen, welche gleich-

falls der Obung unterliegsn, so audi fur die Bogenffihrung (und
den Klav-ieranscWag). So kann dem Musiker jctzt eiu siehercr

Wegweiser mehr an die Hand gegeben wcrden, urn bei der
Bogenfiihrung mit der Obung an einem Punkt einzusetzea, der
bisher in muhevoller und zeitraubender Arbeit erst gesucUt
warden muBte und vom weniger talentierten Spicier uberhaupt
nicht gefunden wurde.

I42. Die- Obung bildet das Muskelgef iihl in bestimmter Weise
a«5. Sie gent von der bewuBten Bcobachtung aus: Spannuug
in der fuhrenden oberen Muskclgruppe, Entspaunung in der
unteren gefiihrten (128) und endet mit der unbewuBten (auto-

matischen) Beherrschung dieser beiden Zustande. Das Gcfuhl

fiir^beide Zustande ist so characteristisch, daS der Spieler es

bewuBt empfinden lemen und dureh Aufmerksamk-eit und
Cbung imrner mehr verfeinern kann. Von der angeborenen An-
lage des Spielers hangt es ab, bb er's rascher oder muhsamer
erlei-nt. Auch dieses Erlernen tmterlicgt den Gesetzen der Cbung.
Anfangs bewuBt und soga* mit sfceigender Aurnierksamkcit kon-
trolliert, bedarf das Geftild mit zunehmender Cbung immer
weniger der Kontrollo und hilft zuletzt ganz unbewuBt, aber

desto sicherer alles das ausfufcren, was wir erstceben.

Praktische Aufgabe der Obung,

143. Unter der praktischen Aufgabe der Cbung ist etwas vom
sogenannten »Musikuben« Grundversehiedenes zu vexstchen.

Worum es sicb dabci handelt, das ist planmitfiiges, noch so

hiiufige Wiederholung nicht scheuendes Versuchen, Beobachten,
Vergleichen in intensiver geistiger Arbeit, oder mit anderea

>"•
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Worten: Umsetzen der bis bier gclangten zergliedernden Be-

trachtung in die praktische Ausfuhrung auf dem Instrument.

Gehor und Muskclgetuhl treten dabei zu gemeinsamer

Tatigkcit zusammen.

i. Das Gehdr orientiert sich an den physikalischen. Be-

dingungen der Bogenbewegung: Freiheit der Klangschwingungen,

gleichrnaBige, relativ hohe Gescbwindigkeit des Bogens, rclativ

geringer Oracle auf den Bogen - in fortlaufeiidem, jedem Bogen-

stiick angepaBten Wechsel.

2. Das Muskclgeftihl hat zur Richtschnur die pliysio-

logischen Bedingungen:

1. geringslef Grad der Reibung (124) <le»' Achsenfinger;

3. Loslassen der Spannung in der unteren Muskelgruppe (128);

3. Vermeiden jeder Selbsttitigkeit der Hand oder der Finger,

damit bloB die TJnterarmrollung inn Doppelspiel (78) auf den

Bogen wirken kann; 4. stetige Verminderung des Pronations-

druckes durch das Bestreben, den Unterarm nach der Supina-

tionsscite hiiiubcraibringcn (x.33); 5- Anwendung von gleich-

miiBiger Beugung-Strcckung des Unterarmes uutcr Fiihrung von

der Scbulter aus (137)- Denn die Roll-, Beuge- tu^d Streck-

muskulatur liegt ja an Oberarm untl Scliulter (42),

BewuBte Einheit.

Entspannung der Maskulatur der anteren Grappe sclilieBt, 144.

wie schon gesagt {12S), die geringe jewcilig noch notige

Aktivitat nicU4 avas- Wievicl AktivitiLt in den Hand- und

Fingermuskeln notig ist, das konnen wir ganz unserem Orga-

nismus ubcrlassen. Dcnn die Zwischenglieder zwisclien Seele

und Spiel: i. ideale Klangvorstellung, 2. Hirnerregungsbild,

3. auBcrea BewegungsbiM, 4. Bogenbewegang, 5. Klangbildung

sind die verschicdenen Seiten eines und desselben durchaus

einheitUchcn psychischen Vorganges. Im Himerregungsblld

(58) ist dae Gesamtbewegung enthalten, lolglich auch die notige

ATUivitat dieser oder jener Muskeln. Wir konnen also den

* m *
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unubertrefflichen von Kindheit an ausgebildcten und vcr-
femerten inneren Einrichtungen unseres Korpers anheim-
stelien, welche Muskelbewegungen bier und welche dort tatig

sein miissen.

Die goldene Regel lautet: Den Korper alles aus sich
heraus machen lassen. "Es gesdiieht. selbstredend inner-

halb der Grcnzen der musikalisehen Begabung, ungewollt und
olme bewuGtes Auuncrkcn das meistc und bcste »von selbsta.

Man fuhlt es dem Bogen an, wie er bei richtiger Vertcilung dcr
Krafte von selbst, gleichsam ohne alles Widerstreben jedem
kichtestcn Zug, StoB und Druck folgt, je nachdem es die musi-
kalischc Tonfolge fordert. Jede Betonung komnit von selbst,
unmittelbar vom Gehor diktiert, zustande. Vou selbst stellt

sich auch das Schwungvolle des Spiels cm. das Gefub! des jeder-

zeit bchcrrschtcn Bogcns. Des viclen mechanischen geistlosen

Ubens bedarf es nicht nieht.

145. Es bedurfte des ganzen Urnwegs iiber die wSssenscoaitlicbe

Beweisfuhrung, um die Notwendigkeit der beiden Muskel-

.
zustande darzulegen. So umstandlich dieser Umweg,
so einfach ist das Ergebnis. GewiS wird es nicht an
Leuten tehlen, welche sich trotz des Bewcises gegen das Er-
gebnis ablchnend verhalten und sich selbst durch den prak-
tischen Versuch nicht iiberzetigen lassen werden. Jeder
ernste Versueli kann aber das Ergebnis nur bestatigeu und muB
wberacugen, selbst wenn der wisseiischaftliche B&weis nichl
ctahinterstande.

Verwirklichung des Klangideals.

146. Dem Spieler stehen, um den Klang des Streichinstrumentes
verschicden zu farben, an HiUsmitteln au Gebote: 1. Wahl der
Stricbstellc mit dem <lavon abliangigen Exklingen der verschie-

denen Obertone, 2. Wahl dcr Geschwindigkeit und des Druckes
des Bogens. In der wecliselndcn Verwendung dieser Mittel
ist em? unerschopiJiche Fuiic von Veranderungen der Klange

* 124 -sg
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gegeben. Aui dem kunstlcrtschen Gebrauch dieser Mittel beruht

der musikalische Ausdruck, der kunstvolle Vortrag, die Seele

des Spieles. Die Bescehing der Klange ist also durch

mechanische Komponenten dcr Bogenbewegungen
ausdFtickbar; denn alles, was die Seele erstrcbt, erscheint

im Hirnerregungsbild, wie im auBeren Bewegungsbild, folglich

auch In der Bogenlwwegung wieder (58). Anders ausgedriickt:

nur das 1st iin Klang enthalten, was iin Zentralorgan vor-

gezeichnet ist.

Es ist kein Zufall, sondcrn innere Notwendigkeit, daB die

Regcln dcr Vortragskunst auf den Streiehiustrumenten mit

den physiologichen Gesetzen der Bogenfullrung zusammen-

falien: be-ide stanunen aus einer Quelle. Symbolisch treffen

beide ira Notenbild zusaramen, d. h. in den ?,« einem musikali-

schen Gedanken zusammengefafiten Schriftzeichen. Irn Noten-

bild ist sowohl Vortrag und Ausdruck — durch besondere Vor-

tragszeichen beliebig bestimmbar ~ alsauch dieOrdnung. Form
und GroSe dcr zur musikalischcn Wicdergabe erforderlichen

Bogenbewegungen gegeben. Was in dcr Vortragskunst das dyna-

mische und agoglsche Element (H. Riemann). dsis ist in der

Bogenbpwegung Bogendruck und Bogengeschwindigkeit, Rollung

des Untcrarmes und Beugung-Streckung". Die Einheit des musi-

kalischcn Gedankcns findet sich also gleichsam in der mechani-

schen Einheit des Spielgelenkes und in der physiologischen des

Ellbogendoppelgelenkes wierter.

Unter bestimmten Bedingungen entsteht eine Klangqualitat.

welche von jeher das Xiel des Strcbens der Spieler gewesen ist;

jener cigenartige, bcseclte, weiche und voile Klang' j.

der, wie absichtslos entstanden, uns seinen Ursprung aus dem
Streichinstrument vergessen macht und der menschlichen

Stimine nahekommt. Der Xauber des Spiels der Streichinstru-

1) Nach H. Riemann ist dieser BKlangzanber*
der musikalischen Asthetik 1900. S, 59) einer exzentioncUen KJang-
farbezuzuschreibcn.derenEntstehungsbedingungenunbekauntscien.
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mente liegt hauptsSchlich in dem Widerstreit des Emdruckes

der scharf ausgesprocbenen Klangfarbe des Streichinstrumentes.

und dem kunstvollen Cberwinden derselben, wenn der Spieler

es versteht, dem widerstrebendon Wcrkzeug den 2auber des

ejpfachen Tones zu entlocken (W. Wundt).
Die Ursache der Entstehung einer derartigea Klangqualitat

war bishcr nicht bekannt., ste ist aber in den oben {143) an-

gefiihrten Bcdingungen gegcben. Das- laBt sich freilich —
auBcr dutch die Beobaxhtung der Schwingungcn im Vibrations-

mikroskop — nur durch den Versuch selbst erweisen. Es. ist

bezeichnend genug, wie die Physiker (Helrnholtz, Krigar-

MenzeE u. a.) bci ihren Untersuchungen beziiglich der voll-

kommencn Klangerzeugung schlieBlich sich vor die Tatsache

gestellt sahen, daB alles auf die — ihnen ja noch in ihxem Me-

chanismus unbekannte — »Kunst der Bogenfiihrung* an-

konimt (69).

TragfShigkeit des Klanges.

147. Der unter jenen Bedingungcn erzeugte Klang hat die Eigen-

schaft der Tragfahigkeit, d. k, er kbngt, besonders auf guten

Instrumenten, am Ohr verbalfcnismaBiig wenig stark, wohl aber

aui groBere Entfermmg; er verdankt dies der Befolgung der

Gcsetze der Akustik des Bogens (72), dem nur durch (reie Bogen-

schwingungen niogJichcn Milschwingen der ganzen Luftmasse

*-des Kaumes. Ganz entgegengesctzt wirkt bekanntlich ein durch

starkeren oder zu starken Druck aul den Bogen erzeugter

Klang. Infolge der ibn begleitenden feinen zwischen Bogen-

haar und Saite entstehenden reibenden Gerausche und der sehr

hohen Obertone klingt er, nainentlich dem Geiger, stark in

das nabc.der Strichstelle bofindllche Ohr, er »tragt« aber nicht,

und so lauft der Spieler Gcfahr, sich uber die erzeugte KJang-

starke zu tauschcu. Es cntstcht so ein barter und diinner

Klang. Die verstciftc, ungeschicktc Hand erdriickt

die feinen Schwingungcn dfts Bogens. Und dann soil

Ot *26 #
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durch Gymnastik der Fehler der Steifigkeit wicder gutgemacht

werden

!

Man wolle micli nicht dahin nuBverstehen, als 6b einseitig 148.

einer weichen, oder gar allzn 2 art-en Klangbildung das Wort

geredet werden soil. Im Aifekfc und zur Darstcllung des Aiiektes

mufl, soweit der gute Geschmack es zulaBt, jederzeit zur vollen

und vielseitigen Wirkung des Musikinstrumcntcs aucb eine

weniger weiche, setbst scharie, rauhe Klangwirkung gestattet

scin. Das fuhrt von selbst zu energischerem An fassen des Bogens.

Aber — greift der Spieler hierbei vorubergehend mit asu viel

Kraft und zu starkem Druck d^n Bogen an, dann muB er jeder-

zeit audi wiedcr den Weg zur reinen Klangwirkung durch die

Entspannung zuriickfinden

.

Nutzanwendung aul die bisherigen Lehrmethoden.

Alle die bisher ublichen fehlerhaften Methoden der Bogen- 149.

fuhrung werden an der pkysiologisclien Art der Bogcnfuhrang

sich zu priifen und ?.u korj-igiercn haben, Freilich wird das Um-
lernen niclit jedem Spieler luicht werden. VcMt docb nicht

wenigen selbst musikalischen Spielcrn ein govvisser Teil der so

vielgestaltigcn musikalischen Anlage, siamlich der Sinn fiir die

Reize des K lunges, und anderen wieder die rein technjsche Ge-

schickliclikeit.

In der Tat gibt es zahllose Annaherungsstufen von der

Methode des extrem starren festen Griffes bis zu cler nattir-

liclicn bin.

Freilich *kann« man — das 9konnen« im grobphysi-

schen Sinn genommen — den Bogen anders fiiliren, aber dann

wird auch der Zweck verfehlt.

Der starre unverschiebliche Grift am Bogen mit alien 150*
seine" Folgen weicM aui weitesleu von der naturlichen Art der

Ktihrung ab, er stellt das cntgegengesetzte Extrem dar. Komnit

iiberhaupt damit eine Bogenfiilmmg zustande, so haben in der

Tat schon zahlreiche Abweicbungen von dem unverschicbiichen
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Hal ten eintretcn miissen. Unmoglkh ist cine strong nach

dem Courvoisierschcn Schema (90) gehandhabtc Fiihrung: Hand
und Bogen ein unverschiebliches Ganze vom Frosch bis zur

Spitze, Drehung allein im Handgclenk; unmoglich ist das

Vcrmeiden jeder Spiclachsendrchung, unmoglich, die Roll-

bewegung des TJnterarmcs auszuschalten. Selbst die Cour-

voisiersche Figur (90) laBt dies gegen den Willen cles Autors

erkennciL

Moglich ist immerhin dagegen, mit ganz anderer Ver-

teilung der Muskelkrafte zu spielen, sofem der Rollung und
Spielachsendrehung das- notigc MindestmaG von Freiheit ge-

lassen wird. Moglich wiederum im groben Sinn Ist, mit wenn
auch nicht unverschieblichem, so doch wenig verschieblichem

Griff, mit selbstandiger gewollter Tatigfccit der klcincu Gclenkc,

namcnllich auch des Handgelenks, mit kraftiger Aktivitat der

untercn Muskclgruppe den Bogen zu bewegen, moglich auch,

Kurvenbeweg-urtgen fxoc>) wenigstens teilweise zu unterdrucken,

usw. Man muS nur nicht glauben, cine solchc Art der Bogen-
bewegung vermdgc dem Zweck und der naturltehen Gesetz-

maBigkeit zu cntsprechen. Denn der allzu teste Griff hat
eine ganz andere .Muskelarbcit bis 2ur Scliuttcr hin-
auf zur Folge. Zweifellos gab es stets und gibt es noch
Spieler, weiclie den Bogen auf eine Wcise fiihren, die nichts

als Muskelanstrengung kennt, und wclche bestrebt sind, sell>st

das Gewicht des Bogens und des Amies auszuschaHeit, alio

die mechanised notwendigen Ausgleichsbewcgungen, besonders

wiederum im Handgelenk, mit aktiver MuskcHatig.keit vor-

zunehmen und den Bogen iiber die Saite zu »tragen«. Man
legt sich damit aber die denkbar sohwierigste alter Bewegungs-

mdglichkeiten auf und erreichfc das Ziel (147) doch niemals.

Bczeichnend ist iur alle die zablreichen Annahemngsstufen an
die naturliche Form, daB sic ganz anders in der Praxis zum
Vorschein kommen. als die Lehre, die Tradition cs eigentlich

vorschreibt.

Schlechte Klangbildung,

Wird man eine Bewegung, die nur mit Z-wang und krampf- 151.

hafter Versteifung von oben bis unten moglich ist, als Ideal der

BogenfGhrung ansehen? Dann wiirde von einer Anpassung

an den Bau. des Bogens keine Rede sein, die ganze Entstehungs-

geschichto dieses "Werkzeuges bliebe unvcrstandlich. Die so

haufige mangelhafte und musikalisch unbefriedigende Klang-

bildung hat auSschlieBHch in der verkehrten Art der Bogeh-

fuhrung ihren Ursprung. Daher die. immcr wiedcrkchreiide

Klage iibcr schlechlen skleinen Tone, daher die zahlreiclien,

bald an diesem, bald an jenem Gelenk versuchtcu Mittel und

llittelclien, den Ton zu verbesscrn, daher die vielcn alten, 6ft

riclitigen, aber niemals begriindeten Regeln, welche das Spiel

naturlicher, den Ton klangvoller machen helfen sollten. Die

naturliche Bogenfuhrung bringt es, urn einige Beispiele anzu-

fuhren, ganz von selbst dahin, den Bogen rnoglichst stcts

auf der Saite au lassen, das Haudgelenk locker zu fiihren und

nicht zu stark zu beugen und zu streck.cn, nicht zu starken Druck

auf die Saite auszuQbcn, den Bogen geradlinig und senkrecht

zur Saite zu fiiliren, den 5. Finger Die von der Bogenstange zu

entfernen und defglelchen mehr.

Hicr sei auch der eigentiimlicben Erscheinung gedacht, dafi

nervose Aufregung und Angstlichkeit, die bekanntlich die Bogen-

fiilirung unsicher machen, zu starken Druck und schlechten Klang

zur Folge zu haben pflegen. Das ist nur dadurch zu erklaren, daB

das passive Freigcben des Bogens ein psychischer Vorgang ist.

der schon chirch geringe Storungeu des seclischcn Gleichgewichts

Icidet. Der falsche Druck bringt den Bogen ieicht zu Eigen-

schwingungen (75), ein eZitternfl, das durchaus nichts mit dem
Muskelzittern bei Affekten zu tun hat, sondern lediglich durch

verkehrte KrafteverteiEung auf den Bogen zustande fcommt. Die

iiblen Folgen der Erregung sind daher nur wiederum durch die

Muskelentspannung an der richtigen SteHe zu bekampfen.

Trot* alier Annaherungsstufen ist der Un terse hied 152.
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zwischen d-en falscben aktiven Bewegungen und den

richtigen passive n ein grundsatzlicher. Die passiven

Bewegungen sind durch aktive schlechthin nicht nachzu-

ahmen; allc Feinheit verdankt das Fingerspiel dem Zustand

der Entspannung. Sicher festzustellcu ast der Unterschied

zwischen bcidcn nur durch die Qualitat der Klartge, er wird

um so geringer und urn so scliwcrer zu erkcnnen, jc groBere

Annaherung an die richtige Bogenfuhnmg erreicht ist. Urn so

naher ist dann auch der Zustand der Entspannung erreicht,

und um so mehr ist die Aktivitat geschwunden. Spannung

und Entspannung schliefien sich eben einfach wie Plus und

Minus aus.

Fiir das Auge ist der Unterschied zwischen bciden Bewegungs-

arten SuBerst schwierig erkennbar, erst das unter dem EinfluB des

geiibtcn Ohres geschulte Auge vcrmag sic zu sehen, dann aller-

dings ziemlich siclier. Die zahheichen Ausgleichsbewegungen sind

bei beiden Arten — wenn auch in ganz verschiedenem inneren

dynanaischen Zusammenhang — in sehr ahnlicher Weise vorhan-

den. Ein Nichteingeweihter wiirde sich also auf Schritt und Tritt

tauschen, wenn er allein aus dem Aussehen der Bewegungen

auf die Verwendung der Muskelkrafte schlieBen wollte (9).

Urspiung der bisherigen Fcliler.

^53- Es vcriohnt am SchluB, noch einmal einen Ruekbhck auf die

Grundursache der fehlerhaften Bewegungen zu werten, die

jetzt besser zu vexstehen sein wird. Denn mcrkvvurdig genug und

unerklarlich bleibt es, man mag die Sache ansehen, wie man will,

daO es keinem Musiker gegliickt ist, diese Febler, die doch alle

mit der echten rnusikalisclien Klangbildung zusammenhangen,

wenn nicht aufzudecken, so doch ihrer Ursache nach zu vermuten.

Die cigentliche und tiefste Ursache muB in dem mit der

taglichen Gewohnheit zusantmenhangenden Verhaltnis der liih-

renden kraftgebenden Teilbewegungen zu den geiiihrten kraft-

ieitenden gesucht werden. In der taglichen Kieinarbeit —

DYNAMIK DER BOGENFUHRUNG.

wozu auch das Schreiben und die Handhabung zahlloser Ge-
brauebsgegenstande und »Handwerkzeuge« alter Art zu rechnen
sind — richten wir unsere Bewegungen so ein, dafl Hand und
Finger rait ihrem speaialisierlen, lediglich aufe Grcifcn und Fest-

halten eingerichtctcn skleinene Gelenken und Muskeln scibst

die Kraftgcber sind. Die Qbrigen grolien Glieder des Armcs
sind dann nur dazu da, die Hand im Raum dahin zu tragen,

wo sie gerade zu arbeiten hat. Ober- und Unterarm ffiuSsen

t'olgen, miissen sich hiernach mehr oder weniger passiv einstellcn,

gleichsam als Diener der Gebieterin Hand.

Man ist bisher weit von der Vorstellung entfernl, dafi das 154.
Verhaltnis auch umgekehrt sein kann, daB der Arm zum
Gebieter und Kraitgeber, die Hand aur Dicncrin werden kann,
Tritt dies umgekehrte Verhaltnis rein kaum jemals im gewdlut-

lichen Leben ein, so doch annSherungsweisc bei mancherlei Ver-
richtungen, die wir als groBziigige bezeichnen konnen, bei Bewe-
gungeu, bei dencn die greSfendc festhaitende Tatigkeit der Hand
zuruck tritt odcr ganz verschwindct, wie z. B. bei Gesten, Tanz-,

Ausdrucks- und rnimischen Bewegungen (137), Es ist Sache
teils der aogeborenen Geschicklichkeit und Anmut, teils der

Obung, daB die Hand ihre Selbsttatigkeit aufgibt and, sich

unterot-dnend, nur soviel AktiviUit aufwendet, als unbedingt
notwendig ist, daB sie also einem passiven Zustand sich uberlaBt.

Der anmutigen und geschickten Sufieren Form einer derartigen

Bewegung kann man die Passivitat der unteren Muskelgruppe
wohl anschen, denn sie wiirde .eckig und unbclioUen aussclien,

wenn mit falscher, unndtiger, durch nichts gebotener Aktivitat

kleine Bewegungen eingreifen wollten.

DaB Elavieranschlag und Bogeniulirung ein derartiges um-
geke.hrtcs Verhaltnis voraussetzen uad fordern, glaube ich

durch meine Schritten hinreichend dargetan zu haben. Beido

Bewegimgsformen gehdren zu den groBzugigen. Der Arm fOhrtj

und die Hand folgt und nicht umgekehrt. Denn fuhrt die

Hand, nnd folgt der Arm, dann konimt es unausbleiblich zur

9*
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Aktivitat in den UcinenGelenken mit falschen Achsendrehungen.

Durch die Fuhrung des Armes erhalt die ihm. folgende Hand

ihre Freiheit, Fetnheit und Anpassungs&higkeit zuriick. Der

»Instinkt« der Instramentenbauer hat dies richtige Verhaltms

stets unbewuBt herausgcfunden und korascquent durch die Ent-

wicklungsstadien der Instruments durchgefuhrt, nur die aus-

iibenden Kunstlcr und besonders die P&dagogen halwn es leider

so vielfach ins Gegenleil verkchrt.

Mechanische Hilfsmittel.

155- 2u einer so entsetzlichen Mechanisierung, wie sie das stumme

Klavier darstellt, hat man sich bei der Bogenftihrung nicht i er-

irrt. Die stumme Violine ist immerhin tonend und vielleicht

iiir die Unke Hand brauchbar; sie aber fur die Bogenfuhrung

als »techiiisches HilfsmittcU gelten zu lassen und gar dringend

zu empfehlen, wo alles auf die rechte Klangbildung ankommt,

ist grober Unverstand.

Nocb torichtere Etiindungen sind die bogenfiihrenden Appa-

rate. Man vergegenwartige sich nur einmal, rnit wie ganz an-

deien Kraften unser Arm einen solchen Apparat in Tatigkeit

setzt. Die Reibung des in emer Schiene oder dergleichen ge-

fiihrten Bogens verlangt eine Muskelarbeit, wie sie beim Bogen-

strich schlecfathin ausgcsclilosscn ist. Und mit solchem Apparat

will man den Bogen fiihren lehren, der frcischwingend und

geradlinig mit von Grand aus andercn Bewegungen geleitet wird.

Das zweckvolle und richtige Muskelgefuhl wird nicht bloB

nicht getibt, sondern verdorben. Und wie will man auf solchem

Wege das richtige Hirnerregungsbild (57) zum dauernden

Besitz erwerben? Der Bogen, dies feine Musikinstrurnent, wird

zu eineni groben mechanischen Werkzeug, zu einera Stuck Holz

degradiert. Man will doch nicht den Bogen sclueben, sondern

musizieren lernen. Derartige »Hilfsmittela fiihren nicht einmal

einen Unaweg, sondern geradczu einen Irrweg.

Sechster Abschnitt, -

Stricharten.

Allgemeine Ergebnisse.

Im folgenden kdnnen nur die physiologischen Gnmdlagcn 156.

der Stricharten besprocheu werden. Auf dieser Grundlage be-

hufs Schaffung von praktischen Methoden weiterzubauen, ist

die Aufgabe der Padagogen.

Wird die richtige Verteilung der Muskelkrafte alien Bewe-

gungen des Bogens, in welchcr Aufcinanderfolge und ficstalt

sic aueh .gefordert werden, zugrunde gelegt und dem Obcrarm

die Fuhrung iibeiiasseh, so ergibt sich als crstes, daB der Bogen

uberall, namcnUich bei kurzen, raschen Strichen, mit verhalt-

nismaBig groBer Strichlange folgt, die Geschwindigkeit ist —
bei kleinem Druck — relativ groB, und darnit wachst die Klang-

fulle (71). Der Bogen kann rein passiv urn die Spielacbse ge-

dreht, viel geschwinder und mit langerem Bogenstuck hin und

her gefuhrt warden, als es bei aktiver Fuhrung aus dem Hand-

gclcnk moglich ist, er frsc.hielit? glcichsam weit vor- und ruck-

warts. Dadurch wird der veibreitete spitze, hupfende Cha-

raktex und dunne Klang beseitigt, die Bogenfulirung wird

&breitt» und vliegendc (162). Die geradlinige Strichfuhrung,

beruhend aui der Parallelitat der Spielachse zur Suite, findet

sich bei richtager Anpassung durch das Muskelgefuhl viel leichter,

als man sich vorsteltt, sofern nur all*: mechanischen Bedingungen

dafiir erfullt smd und bleiben.

j* J32 ji m »33 *
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Auf- und Abstrich.

Die grofiere dynamische Schwierigkcit des Abstrichs {135)

gegeniiber dem Aufstrich gilt ausnahmslos fur alle Stricharten

und Strichfolgen. Genaue Beobachtung wird dies Verhaltnts

uberall erkennen lassen, selbstdort, wo es zugleich durch andere

Faktoren beeinflulH wird, wie z. B. bei den weit ausholenden

Bewegungcn des Bogens uber alle Saiten durch die Arm-

schwere (168).
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Dio untere Note bezoichnet einen belicbigen Ton der

tieferen Saite, die obere einen der hoberen Saite.

Beim Cello ist die Folge umgekehrt.

Die Neigung des Bogens zu Eigensohwingungen gerade im

Beginn des Abstriches tritt mehr oder weniger bei alien Figuren

hervor (75.). Besonders rnacht sich das »Zrttern« bei gleicbzei-

tigcra Saitenwechsel storend beiaerklich, wenn der Abstrich auf

die hShere Saite bei der Armgeige, auf die tiefere bei der Knie-

geige trifft (Fig. 33).

Den mechanischen Nachteilen des Abstrichs (136) steht ein

gcwisser Vorteil vor dem Aufstrich gegeniiber: im oberen

Bogendrittel gestattet die Gewichtswirkung des Armes

im Abstrich eine erhohtc Gcschwindigkeit. Dabei erhoht

sich audi der Dmck, der Bogoii wird kraftig und rasch nacli

abwarts »durchgerissen «. FreilicU leidet allzuleicht darunter

die Qualitat des Klanges, wcil Reibungsgerausche zwischen

Bogenhaar und Saite und schr hobe Obertone auftreten.

Hierauf beruht die konventionelle Ausfuhrung der folgenden

nwogegen die Ausfuhrung: J. m unbequemer

n v
Fig-34 :n

v n

und auch unrhythmisch ist. weil die kurze Note mit raschem

ogerissenen« Abstrich klangschwacher ausfaUt als mit raschem

Aufstrich.

Die Ausfuhrung:

Fig- 35-

eotspricht daher dem Khyilumis mehr, sic hat aUerdings eine

etwas andere musikalische Wirkung wie die erstgenannte*

Immer wird eine gewisse Schwicrigkeit bleiben, wenn zwei

ihrer Dauer nach ungleichwertjge Noten mit der gleichen

Bogenlange, folglich mit verschiedener Geschwindigkeit, aus-

zufuhren sind.

Einteilung des Bogens.

Der ieinen Differenzierung des Bogenstriches zu mannig- 159*

facher Wirkung lie»t die Emteilung des Bogens in dynamische

Abschuitte, auch im musikalischen Sinne, zugrunde. Darin hat

jede Schule ihre besondere berechtigte Eigenart. Technik und

Geschmack entscheiden dar,uber in letzter Iostanz. Man kann

in der Einteirang des Bogens kaum zu weit gehen. Denn von

Bogenstuck zu Bogenstuck andern sich die Wirkungen der
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Sckwere, des Druckes, der Elastizitat usw. Kurz gcsagt: fur

jeden Bogenabschnitt gilt em anderer »Strich«. Hierauf beruht
die Anwendung -der verschiedenen Bogenabschnitte au immer
wieder anderen kiinstlerischen Zwecken. Far die Benutzung
einer detaillierten Bogeneinteilung ist besonders Tartini vor-

biidlich, der damit bekanntlich zu gtoBartigcr Beherrschung des
Bogens gelangte.

Auf der Einleilung des Bogetis fuBt die musikalische Dyna-
inik der Bogenfuhrung. Anwachsen und Abneiimen der Ton-
starke hangen unmittelbar von Bogenabschnitt und Strich-

richtung ab, das Fortissimo fallt naturgemaB uberwiegend den
unteren, das Pianissimo den oberen Bogenabsehnitten zu,

Dreiteilung als Grundlage.

l6o. Wie weil man imrmu in dor Einteilung der Bogenabschnitte
gehen mag, stets liegt ihr die durch die )U»ge des Schwerpunktes
an der Grenze des unteren und mittleren Drittcls mechanised

gegebene Dreiteilung zugrunde. Jedem Drittel eignen beson-

dere techiiische Eigenturnlichkeiten, welche ieils durch das

wecbselnde HebeUpiei der angreifenden Krafte (79), teils durch
die verschiedene Lage der Unterarmrollachsc zum Bogen (q-0

bedingt sind.

Die Luge der Spielachse 2iir Unterarmrollachse wechselt

stetig wahrend des Bogeustrichs und encicht ihre Extreme in

den Bogenendstellung:en (05). Dadurch ist die Bogendreitcilung

auch fur die GroGe der Spielachsendrehung mafl-

gebend. Von der gesamten 30—45 betragenden Drebung
wafarend des Ganzbogens faUt ungefahr die Halfte und
selbst dariiber auf das uutere Drittel, aui das mittlere

ein geringercr und der kleinste Anteil auf das obere Drittel.

Die Ursache der Ungleichheit ist in der grSBcren Tatig-

keit der Fro- und Supination im unteren Bogendrittel zu

svehen (105).

j* iU #
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Unterschiedc der Bogendrittel.

Am giinstigsten ist das Lagevcrhaltms beider Achsen bei 161.
Stricken im mittleren Drittel {95). Hier steht der Unter-
arjn senkrecht but Bogondrehebene oder wcicht doch itur so
wenig vom rechten Winkel ab, daC RoUachse und Spielachse

annahernd parallel zueinander stehen.

Das Gegenspiel der Pro- und Supination auf die Bogenstange
ist also hier mechanisch besonders giinstig (MitEelroHstelluog

*33)- Dalier die groOere Leicbtigfceit alter Bogenbewcgungen
im mittleren Drittel, mit wclchem alle leicbten Stricharten

(Leggiero) naturgemaB ausgefiihrt werden. Auch das Hand-
gelenlc folgt hier am leichtesten, weil es von seiner Mittelslellung

(103) am wenigsten abweicbl,

Bei Bogenstrichen im oberen Drittel steht die RoUachse
zur Spielachse nicht melir parallel, sondern stumpfwinklig.

Die Pronation muB sich ihrer Endstellung (136) inehr nahern
und ist sciwerer durch die Supination abr.ustufeii.

Bei Bogenstrichen im unteren Drittel Stehen Roll- und
Spielachse gleichfalls niclit mehr parallel, sondern in stumpfem
Winkel. Das Obergewicht des freicn Bogcnstackes (132) bedingt

einc starkcrc und schwicrigere Gegenwirkung der Supination an
der AngrtfXssteUe des 5. (und 4.) Fingers. In mechanischer Hin-
sicht ist groBe Leichtigkeit des Spielcs hier nicht zu verlangen.

Dern entspricht auch die grdBere Schwierigkeit guter K3ang-
bildung. Das mittlere Drittel ist auch in diese-r Beziehung am
meisten begfinstigt, wahiend besonders bei starkerer Tongebung
im oberen Drittel groBerer Pronationsdruck gefordert, dadurch
aber wieder die Klangfulle benachteiligt wird.

Beim Cello ist dieser Unterschied zugunsten des mittleren

Drtttels nicht so groB, weil das Gewicht des Bogens zum Teil .

in seitlicher Richtung wirkt und lur alle Bogendrittel das gleiche

ist. Hierin liegt auch der Grund, weshalb der Cellist, wie die

Beobachtung bestatlgt, die Spielachsendrehung auf die Bogen-
abschnitte gleichmaBiger verteilt.
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Eiateilung der Stricharten.

162. Fur die Gruppierung der Stricharten sind grundlegend die

l>eiden Formen der Bogenljewegung, die wir ats dauemde und

als mo-mentane oder schwingende bereits gekennzeiclmet haben

{49. 134). Von den vier Stricharten: 1. dem liegenden,

2. dem gestoBenen, 3. dem springenden und 4. dem ge-

worfenen Bogenstrich wird nur die erste durch Dauerbewegung

heFVOrgebracht, wahrend die drei iibrigen durch die schwingende

Bewegungsform entstehen.

Der liegende oder Dauerbogen kann von gleichmiiBiger

Geschwindigkeit sein oder verlangsamt und beschleunigt werden.

Er kann von grSBerer oder geringerer Dauer sein. als Dauer-

bogen beginnen und aufh&ren oder an kurzen StoB (Sforzato)

sicli anschHcBen. Die Spielachsendrehung wahrend des Daucr-

bogens ist relativ gering. Fiir die ununterbrochene Verbindung

zweier Dauerbogen wird der glatte, mciglichst wenig horbare

Bogenwechsel gefordcrt (166). Nur der natiirlichen Bogen-

fiihrung ist es bei Strichen auf 2 Saiten (Doppelgriffen) mog-

tich, beide vollig gleichmaBig erkiingeu zu lassen. Eine dauemde

Fiihrung uber 3 Saiten ist also — abgesehen von Akkorden —
als gewaltsamer, nur in virtuoser Hand ertraglicher Ausnahme-

fall zu bezeichnen und jUUlt aus dem Rahmen der natuvliclwn

Bogenfiihrung heraus.

GestoBener Bogen.

163. Der gestofiene Bogen entsteht wie das Sforzato durch kurzen

kraftigen Schwung mit rasch abnehmendem. Anfangsdruck,

aber sehr holier Geschwindigkeit. Es ist erstaunlich, wie nur

verhaltnismaBig gering der Druck dabei zu sein braucht.

Die Wirkung auf den Bogen darf nicht durch Hand oder

Finger, so-ndern muB durch den Oberarm eTzielt werden, Hand

und Finger nuissen sich, urn dem schwingenden ihiten erteilten

StoB seitens des Armes zu gehorchen, so wenig aktiv verhalten,

als es die immerhin erhohte Kcibung und Geschwindigkeit

* m *
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gerade zulassen. Bei der Austibung des StoBbogens lernt man
am feinsten die auBerordontlich raschen Obcrgange von schwa-

cherer zu starkerer fteibung (Druck zwischen 1. und 3. Finger

[123]). Denn bei momentan crhohter Geschwindigkeit witchst

momentan auch die Reibung, um sofort wieder auf ihr Mindest-

raaS zuruckzugeUen. Ira Augenblick des StoBes nimmt aucli

die Spielachsendrehung erheblich zu. Wie groB der schwingende

AnstoB vora Oberarm her sein muB, wird vom Gehor bestimmt.

Die richtige Ausfiihrung erfolgt beim riclnigen Mechanismus von

selbst, sie ist geradezu em Prtifstein fur den erreichten Grad
der technischen Anpassung.

Springbogen,

Die springenden Stricharten werden am leichtesten 164,
in der Nahe des Schwerpunktes ausgefuhrt und im mittleren

Bogendrittel, woselbst die Elastizitat ihre maximale Wirkung
erreicht. Denn jecler Sprung wird durcn die elastische Span-

nung von Bogen und Saite erzeugt. Der erste Sprung cntsteht

(lurch eine leichle Drehung der Hand um eine schrage, Bcugung-

Streckung und Ab-Adduktion im Handgelenk vereinigende

Achse {32), eine Bewegung, die aber nicht aktiv ausgefubrt

werden darf, soudern als passive schwingende Bewegung mit
gleiclizeitiger freier Drehung des Bogens in der Spielachse.

Den Schwung erteilt der Oberarm als Fuhrer.

AuBerlich betrachiet kdnnen falsche aktive und richtige

schwingende Bewegung hierbei ganz almlich aussehen, die

letztcre ist nur an Grotte geringer. Alle iveiteren Spriinge des

Bogens werden liauptsachlich durch das elastische Abschncllen

des Bogens von der Saite erzeugt, nur zu einem kleinen Teil

hilft schwingender AnstoB nach. Beim sog. Bogen-Tremolo
wird der zweitc Bogensprung allein dutch das elastische Ab-
schnellen hervorgebracht. Beim Springbogen werden also die

um die Spielachse erfolgenden elastischen Eigenschwingungen
mit Absicht verwertet (75).

mi
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Wurfbogen.

1G5. Der geworfene Bogen unterscheidct sich vom springenden

hauptsachlich — ubrigens ist die Grenze zwischen beiden

flieiknd — durch die grSBere Fallhohe des Bogens auf die

Saite, den groBeren Schwung und das weitcre Ausholen der

ganzeH Bcwegung. Hier ist das Schwingen der Hand im Hand-
gelenk besonders deutlich ZU sehen, und in der Tat kommt der

Fehler, das Handgelenk aktiv zu gobrauchen, hier-schon von

selbst weniger zum Vorschein, Die oo-Figur (114) entsteht beim
Wuribogen ohne alles Zutun von selbst.

Wollte man mit den kleinen Drehungen im Handgelenk den

Sprung- und Wuribogen ausfuhren, so k&me es zu den schlech-

cesten Klangen. Gerade bei diescn Strtchaxtea hat man die

schwingende Bewegung schon immer richtig angewendet und
anwenden miissen, weil auf andere Weise der Effekt nicht zu

erreichen ist. Man kann den Muskelapparat unter Leitung des

Ohres viel mehr sich selbst uberla&sen, als man sich vorzustellen

geneigt ist.

Bogenwechsel.

166. Die scliwingende Bewegung leitct auch den Bogenwechsel

(134), indeni sie in leichtcm Schwung den Bagen um den Null-

punkt herurnfuhrt. Auch liier kann die falschc aktive Ausfiih-

rung der richtigen passiven tauschend gleichcn, der Unterschied

kommt rtur im Muskelgefulil zum Ausdruck. Die schwingende

Bewegung ist geschwinder, und da sic der cinheitlichen Ftihrung

seitens des Oberarmes ebenso direkt untersteht \vie der an den

Bogenwechsel sich anschlieBende Stride so- erklart es sich,

dafi auf diesem Wege ein fast unhorbarer vollendeter Anscblufi

zweier tiegender Striche (162) moglich ist. Das sog. Hinuber-

ziehen durch. Gleittonc geht in dem Moment des Schwunges vor

sich und falH dadurch rasch genug und musikalisch ertraglich

aus. Die falsche aktive Wechselbewegung mittels des Hand-

gelenks kann nicht um die Spielachse vor sich gehen, sondern

4> *« -M
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muO Drehungen um andere Achsen zu Hilfe nehmea, und das

kann ohne Zwischentone uud -gerausche nun einmal nicht

abgehen.

Weil jede Strichbewcgung mit ciner Geschwindigkeit -

(113) anfangt und endet, so nimmt auch die Tonstarke, selbst

bei mdglichst gleichstark gefuhrtem Strich, am Anfang rasch

zu und am Ende rasch ab. Jeder Ton la&t am Anfang ein An-

schwellen, am Ende ein ,Auschwellen hb'ren. Selbst der voll-

kommenste Bogenwechsel laBt also cine Liicke fur das Ohr,

er kann nicht mehr leisten, als durch mciglichstcn Wohlklang

iiber diese Liicke hinwegzutausch.cn,

Saitenwechsel.

Auch beim Saitenwechsel wird falschlich die Beteiligung der 167.

Hand aktiv und damit meist viel zu grofi genommen, es bedarf

auch dabei viel geringerer ausgleichender Bewegungen als man

denkt. Die aktive Ftihrung hat der Obcrarrn, seine Senkung

und Ilcbung (Ab- und Adduktion), aber nicht aktive Beugung

oder Streckung der Hand, legt den Bogen unmittelbar von ciner

Saite auf die andere hinuber. Die Hand wird dabei vielmehr

passiv in Bewegung gesctzt, sic wird teicht geschwungen. Deut-

licher noch sieht man die Handscbwinguug beim wiederholten

Saitenwechsel, wodurch die cbarakteristische Wellenbewegung

des Armes entsteht (nfi). Die ParaUelitat der Spielachse zur

Saite ist wic uberall, so auch beim Saitenwechsel unbedmgt

notwendEg> um die Dreliungen des Bogens beim Auftreffen auf

die niichsthohere oder -ticfere Saite strong in der Bogendreh-

und Schwingungsebcne zu crhalten.

Lchrrcich ist der Vergleich zwischen der passiven und aktiven

Art des Saitcnwechsels. Sobald das Handgelenk aktiv beugend

und streekend angreift, wird die Spielachse immerfort aus Hirer

parallelen Stellung zur Saite verschoben. Zum Ausgleich der

Handbewegungen mussen entsprcchend groCe ab- und addu-

zierende Bewegungen des Oberarmes hinzutrcten: so entsteht

M Hi J*

M



SECHSTER ABSCHNETT.

das sog. Undulieren des Arraes1
). Der Unterschicd des aktiven

undulieren&en Saitenwechsels vom nattirlichen passiven i$t bei

starker Auspragung der Aktivitat in die Augen fallend, er kann

aber, wean die aktiven Bewegungen bescbeidener ausfallert, so

gering werden, daC man den richtigen passiven vom aktiven

Saitenwecfisel durch das Auge kaum trenncn kann. Am Klang

aber ho-rt man den Unterschicd sofort heraus. Die passive Art

ist eben durch die aktive ubcrhaupt nicht nachzuaiimen.

Per Saitenwecltsel nimmt, je nancx den BogencndstcHungen,

urn so mehr an Schwierigkeit zu, die passive Fuhrung uberwindet

dicse aber unverhaltnismaBig leichter.

n
v

Fig. 36.

Ganzbogenstrxch fiber 4 Saiten.

168. Wie wcnig das Handgelcnk bcim Saitenwechscl sich betejligt

— aufier in der geringen ausglcichcndcn passiven Beugung-

Streckung — seigt der Ganzbogenstrich uber alio 4 Saiten.

Die blofle Hebung und Senkung des Oberarmes dabei stcllt

scbon — bei ungefahr rechtwinkelig gebeugtem Unterarm —
die Hand in Pronation bzw. Supination zurn iibrigen Kfirper.

Weshalb fallt nun dabei — schcinbar im Gegensatz zu der be-

kannten groSeren Schwierigkeit des Abstriches — der Abstrich

uber die 4 Saiten von der tiefsten zur hochsten leichter aus als

der Aufstrich? Und weshatb wiederum der Aufstrich leichter

1) Dies Undulieren weadet man sagar auf einer Saite an
eine durch nichts gebotene willknrliche Manier.

STRICHARTEN.

als der Abstrich, wenn umgekehrt auf der hochsten Saite der

Geige begonnen wird? Die Antwort lautct: Der Grund der

Schwierigkeit hangt ab von dem Zusammcntreffen des Auf- odW
Abstriches je mit der Hebung oder Senkung des Oberarmes,

Weil durch das Gcwicht des Armes die Senkung begiinstigt wird-

Bcim Cello, das ist charakteristisch, besteht dieser Unterschicd

der Schwierigkeit nicht. So nur ist es moglich, auf dem Cello

die Arpeggien-Figur in umgekelirter Richtung wie auf der Geige

auszufuhren.

Zitterbewegungen

.

Kunstliche Zittcrbewcgungen spiclen in der instrumcntalen 169*.

Techmk einewichtigcRolle.eseigrtet ihncn eine charakteristische

und eindringHche musikalische Wirkung. Von den Zitterbe-

wcgungen der linken Hand aui den Streichinstnimenten wird

hier abgesehen. Fur den bogenfuhrenden Arm kommen nur

zwei Fonnen in Betracht, das Bogenstaccato, welches im Za-

stmrncnhaiig union besprochen werden soli, und das Tremolo

(Schrcibwcisc; Jp). Das mit Unrecht sogenanntc sTrcrnolofl, fiir

das in dor Prumeschen 9Melancholies sich ein bekaimtes Beispicl

findet, hat mit Zittcrbewegungen nichts ?u tun, es ist audits

andercs als eine Form des Springbogens (164).

Das Tremolo beruht auf einem Beuge-Streckzittern der

oberen Muskelgruppe, bei welehcm Unterarm und Hand passiv

gefuhrt werden, Die Schwierigkeit dieser Strichart liegt ledig-

lich darin, daB man ihre Entstehung nicht kennt; man hat sie

falsclicrweisc mit dem Handgelenk auszufuhren versucht. Das

kann me gelingen, weil die Ab- und Adduktion der Hand keines

raschen Zitterns fahig ist, die Beugung und Streckung aber in-

folgc ilirer ungiinstigen Richtung den Bogen zum Springcn

bringt und kraftige Striche nicht fuhren kann. Die meisten

Spieler helfen sich so, dafl sie die Hand in starker Pronation

zum Bogen stellen und nun ein Beuge-Streck-Zittem ausfiihren.

,* M2 j. ji HZ jt
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Fiihrt man diese Form mit passivem Handschwingeri aus, so

gelingt das Tremolo noch verhaltnismaBig gut, jedenfalls viel

besser, als mit aktivem Beugen-Strecken bei still gehaltenem

Oberarm. Erst wenn man dem ganzen Arm Freiheit gibt,

kommt eln kraftiges Zittern aus Schulter und EUbogen zu-

stande, Nur allmahlich bring! die t)bung die anfangs uber-

maCigc Spannung der oberen Muskelgruppe zum Nachlassen;

ein gewisser Grad von Spannung bleibt hides, als zum Wesen

des Zittexns nun einmal gehorig, daucrnd bestehen.

Mechanik und Dynamik des Staccatos.

Bisherige Ansichten.

XJO. Das Staccato im engeren Sinne (Schreibweise: ^77^Tl)>

eine Strichfolge von ganz bcsondcrer Wirkung und Eigcnart,

ist bisher unrichtig aufgefaGt und gelehrt worden.

Die in dei Literatur niedergelegten Ansichten gehen auch

iiber das Staccato zum Teii weit auseinander. Darin stimmt

man jedocb uberein, daB das Staccato fur eine besondere,

angeborene Anlage au halten sei (Spohr, Dancla, Singer;

-

Seifriz, Jockisch u. a.). Nur die Minderzahl sieht dies

fur ein Vorurteil an (Scholz, KroB). Jedcnialls wd die

individuelle Begabung £ur das Staccato als eine ratsclhafte

und nicbt zu erklitrende Tatsache bctrachtet. So ruhmte

man Wieniawski ein vortreifliches Staccato nach, fand

aber merkwurdig und unerklariich, daB er es mit ganz steifem

Arm ausfuhrtc. Reichardt (v. Wasielewski S. 172) hielt

das Staccatos-picl, &so angenehm es dem Obr klinge, dem aus-

drucksvollen Bogen, der zum guten Adagiospielen gefordert

werde, fur vollkomraen entgegengesetzt, es verderbe den Arm
zum Adagio vdllige. Dagegen bemerkt v. Wasielewski, das

sei durch die Erfahrung wideriegt, es babe genug vorziig-

licbe Geiger gegeben, die gleich bedeutend in- der getragenen

Kantilene wie im Staccatospiel gewesen seien, doch gibt er

jl 144 jt
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von Lipinski zu, daB dicser Kunstler, der nieht iiber ein gates

Staccato gebot, doch einen groBcn Ton besatt. Hiebsch be-

merkt dazu in kostlicher Harmlosigkeit, es musse Lipinski

wohl die notige Beweglichkeit der Gelenke gefehlt baben. Be-

zeichnend fur die bisherige Auffassung ist auch cine Bemerkung

von KroB: »es gibt Personen, welche ein sehr geschwindes

Staccato ohne besonderes Studium mittels einer steifen Bewe-

gung des Handgelcnks und des Armes. durch eine gewissc zit-

ternde Bewegung inachen konncn, wobei alio tone mit i-eichtig-

keit zu guter Ansprache gebracht werden.* Dancla verwirft

ein Staccato, welches Wirkung einer &nervosen« Bewegung sei.

Beziiglich der tcclmischen Ausfuhnmg des Staccatos hcrr-

schen die widersprechendsten Anschauungen. Nach Meerts

wird es durch den Druck des Daumens hervorgebracht,

nach Rode, Kreutzer und Bajllot soil der Daymen da-

gegen nur wenig angedruckt werden. Nach Singer -Sei-

friz, Hiebsch, Schroder, Scholz erzeugt man das Stac-

cato durch den Druck des Zcigefingers, nach Spohr, Jack-

son, WaBmann 0. a. allein mit dem Handgeknk. DuB
das Haildgelenk »frei und sehr Ipse* set, wird von David,

von Hoiimann-Hcim gefordert. Scitliche Bewegungen

des Handgelcnks nimmt Kro6 an, Scholz dagegen seitliche

oder aufwarts beugende mit steifen, ruckweisen Untcrarmbe-

wegungen. Venzl will das Staccato mit ganz lekhter zucken-

der Bewegung aus dem llandgelenk bei weitergehendern, au(

die Saite lcicht angedriicktem Bogenstrich hervorgebracht

wissen. Beriot und nacli ihm KroB charaktcrisiert es als

etne hiiinnurndt: Bewegung,

Cberemstimmend dugegen hat die Ansicht Gcltung, daB das

Staccato im Aufstrich leichtcr, im Abstrich schwieriger und

schwerfalliger sei, auch iniisse es langsam eingeiibt werden. Nur

Casorti spricht sich fur ein sclineUes Tempo aus.

Sehr charakteristiscli ist die von Jackson (S. y6) ange-

fuhrtc AuBerung eines bekanuten Kunstlci"s: &Ieh Jindc, daB

Stbisbm'SBi*. Ho^on^hrUDi;. . lO
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das Staccatospiel die Hauptubung ist, aber Ich weiB nicht

varum.- « DaB das Staccato das Streben jedes Spielers ist, das

Tuhrt augenscheinlich nicht bloO von der eigenartigcn Wirkung

dieses Striches her, es spricht auch dabei eine unbewuBte Ahnung

rait, daB das Staccato gleichsam den Schlussel der BogcnfUhrung

bildet.

I7I. Man kann sich bei solcher Viciheit der Meinungen nicht

wundern, wenn das Staccato far nicht lehrbar gehalten wird.

Daraus, daB auf dem Wege eigeneu Ausprcbiereiis inuner nur

ein Tei! der Anfdnger und setbst der ausgebildeten Spieler von

selbst auf die richtige Technik verfitflt, hat roan nicht mit Un-

recht den SchluG gezogen, daB das Staccato an eine besondere

angeborene Anlage gebunden sei. Diese Anlage ist aber keinc

andere als die nur bei einern kleinen Teil der Menschen zu

beobachtende Filhigkcit, Zitteibewegungen auch ohne t)bung

streng rhylhmisch und rasch auszufCIhren. Damit erklart sicb

die relative Seltenheit des vollendeten Staccatos selbst bei den

Kunstlero zur Genuge (174).

Ott entscheidet bloB der Zufall, ob die ersten VersucUe auf

die richtige Armbewegung hmfuhren. Die Mehrzahl der Spieler

gelangt aber anfoige der unseHgcn Handgelenktheorien trotz

alter Ycrsuche. menials auf den dehtigen Weg.

ZweckmaBig trennen wir audi beim Staccato seine mecha-

nische und seine dynamische SeHe. Alle Pehtcr treffen auch

hier wieder hauptsachlich die Dynainik.

Mechaiiik des Staccatos.

iya. Die Beobachtung zeigt unmittelbar, wie der einzelne StoB

beim Aufstrich aus Unterarmbeugung und Supination, beim

Abstrich aus Untcrarmstreckung und Pronation besteht, und

wic sich y.wischen zwei Stoften eine Pause einschiebt., in der

die Riickkehr, und zwar nach dem Aufstrich durch Pronation,

nach dem Abstrich durch Supination, stattfindet.

Der reine Mechanismus des Aufstriclis ist an sich dem des

STKICHAKT&N.

Abstriclis gleich, nur in umgekehrter Folge und Richtung. Der

einzelne StoS stellt, trotzdem cr aus Beugumg-Streckung und

Rollung sich z-usammensetzt, doch durchaus cine Bewcgung

dar. Das liegt an dem elnheitlichen Bau des Ellbogengelenks

als Doppelgelenk (30, 86). Wir verstehen daher, wie durch das

Spielgclenk jedcr Stofi des Arm.es auf den Bogen iibertragen wird.

Der Unterarm mit Hand ist als kraftieitender Teil ein relativ

testes Stuck (ioi), das Handgelenk wird gar nicht bewegt, es

macht Auagleichbewegungen nicht beim 'cinzelncn Stofl/sondern

erst bei eincr liuigercn Ruihe von aufeinander folgendenStoDen.

Dynamik des Staccatos.

Jeder einzelne StaccatostoB ist cine Schwungbewegung des 173,

Armes, welche die obere Muskelgruppe aktiv ausfuhrt, wahrend

die untere ihr passiv folgt und sie ubermittelt. Die schwung-

erzeugende Aktivitat der oberen Gruppe ist eine momentane.

Alle Gesctzc, die wir fur die dynamische Vcrscluedcnheit des

Auf- und des Abstrichs fandeti, kommen auch beim Staccato

zur Geltung. und zwar besonders bemerklich im Muskelgcfuhi,

weil in dem kurzen Schwung die Vereinigung der Streckung und

Pronation beim Abstrich besonders schwierig ist, wahrend beim

Aufstrich Vereinigung von Seugung und Supination unmittelbar

und fiir den Schwung giinstig gegeben ist (135).

Die leichte Bevveglichkeit der Rollung ist durch 2 gleich-

wirkendc- Gelenke {31) — ein Atisnahmefall an unscrem Korper —
gesicliert. Darauf beruht die auBerordentlich hone Schwnng-

fahigkeit der Rollbewegung und die Moglichkcit, sie besonders

leicht und muhelos in zittcrndc Bcwegung zu selzcn. Gerade

beim Staccato tritt die relative Passivitat, die geringe Selbst-

tatigkeit der ganzen unteren Muskelgruppe unzweideutig hervor.

Der Bogendruck ist reiner Pronationsdruck von momentaner

schwingender Dauer. Sobald aktiver Fingerdruck dazwischen

kommen will, ist es mit dem Schwung vorbei und die Pcriodi-

«itiit des Staccatos unterbrochen.

10*
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Wesen des Staccatos.

174. Das Wesen des Staccatos liegt weniger in der Fonn des

Finzels-toBes — dieser ist an sich durchaus der gleiche wie

beim StoBbogen (163) — als vielmehr in der raschen Folge der

Stofie, wie sie eben der ZitterbewegTing eigentumlich 1st Die

Zahl der StoBe bctragt in der Sekuwle zwischen 6 und 12,

und zwar ist der zwischen diesen Zahlcn ftegende Wert dem

einzelncn Individuum unveranderlich als automatische Anlage

angeboren, so daS noch so viele Dbung ihn nicht zu erhohen

vermag. Auch hierin spricht sich also das abesondere Talents

aus. Kann nun auch die Schnelligkei t der StoBe nicht gc-

steigert werden, so kann durch Obung doch GleichmaBigkcit

in der Folge der StoBe erzielt werden. Diese Eigenschaft

des Staecatozit terns kann jeder Icrnen, frcilich rccht vcr-

schieden nach Miihe und Zcil.

Weil die Zitterbewegung in unserem Organismus gleichsam

als fertigc automatische Anlage liegt, ist die langsame Ausfuh-

rung selbst der gleichen Stofie etwas vom Staccato selbst Grund-

verschiedenes, es wird durch Verlangsamung einc ganz andere

Strichart daraus. Denn es hat keinen Sinn, das Zittcrn, einc

seinem Wesen nach rasche Bewegung, langsam ausfiihrcn zu

wolien. Daher ist alle Miihe vergeblich, das Staccato langsam

einuben zu wolien; es mu8 vielmehr von vonaherein im indi-

vidual gegebenen Zittertempo versucht und vcrvollkomimict

werden.

Die groBere Schwierigkeit des Abstrichs fUhrt bei vielen

Spielcrn dazu, statt der reinen Rollungcin Beuge-Strecb-Zittern

der Hand unter starkerer Pronationsstellung zur Bogenstange

zu Hille zu nebmen. Wird die beabsichtigte imisikaiische Wir-

kung auf diesem Wege erreicht, so ist nicbts dagegen einzu-

wenden. Seltencr sicnt man auch beim Aufstrich dicse Ersatz-

bewegung der Hand, cm kiinstlerisch befriedigendes Staccato

ist damit kaum Oder" doch nur fur kleine Bogcnlangen zu errei-

chen. Um das zu erkermen, muB man nur die reine Rollform
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des Zit terns mil diesen anderen und geraischten Zitterbewe-

gungen vergleichen. Denn — das ist bezcichnend — ganz ohne

Rollung sind auch diese nicht miiglich.

Das Staccato fallt am Aufstrich am leichtesten im mittleren

und oberen Bogendrittel, es ist im un (even dagegen schwierigcr,

wcil hier Spiel- und RoIIachse sctoon stark von ihrer parallelen

Stellung zueinander abweichen, je weitcr nach dem Aufstrich-

ende, um so mehr. Andrerscits ist es im Abstrich im untoren

und mittleren Drittel leichtcr, weii hicr die Pronation noch nicht

ganz verbraucUt ist, wtUucml im pberen Drittel die Pronation

sclion allzuschr ihrcr iiuUerslen Grenze sicli nailert Dies Natur-

hindcrnis wird niemals ganz zu iSbcrwmden seiri.

Mit jedem Zittcrn ist wegen der geringen in der Pause blei-

benden Zeit, welclic volliges Erschlaffen der Muskeln nicht

zulafit, eine gewisse Spannung verbunden. Bei der RoUuug ist

die Spannung aus den angefiihrten Grunden (173) besonders

gering. Fiihlt man irgendwo beim Erlernen des Staccatos im
Arm noch starkem Spannung, so liegt siclier noch em Febler

in dem Mechanismus vor, and awar liegt er gewohiilicU darin, tlaO

das oben (169) als Tremolo geschildertc Ucuge-Streck-Zittem

des Unterarmes noch zn ulwrwiegend sich betciligt, das physio-

l^gisch mit viel starkerer Spannung verkniipd ist. Naturlich

ist die Spannung anfangs audi beim Rolkittem etwas zu grofi

und schwindet mit zunehmender t)bung durch das Ausschalten

der Kebenbewegungen (60) von selbst.

Anleitung zum Staccato.

Die Pro- und Supination in ihrcm Mechanismus vefstehen 175.
und sie ausJuhreii, ist ems. Das Rollzittern ist als Schuttel-

bewegung zunachst crlernbar und als erstc Voriibung ftir sich

auch ohne Bogcn zu cmpfehlen. Nimmt mam daun den Bogen
zur Hand, so entsteht durch den ZusammenschluB von Daumen
und Mittel finger das erste verstcifende Hindernis, welches am
raschesten durch die freie Drehung des Bogens in der Spielachse

Jl H9 #
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und Vermmdern der Reibung {124) iibenvunden wird. Da*
macht man sich auf der Armgcige am besten auf folgen&e Weisa
klar : man erfafit bei gebeugter Hand die Bogenstange zwischen

MitteHinger und Daumen wie in einem Scharnier, so daB sich

der Bogen fres dreht, die iibrigen Finger in der Luft Dann
legt man den Bogen wagererlit mil dem oberen BrHtol auf die

genau wagerecht eingestellte Saite und fiibr* nun die bescbrie-

bene rasche Zitter- oder ScbUttelbewegung aus. Man achte

darauf, daG die Hand- wild Fingergetenkc dabei nicht bevvegt

werden — ffiir manchen eine Sehwierigkeit Dieses ra&che Schut-

teln ftihrt den Bogen auf der Saite mit groBer Geschwindigkeit

hin und ber, da bei reiner Schiittelbewcgung der Unterarm

nahezu stillstehen bleibt. Fiigt man nunmehr bei fortdauemdem

Schtitteln eine langsame Beugung des Unterarm-es hinzu, so ist

das Staccato in seenem ersten Anfang gegeben. Auf dem Cello

ist dieser erste Versuch wegen der seitlichen Komponente (77)

etwas schwieriger.

Selbstredend kann man auch andere Methoden anwenden,

um zum Ziel zu gelangen, z. B. zuerst durch eine andere Person

sich Hand und Bogen schuttelnd schwingen lassen u. dgl.

M S5Q J

SchluBbemerkung.

Aus der vorliegendcn Arbeit ergibt sich die Forderting, 176,
daB die Kehler und Widerspruche der bisherigen cinseitig auf
das Handgclenk sich griindenden Schulmethoden zu I>esei"

tigen sind. Auf physiofogischer Grundlage muC eine Um-
arbeitung und Neugestaltung vorgenommen werden. Die
Ausarbeitung einer neuen Methodik kann nicht Aufgabe des
Verfassers sein, sie muB den Padagogen und den mit der
Ausbildung des Nachwuchses Sich beiassenden Kuustlern iiber-

lassen bleibeii.

Die bier vorgetaagene Thcorie ist nichts willkiirlicb Erdach-
tes, sortdern sie kniipft in der gescliicbtlichen BntwickJung or-

ganiscli dort wieder an, wo die Wege auseinander gingen und
mangels einer physiologischen Grundlage ein Fortschritt nicht
mehr zu erzielen war. Diesen Punkt der Entwicklung bildet der

Meister der Bogen fiih rung, auf den gerade die besten der acute
in Deutschiand angewandten Lebrmetliodcn zuruckzuleitcn sind,

Ludwig Spohr.

Eine verlialtnismaUig so genau gekanntc und wissen-

schaftlicb begrundete Bewegung, wie sie die naltirhche Bogen-
fuhnmg nunmehr darstellt, ist lehrbar und lembar. Zura
anscliaulichen Verstchen des Mechanismus kann sich jeder
Spieler hindurch arbeiten. Ist ferner das Verhaltnis der den
Bogen haltenden und fuhrenden KrSfte verstanden, so wird
es auch — wenn auch individual nach Miihe und Zeit
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verschleden — in allm&hlicher Annaherung an das Ziel in die

Praxis unmisctzen sein.

Das Zicl selbst ist «in dreifach.es;

1. vollkommene Klangbiidung,

2. technisclie Vereinfachung und Erleichtenmg,

3. Hersieliung des richtigen Verhaltiiisses der Technik zur

Kuiist.
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Speiche 27. 30. 32. 36.
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Springuogen 134. 162. 164. 169.
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Stricharten 135. i5&ff,
SErichfiguren logff.

SfcriebJange 156.
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Talent 7, 8. 149, 171. 174.
Tartiru 134. 159.
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Technsfc 5. 6. 22. 26. 176.— Wesen der 24. 26.

Teilbcwegtingen 56. 58. 60, 61
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Tourte 64.
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Tragheit der Masse 49.
Tremolo 164, 169.
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Wassmann 170.
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Widcrepruchc der Lehren n. 150.
Wieniawski 170,
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Wurfbogen 134. 162. r65-

Zeigcfingcrdrucfc, falscher 126.
Zentralorgan 57.
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ANLAGE.

Tafel der Strichfiguren,

I. Aui einer Saite und in einer Bogenrichtung;

r. Mit nufeinander folgenden Bogcnabscbnitten:

ohne Betonung

mit Betonung

2. Mit abgesetztemBogcnund demgleiclienBogenabschnitt.

der rtickwarts durch die Luit geftihrt wird: m

v.
i

J J J
n n n
v y v

»"*-. •••- *•*.SuOO
3. Mit abgesetztem und zuruckgeholtem, also nur zurti Teil

mit demsciben Bogen abschnitt, dessen anderer Teil durch

die Luft ^efiilirt winl:

J<

j« 162 #

J J J

n n n
V v v
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TAFEE DER STRlCHFIGURENr
.

II. Bogenwechsel auf einer Saite:

1, Mit Betonung der ersten Note:

J |
<> -

n v
v r>

2. Mit Betommg beider Noten und in Jangsamem Tempo

:

<> <>

h v
v ri

III. i. Einfacher Saitenwechsel:

>J
j

J

nVJ
5>

2. Foctlaufeiider Saitenwechsel:

It

\

TAFEL DER STRICHKIGUREN.

IV. Bog^n- rait gleichzeitigera Saitenwechsel:

X.
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TAFEL DEK. STKICHFXGUREN.
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