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Zusammenfassungen — Summaries

HERMANN BACH:
Normen des Sporttreibens

Angesichts des Differenzierungs-Prozesses des modernen Sports, daß einerseits die ihm
eigene Leistungstendenz immer stärker seine professionelle Ausübung vorantreibt,
andererseits ein wachsendes Millionenheer ihn als attraktiven Freizeitinhalt wählt, ist
die Frage nach den Normen des Sporttreibens von besonderer Aktualität; denn mit der
Änderung des Systems Sport ändert sich zwangsläufig dessen normative Grundlage.
Mögliche Antworten liefert das Norm-Konstrukt der Soziologie; mit seiner Hilfe wer-
den die verschiedenen Ebenen normativen Verhaltens untersucht. Das besondere Er-
kenntnisinteresse gilt dabei der Frage, wie sich die historisch-gesellschaftliche Entwick-
lung des Sports auf dessen Normierung auswirkt. Dabei zeigt sich, daß „Norm" im Sinne
von Handlungsbedingungen zwar universale Gültigkeit hat, daß sich aber die Handlungs-
bedingungen des Sporttreibens unter der Prämisse Leistung und Erfolg entschieden ge-
ändert haben und das tradierte Sportverständnis für die Masse der Freizeitsportler
nicht mehr als Norm gelten kann. Welches diese Norm sein könnte, darauf versucht das
abschließende Kapitel eine Antwort zu geben.

WOLFGANG BUSS /LORENZ PEIFFER:
50 Jahre Hochschulsportordnung

Die am 30. Oktober 1934 in Kraft getretene Hochschulsportordnung ist eines der zen-
tralen Dokumente der nationalsozialistischen Sport- und Erziehungspolitik. Sie ist ein
Beispiel der Funktionalisierung des Sports für die militanten, rassistischen und anti-
demokratischen Ziele der neuen Machthaber. Die Hochschulsportordnung reglementierte
die gesamte körperliche Erziehungsarbeit im Bereich der Hochschule und der Univer-
sität. Ihr zentrales Element war die Festschreibung einer dreisemestrigen Sportpflicht
für alle Studierenden. Auf der Grundlage der überlieferten Aktenbestände des Univer-
sitätsarchivs Münster und der Aussagen von Zeitzeugen wird die Umsetzung der gesetz-
lichen Bestimmungen im universitären Alltag am Beispiel einer alten deutschen Tra-
ditions-Universität nachgezeichnet.

GERTRUD PFISTER:

Zum Stellenwert des sportlichen Leistens bei Jugendlichen
in der Bundesrepublik und in der DDR

Die große Bedeutung des Hochleistungssports in der Auseinandersetzung zwischen beiden
Gesellschaftssystemen macht es notwendig, ideologische Hintergründe, Legitimations-
muster, Verbreitung und Auswirkungen des Leistungsprinzips in Ost und West zu unter-
suchen. In der DDR entspricht der ausnahmslos positiven Beurteilung des Leistens eine
unbedingte Befürwortung des Hochleistungssports, an dem sich Lernziele und -inhalte
des Sportunterrichts orientieren. In der Bundesrepublik entstand aus der Kritik an der
Leistung als regulierendem Prinzip der Gesellschaft eine Auseinandersetzung über die
Sinnhaftigkeit sportlicher Höchstleistungen und über den Stellenwert der „abstrakten"
Leistung im Schulsport. Diese unterschiedlichen Positionen spiegeln sich in den sportbezo-
genen Einstellungen der Schüler wider, die mit gleichem Instrumentarium in der Bundes-
republik und der DDR befragt wurden.



Zusammenfassungen — Summaries

KLAUS SCHÖNBEBGER:
„Arbeiter, heraus aus den bürgerlichen Sportvereinen!"

Der Beitrag untersucht am Beispiel des württembergischen Oberamts Marbach a. N. die
spezifischen Formen und Bedingungen der Arbeitersportbewegung in Dorf und Klein-
stadt. Mit dem Eindringen von Turn- und Sportvereinen auf dem Land werden sie dort
zu einem zentralen Ort ländlicher Freizeitgestaltung für die Arbeiterklasse. Das wich-
tigste Untersdieidungsmerkmal zwischen bürgerlichem und Arbeitersport ist weniger ein
inhaltliches als vielmehr ein soziales. Da aber auch in den bürgerlichen Sportvereinen
zahlreiche Arbeiter aktiv sind, können keine streng voneinander abgeschotteten Lager
entstehen. Insofern verwundert es nicht, daß 1933 nach der Zerschlagung der Arbeiter-
sportbewegung zahlreiche Arbeitersportler in die gleichgeschalteten Vereine integriert
werden konnten.

HERMANN BACH:
Norms of Sport Activity

In view of the process which differentiates modern sport into, on the one hand, a
drive for achievement which is increasingly motivated by professionalization, and, on
the other hand, an attractive leisure activity chosen by the millions, the question of
sport norms has become especially relevant. Necessarily, changes in the system of sport
bring with them changes in sport's normative basis. Sociology offers some possible
answers to the question of norm-construction. With its help, different levels of nor-
mative behavior are investigated. The special epistemological interest lies in the way
that the historical, social development of sport affects norm-formation. It is clear that
"norm" in the sense of conditions of behavior has universal validity, but that assump-
tions about achievement and success have decidedly transformed the conditions of
behavior for sport activity. The traditional understanding of sport can no longer serve
as a norm for the mass of recreational athletes. What norm can serve this group will
be investigated in a concluding chapter.

WOLFGANG BUSS / LORENZ PEIFFER:
The 1934 Guidelines for University Sports

The guidelines for university sports, which came into effect on October 30, 1934,
were one of the central documents of nationalsocialist sports and educational policy.
They were an example of the new rulers' functionalization of sports for militant,
racist, and antidemocratic goals. The guidelines regulated all aspects of physical edu-
cation in universities and technical schools. Their central element was a three-semester
physical-education requirement for all students. The realization of these guidelines is
shown in exemplary fashion at Münster, one of the traditional German universities,
where university archives and contemporary newspapers provide the basic sources.

GERTRUD PFISTER:
Young People's Attitudes toward Sports Achievement in the

Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic

The great significance of top-level sport in the competition of both social systems makes
it necessary to investigate the ideological backgrounds, the models of legitimation, the



Zusammenfassungen — Summaries

extent, and the effects of the achievement principle in both East and West. In the GDR,
the exclusively positive evaluation of achievement corresponds to the unconditional
affirmation of top-level sport, from which physical education takes its goals and con-
tent. In the ERG, however, criticism of the achievement principle as regulative prin-
ciple of the whole society has led to discussion of the meaningfulness of top-level sports
achievement and of the value of "abstract" achievement in physical education. These
differing positions are reflected in the students' attitudes toward sport. The attitudes
are investigated with the same tests and procedures for both countries.

KLAUS SCHÖNBEBGER:
"No More Workers in Bourgeois Sports Clubs!"

Focussing on Marbach (Württemberg), the essay investigated the specific forms and
conditions of the workers' sport movement in village and small town. As the gymnastics
and sport movements spread to rural areas, they became central to the recreation of the
working class. The most important differences between bourgois and workers' sport
were social rather than substantive. Since, however, many workers were also active in
bourgeois clubs, no fast boundaries can be drawn between the two social groups. No
wonder then that numerous workers were integrated into bourgeois („gleichgeschaltete")
clubs after the destruction of the workers' sport movement in 1933.



Tagungen und Kongresse

1.—4. 5. 1986 10. ADL-Kongreß, Kiel. Thema: „Sport — Planen, Durchfüh-
ren, Auswerten".
Kontakt: ADL-Kongreß-Sekretariat, Institut für Sport und
Sportwissenschaften der Christian-Albrechts-Universität Kiel,
Olshausenstr. 40, 2300 Kiel 1, FRG.

23.—26. 5. 1986 North American Society for Sport History Convention, Uni-
versity of British Columbia, Vancouver, Canada.
Kontakt: North American Society for Sport History. Dr. B.
Schrodt, School of Physical Education and Recreation, Osborne
Centre, Unit II, University of B.C. Vancouver, B.C. Canada
V6T1W5.

26.—31. 5. 1986 5th International Symposium for Comparative Physical Edu-
cation and Sport, Vancouver, Canada.
Kontakt: International Society on Comparative Physical Edu-
cation and Sport (ISCPES). Dr. Eric Broom, I.S.C.P.E.S. Inter-
national Symposium, School of Physical Education, University
of British Columbia, Vancouver, B.C. V6T 1W5, Canada.

6 . -7 . 6. 1986 Bewegungsdiagnostik — Bewegungspädagogik — Bewegungs-
therapie —• Ansätze und Theorien zur Förderung der Motorik
und Persönlichkeit durch Bewegung im Schul- und Behinderten-
bereich.
Kontakt: Institut für Sportwissenschaft, Universität Wien,
Possingergasse 2, 1150 Wien.

11.—15. 7. 1986 5th International Symposium of Biomechanics and Medicine
in Swimming, University of Bielefeld, FRG.
Kontakt : Dr. Bodo Ungerechts, University Bielefeld, Abt. Sport-
wissenschaft, D-4800 Bielefeld 1, FRG.

18.—23. 7. 1986 Vllth Commonwealth and International Conference on Sport,
Physical Education, Dance, Recreation and Health, Glasgow,
United Kingdom, in conjunction with the Xlllth Common-
wealth Games, Scotland.
Kontakt: Mr. B. Wrigth, Directo , Jordanhill College of Edu-
cation, Southbrae Drive, Glasgow, United Kingdom.

18.—23. 8. 1986 Xlth World Congress of Sociology with subthemes prepared by
the International Committee for Sociology of Sport (ICSS),
New Delhi, India.
Kontakt: Dr. Alan G. Ingham, Dept. of Health; Physical Edu-
cation and Recreation, Philipps Hall, Miami University, Ox-
ford, Ohio 45056, USA.



22.-26. 8. 1986 AIESEP World Convention. Theme: "The Physical Education
Teacher and Coach Today".
Kontakt: Prof. Dr. Rieder, Institut für Sport und Sportwissen-
schaft, Im Neuenheimer Feld 710, 6900 Heidelberg.

1.—7. 9. 1986 International Seminar and Workshop: Outdoor Education,
Recreation, Sport and Tourism, Wingate, Israel.
Kontakt: Zivi Artzi, Director, Organizing Committee, Seminar
on Outdoor Education, Recreation, Sport and Tourism, Wingate
Institute, Wingate 42902, Israel.

16.—18. 9. 1986 1986 Asian Games Scientific Congress, Seoul, Korea.
Kontakt: Dr. Keung Seh-Lee, Director, Organizing Committee
of the 1988 Olympic Scientific Congress, Korea Sports Science
Institute C.P.O. Box, 1106 Seoul, Korea.

22. 9.-26. 9. 1986 XXIII FIMS World Congress of Sports Medicine. "Sports and
Health in the World Community with Special Focus on Sports
Medicine in Developing Nations".
Kontakt: Organizing Committee XXIII FIMS World Congress,
P.O. Box 439, Fortitude Valley, Queensland 4064, Australien.

29. 9.—1. 10. 1986 1986 ICHPER Symposium. "Physical Fitness and the Ages of
Man".
Kontakt: The Cosell Center for Physical Education. The
Hebrew University, Jerusalem 91904, Israel.

Zur Information: :
Die folgende Veranstaltung findet nicht wie geplant vom 17.—
22. 6. 1986 statt, sondern erst im Jahre 1987. Der genaue Ter-
min liegt z. Z. noch nicht fest.

ICOSH Seminar, Falun, Sweden.
Kontakt: ICSSPE International Committee for History of
Sport and Physical Education (ICOSH). Mr. Lars-Inge Ström,
ICOSH Secretary General, Strandvägen 8, 83200 Frösön, Swe-
den.



Zu diesem Heft

Dieses erste Heft des Jahres 1986 und damit des 16. Jahrgangs folgt einer besonderen
Ausrichtung, auch wenn der Veranlasser einer solchen Heftgestaltung sie wohl kaum
vorbehaltlos, wenn überhaupt, akzeptieren wird. Es ist Hajo Bernett gewidmet, der
sich in den sechziger Jahren nicht nur entschieden dafür einsetzte, daß die sich ent-
wickelnde Sportwissenschaft zu ihrer eigenen Darstellung auch eine eigene wissenschaft-
liche Zeitschrift erhielt, sondern der auch vom Tag ihrer Gründung an dem Herausgeber-
Kollegium als Mitglied angehörte; die Herausgabe jedes Heftes und jedes Jahrgangs
dieser Zeitschrift begleitete er aufmerksam lesend, sorgfältig prüfend und kritisch kom-
mentierend, ermutigend und anregend, freundlich tadelnd und — wenn erforderlich —
auch energisch mahnend, vor allem konsequent in dem Bestreben, hohe Qualitätsmaß-
stäbe an Inhalt und Form anzulegen, wohl wissend, daß nur auf diese Weise die Ent-
wicklung einer noch jungen wissenschaftlichen Disziplin gefördert werden kann, die noch
dabei ist, zu sich selbst zu finden. Da man weiß, daß H. B. öffentliches Lob nicht mag,
soll es bei dieser knappen Würdigung bleiben. Herausgeber, Redaktion, Verlag und Leser
gratulieren zum 65. Geburtstag und hoffen, daß der Ruhestand keiner im wörtlichen
Sinne wird, sondern die Arbeit an wichtigen und noch unaufgearbeiteten Themen der
deutschen Zeitgeschichte fortgesetzt werden kann.

Themen, Berichte und Besprechungen dieses Heftes gehören zu den gegenwärtigen Haupt-
arbeitsgebieten Bemetts: Leibeserziehung und Sport im Nationalsozialismus, Geschichte
des Arbeitersports und Sport in der DDR. Bernett teilt gewiß nicht jede in ihnen ver-
tretene Position und Schlußfolgerung — aber in allen Beiträgen dieses Heftes wird sicht-
bar, wie sehr seine Arbeiten die Behandlung von Problemen angeregt, Diskussionen über
wichtige Themen ausgelöst und die kritische Auseinandersetzung über sie herausgefordert
haben. Das gilt auch für die Besprechungen, von denen Bernett eine mitverfaßt hat;
und in einer Besprechung ist er selbst Gegenstand kritischer Betrachtung. Und sicherlich
wird er — auch wenn er in ihnen nicht vorkommt — an den Besprechungen von Heine-
mann, Schulz und Weiler seine Freude haben. O.G.



BESPRECHUNGEN

H. BERNETT / W. Buss / H.-G. JOHN / L. PEIFFER:

Die Geschichte der Sportarten
aus der Sicht der nationalistischen „Geschichtspropaganda"*

Ein Defizit der sportgeschichtlichen Forschung

Die Sportgeschichte hat es nicht mit einem einheitlichen Forschungsgegenstand zu tun,
sondern mit einem heterogenen Komplex, der sich aus einer Vielzahl von Sportarten
konstituiert. Eine ihrer aktuellen Forschungsrichtungen ist bestrebt, durch die Schicht
der Ideen, Ideologien und organisatorischen Gebilde zur Wirklichkeit sportlichen Han-
delns vorzustoßen. Damit erschließt sie den Zugang zu den Tätigkeitsbereichen, um den
geschichtlichen Wandel der Bewegungsstrukturen und Verhaltensnormen zu erfragen.
Eine Sportgeschichte, die den Sportler selber in den Blick nehmen will, begreift die Sport-
art als Bezugsrahmen jeder sportlichen Aktivität. Obgleich die Notwendigkeit dieses
Vorgehens nicht bezweifelt wird, steht die historische Erforschung der Sportarten noch
am Anfang. Die „Geschichte des Sports aller Völker und Zeiten", herausgegeben von
G. A. E. BOGENG (Leipzig 1926), ist folgenlos geblieben und nicht fortgeschrieben wor-
den. Heute drängen sich diejenigen in die Lücke, die eine vordergründige Betrachtung
bevorzugen: Journalisten, Statistiker, Funktionäre.

Gegenwärtige Ansätze

Sportart und fachliche Sportorganisation sind in der Rückschau nicht voneinander zu
trennen. In der Gegenwart und in den kommenden Jahren bieten die Zentenarien der
großen deutschen Sportverbände den gegebenen Anlaß, Sportarten in ihrer organisato-
rischen Bindung historisch zu erforschen. So hat UEBERHORST im Zusammenhang mit
dem Jubiläum des Deutschen Ruderverbandes nicht nur eine Verbandsgeschichte, sondern
zugleich eine politisch-gesellschaftliche Problemgeschichte des deutschen Rudersports, illu-
striert mit Bilddokumenten aus dem Bestand des Deutschen Sportmuseums (Minden
1983), vorgelegt. Eine Geschichte des Schwimmens und des Schwimmverbandes, der 1986
sein Jubiläum begehen wird, ist bereits in Arbeit. Der Leichtathletik-Verband ist noch
nicht an der Reihe, aber mit zwei Dissertationen haben die Vorarbeiten schon begonnen.

* Folgende Publikationen werden besprochen:
SKORNING, L. (Gesamtredaktion): Leichtathletik in Vergangenheit und Gegenwart. 2 Bände.
Berlin (DDR) 19762. 470 S.; DM 30,—
Fußball in Vergangenheit und Gegenwart. 2 Bände. Berlin (DDR) 1976. 361 S. (zur Zeit nicht
lieferbar)
PAHNCKE, W. (Gesamtredaktion) : Schwimmen in Vergangenheit und Gegenwart. 2 Bände.
Berlin (DDR) 1979. 430 S.; DM 30,—
Gerätturnen einst und jetzt. Berlin (DDR) 1983. 262 S.; DM 20,90
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Sportgeschichtliche Planung in der DDR

In der DDR ist die Geschichte der Sportarten Gegenstand und Ergebnis langfristiger
Planung, die auf das Jahr 1967 zurückgeht. Die Aufforderung kam vom 9. Plenum des
ZK der SED, das die Historiker darauf verpflichtete, durch gezielte „Geschichtspropa-
ganda" das Staats- und Klassenbewußtsein der Bürger zu festigen. Aus dieser Richt-
linie leiteten die Sporthistoriker der DDR den Auftrag ab, mit einer Geschichte der
Sportarten an die aktiven Sportler heranzutreten, ihnen ein Bild der Überlegenheit
zu vermitteln und auf ihr praktisches Handeln einzuwirken. Das vom DTSB-Präsi-
dium unterstützte Vorhaben ist inzwischen Wirklichkeit geworden. Unter zentraler Ge-
samtleitung haben Autorenkollektive die Geschichte der populärsten Grundsportarten
dargestellt und zusammenhängend publiziert. Mit dem Erscheinen des vierten Teils läßt
sich das Ergebnis übersehen und beurteilen, so daß der Zeitpunkt für eine Rezension
gekommen ist.

Historisch-ideologische Grundlagen

In den bisher veröffentlichten Bänden zur Geschichte des Fußballspiels, der Leicht-
athletik, des Turnens und des Schwimmens wird die historische Analyse dieser Sport-
arten konsequent von den Prinzipien der marxistisch-leninistischen Geschichtswissen-
schaft abgeleitet. Damit wird das Bewußtsein verbreitet, daß „die Geschichte der Kör-
perkultur in Deutschland ( . . . ) einen gesetzmäßigen, von objektiven Widersprüchen vor-
angetriebenen Entwicklungsprozeß" darstellt, „der mit historischer Notwendigkeit in der
sozialistischen Körperkultur seinen bisherigen Höhepunkt findet" [EICHEL, W.: Aktuelle
Probleme und künftige Aufgaben der Geschichte der Körperkultur als sportwissenschaft-
liche Disziplin. In: Theorie und Praxis der Körperkultur 19 (1970), 369—373]. Um
die politisch-ideologische Zielsetzung wirksam zu machen, postulieren die Autoren „vor-
bildliche politische Klarheit" [ZOROWKA, G. (Präsident des Schwimmsport-Verbandes der
DDR): Zum Geleit. In: Schwimmen in Vergangenheit und Gegenwart. Bd. 1 Berlin
(DDR) 1979, 7], d. h. politische Prinzipientreue und die Anerkennung verbindlicher Nor-
men zur Deutung historischer Sachverhalte, wie sie durch Parteitagsbeschlüsse festgelegt
worden sind.
Vor diesem Hintergrund erklärt sich die methodologische Grundlage: die Einordnung
der geschichtlichen Entwicklung der Sportarten in das Basis-Uberbau-Schema des histo-
risch-dialektischen Materialismus und deren Deutung als Teilbereich der gesellschaftlichen
Auseinandersetzung zwischen Herrschenden und Unterdrückten. Im vermeintlichen Besitz
der historischen Wahrheit beschreibt die marxistische Geschichtswissenschaft die Gesamt-
entwicklung als einen Prozeß in aufsteigender Linie, der im Kommunismus schließlich
seinen Höhe- und Endpunkt erreiche. Ihr Verlauf werde von „objektiven Widersprüchen"
bestimmt, von fortschrittlichen und reaktionären Kräften, die im Klassenkampf mit-
einander ringen. Mit dem Übergang zum Zwischenstadium des Sozialismus habe der
Fortschritt die Reaktion besiegt, und folglich erreiche auch die Körperkultur als gesell-
schaftlicher Teilbereich eine neue Qualität.
Dieses Denkmuster bestimmt auch die Darstellungen zur Geschichte der Sportarten.
Während die Entwicklung des Sports in Deutschland vor 1945 aus dem Klassenkampf
gedeutet wird, in dem sich reaktionäre und progressive Kräfte gegenüberstanden, er-
scheint der „gesetzmäßige" Aufschwung des Sports in der DDR im Lichte einer eupho-
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rischen Grundhaltung. Von sentimentalen Geschichten über die Anfänge nach 1945 spannt
sich der Bogen bis zur stolzen Medaillenbilanz anläßlich der großen Weltsportereignisse.
Was aus der Sicht der Auftraggeber positiv erscheinen mag, wird dem kritischen Leser
zum ständigen Ärgernis: die prinzipientreue Geschichtsdogmatik, die schulmeisterliche
Vermittlung unumstößlicher Wahrheiten, die aufdringliche „Geschichtspropaganda'', die
permanente Frontstellung.

Die populärwissenschaftliche Methode
Die Autoren wählen für die Darstellung eine sogenannte „populärwissenschaftliche"
Methode, die durch den bewußten Verzicht auf Quellen- und Literaturangaben gekenn-
zeichnet ist. Implizit wird dieses Vorgehen mit der Adressatengruppe, den Sportlern und
Sportanhängern in der DDR, begründet, denen die eigene Überprüfung und Bewertung
der — wie es heißt — belegbaren und abgesicherten Aussagen erspart werden sollen. So
fragwürdig diese Entscheidung wegen ihrer Begünstigung der Unmündigkeit des Lesers
auch schon ist, noch unannehmbarer wird sie, wenn gleichzeitig im Rahmen der popu-
lärwissenschaftlichen Vereinfachung die Entlarvung der von sogenannten „idealistischen
Publizisten, Historikern und bürgerlichen Sportführern gefälschten und verzerrten Dar-
stellungen zur Entwicklung der Körperkultur am Beispiel der einzelnen Sportarten"
unternommen werden soll (SKORNING 1976, Bd. 1, 5 f.). Gerade eine solche Ausein-
andersetzung bedarf doch einer ausgewiesenen und offenen Geschichtsschreibung, die eine
differenzierte Interpretation und Bewertung von Aussagen anhand überprüfbarer An-
gaben ermöglicht. Der Hinweis, daß bei dem Bemühen um ein objektives Geschichts-
bild „alles das in gebührender Weise beschrieben wurde, was historisch wichtig und für
die Traditionspflege notwendig ist" (6), kann das Offenlegen der Quellen in keiner
Weise ersetzen.
Diese grundsätzliche Kritik bezieht sich auf die vorliegenden sieben Bände zur Ge-
schichte der Sportarten. Graduelle Unterschiede zeigen sich jedoch in der jeweiligen Dar-
stellung der Entwicklung bis 1945 im Vergleich mit der Bearbeitung des Zeitraums ab
1945. Während in den ersten Teilen — trotz der aufgezeigten methodologischen Män-
gel — noch die ordnende Federführung von Historikern zu erkennen ist, dominiert
später ein journalistischer Stil. Analog zu Sportreportagen im DDR-Hörfunk werden
Tatsachen- und Sensationsberichte eingeflochten, die das Geschehene mit dramatischen
Effekten vergegenwärtigen. Auf diese Weise wird eine Emotionalität erzeugt, die der
sachlichen Information über die Entwicklung der Sportarten entgegensteht.

Leichtathletik in Vergangenheit und Gegenwart
Der erste Band, erarbeitet von HINSCHING, SCHAFHIK und WEDER, beginnt mit scharfer
Kritik an älteren Darstellungen, die nicht unbegründet ist. Diese haben sich in der
Tat zumeist darin erschöpft, die Chronik des Geschehens aufzuzeichnen. Auch haben sie
es unterlassen, den Arbeitersport in die Betrachtung einzubeziehen, vermutlich wegen
seiner geringeren Leistungsfähigkeit. Dieses Desiderat nehmen die Autoren zum Anlaß,
nunmehr umgekehrt zu verfahren und die „bürgerliche" Leichtathletik in ihrer Be-
deutung der „Arbeiterleichtathletik" nachzuordnen. Dabei vertreten sie den Leitgedan-
ken, daß die Leichtathletik erst im revolutionären Arbeitersport einen „progressiven"
Charakter erhalten habe. Der „bürgerlichen" Sportführung wird immerhin zugebilligt,
eine Pionierleistung volbracht zu haben. Nach einer stürmischen Anfangsentwicklung sei
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sie jedoch wie das gesamte Bürgertum in den gefährlichen Sog des deutschen Imperialis-
mus geraten und habe schließlich im Bündnis mit dem Nationalsozialismus den verdien-
ten Schiffbruch erlitten. „Arbeitersport ist Massensport! Das war das Hauptanliegen
im Arbeitersport" (SKORNING 19762, Bd. 1, 89). Mit dieser These aus dem Bereich
der Agitation verdecken die Autoren den historischen Sachverhalt, daß die von Arbeitern
bevorzugten Formen des „Massensports" von Bürgerlichen geschaffen worden sind: der
Waldlauf (auch als Propagandalauf), die Bahnstafetten und Groß-Staffelläufe, die Mehr-
und Mannschaftskämpfe. Dieses ganze Spektrum „kollektiven" Ubens und Kämpfens
war schon entfaltet, als sich der Arbeitersport der Leichtathletik zuwandte.
Ist der erste Band von allgemeinem Interesse, da er die „Geschichte der Leichtathletik
in Deutschland bis 1945" behandelt, so verengt sich die Perspektive im zweiten Band
auf den sensationellen Aufstieg der Leichtathletik in der DDR bis 1975. Indem mit
GITTER ein DVfL-Funktionär die Federführung übernimmt, tritt ein merklicher Stil-
wandel ein. „Hell spiegelt sich das Sonnenlicht im Glanz eines Goldpokals" — so trivial
beginnt die Darstellung im Reportagestil. Ein optimistischer Duktus schmückt den Weg
des gesetzmäßigen Aufschwungs mit Superlativen. Man identifiziert sich mit der Pose
des Siegers und mit regelmäßig wiederkehrenden politischen Treuebekenntnissen.
Während der erste Band mit Einschränkung akzeptabel genannt werden kann, erscheint
die Lektüre des zweiten Bandes als eine Zumutung, weil die penetrante „Geschichtspro-
paganda" jede Sachlichkeit vermissen läßt. Wenn der Leiter des Autorenkollektivs 1972
erklärt hat, daß die „Schaffung eines neuen nationalen Geschichtsbildes" als „Beitrag zur
Abgrenzung gegenüber der imperialistischen BRD" dienen soll [SKORNING, L.: Geschichte
der Körperkultur. In: Theorie und Praxis der Körperkultur 21 (1972), Beiheft 3, 16],
dann ist die populärwissenschaftliche Geschichte der Leichtathletik dieser Zielsetzung
ein Stück nähergekommen.

Schwimmen in Vergangenheit und Gegenwart

Den Auftakt des ersten Bandes, verfaßt von PAHNCKE und HEISE, bildet eine nicht un-
angemessene Kritik an bisherigen, „meist aus bürgerlichen Quellen stammenden"
(PAHNCKE 1979, Bd. 1, 7) Darstellungen zur Schwimmgeschichte. Damit bemängeln die
Autoren zu Recht das herkömmliche Verfahren, die Geschichte in Zahlenbilanzen zu er-
fassen, ohne das historisch-gesellschaftliche Umfeld zu berücksichtigen. Die fällige Kor-
rektur ist löblich, aber in ihrer Darstellung verfallen die Autoren in einen anderen Eng-
paß: Sie zwängen die historischen Ereignisse und Entwicklungen in die starre Schablone
des Klassenkampf-Rasters und ersetzen häufig die Beweisführung durch ideologisch be-
dingte Behauptungen. So erscheint die Gründung der ersten Schwimmvereine letztlich
als Werk der „herrschenden Klasse". Ebenso wird die Gründung des Deutschen Schwimm-
Verbandes „nach dem Vorbild der Monopolbildung in Industrie und Wirtschaft" (37 f.)
zu einem hochgradigen Politikum stilisiert. Für die Tatsache, daß die „Deutsche Schwim-
merschaft" auf die Region an Rhein und Ruhr begrenzt war, halten die Autoren eine
gedankliche Konstruktion bereit, die ganz ihren politischen Absichten entspricht: „Eben-
hier waren jene unheilvollen Kräfte der deutschen Monopolbourgeoisie zu Hause und die
nötigen Kapitalien angehäuft, die das wirtschaftliche Geschehen in Deutschland maß-
geblich beeinflußten. Die (. . .) bürgerlichen Schwimmvereine der DDS wurden von diesen
Kräften stark gefördert" (63). Die Vereinigungs-Bestrebungen von DSV und DS hätten
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in dieser Sicht weder sportliche noch verbandspolitische Beweggründe. „Beide Verbände
waren ausgeprägte Vertreter des imperialistischen Deutschland und hatten vor allem in
der Erziehung der Jugend zum Krieg die gleiche Zielsetzung" (65). Die 1919 erfolgte
Einigung erklären die Autoren als politische Maßnahme gegen das „Schreckgespenst des
Sozialismus" (95). Die Reihe einseitig verzerrter Interpretationen ließe sich beliebig fort-
setzen.
Daß die Verfasser der Darstellung des Arbeiterschwimmsports gebührenden Raum geben,
versteht sich von selbst. In dem Bestreben, fortschrittliche Traditionen aufzuzeigen, auf
die sich der DDR-Schwimmsport berufen kann, überzeichnen sie aber z. T. die Bedeutung
der Arbeitersport-Schwimmvereine (z. B. 165—167). Gab es wirklich alternative Ver-
haltens- und Bewegungsformen? Hier scheint Skepsis geboten. Die dem Arbeitersport
zugeschriebenen Meriten um das Rettungsschwimmen sind zu relativieren. Das Rettungs-
schwimmen war längst Anliegen beider „bürgerlicher" Schwimmverbände, und die Grün-
dung der DLRG im Jahre 1913 durch den DSV markierte nur den Abschluß eines langen
Entwicklungsprozesses. Natürlich gilt das Interesse der Autoren nicht dem Arbeiter-
schwimmsport generell, sondern vornehmlich den „revolutionären" Vertretern kommu-
nistischer Prägung, während die große Masse der politisch gemäßigten ATSB-Vereine
als „revisionistisch" abqualifiziert wird.
Läßt sich dem ersten Band ein allgemeines Interesse zubilligen, da er die Entwicklung
des Schwimmens bis 1945 auf breiter Basis anspricht, so kann man das Konzept des
zweiten Bandes, verfaßt von FIEDLER und LIEBOLD, nur bedauern. Während der Bun-
desrepublik die Rolle des Bösewichts zugedacht wird, erstrahlt der kometenhafte Aufstieg
des DDR-Schwimmsports bis zu den Olympischen Spielen von 1976 in um so hellerem
Glanz. Zu ideologisch bedingten Fehldeutungen kommen sachliche Fehler und begriff-
liche Unscharfen. Was verstehen die Verfasser unter „werktätigen Schichten", die den
DSV zunehmend rekrutierten (vgl. S. 41)? Ein Anachronismus unterläuft ihnen in
bezug auf den Regierungserlaß von 1894, und zwar ausländische Starts betreffend. Dieser
soll sich gegen die Arbeiter-Schwimmvereine gerichtet haben. Solche gab es jedoch erst um
die Jahrhundertwende. Daß Frauenabteilungen anfangs an Männervereine gebunden
waren, trifft nicht zu; es gab bereits seit 1893 reine Frauen-Schwimmvereine wie „Nixe
Charlottenburg", „Bille Hamburg" und „Aphrodite Berlin" (Akten des Berliner Damen-
Schwimmvereins ,Aphrodite'. Landesarchiv Berlin. Rep. 42, Acc. 2371, Nr. 28356). Das
Kürzel für die Deutsche Schwimmerschaft hieß DS, nicht DDS. Im Verzeichnis der Deut-
schen Meister muß es statt MÜCKE (Stettin) NÜSKE heißen.
Die abschließend aufgelistete Literatur zur Geschichte des Schwimmsports stellt eine
kümmerliche Auswahl dar, die „bürgerliche" Autoren weitgehend ausklammert. Ist dies
die Quellenbasis der Arbeit? Man kann nicht umhin, dies anzunehmen, da jeglicher
Hinweis auf sonstige Quellen fehlt.
Somit erweist sich die zweibändige Schrift alles in allem eher als ein Instrument der
politischen Bildung, der Erziehung zum Klassenkampf und der politischen Abgrenzung
gegenüber der Bundesrepublik denn als eine sportgeschichtlich vertretbare Abhandlung
zur Entwicklung des Schwimmsports.

Fußball in Vergangenheit und Gegenwart

Die durch ein Autorenkollektiv unter Leitung ZÖLLERS erarbeitete zweibändige Ge-
schichte des Fußballsports wurde mit dem Anspruch konzipiert, einen „Überblick über
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die nationale Fußballgeschichte" zu geben (SKORNING 1976, Bd. 1, 6). Wird unter diesem
„nationalen" Aspekt im ersten Band, der den Zeitraum bis zum Ende des national-
sozialistischen Regimes behandelt, noch das ganze Spektrum des bürgerlichen Verbands-
fußballs im DFB und des „Arbeiterfußballs" im ATSB erfaßt, so beschäftigt sich der
zweite Band fast ausschließlich mit der Entwicklung in der DDR. Darin dokumentiert
sich das für die Geschichtsschreibung der DDR verbindliche Nationalbewußtsein, das
von einer nationalen Eigenständigkeit der DDR ausgeht. Unter dem eingangs erhobe-
nen Anspruch wäre diese Einschränkung diskussionswürdig, und sie könnte respektiert
werden, wenn sie zumindest konsequent gehandhabt würde. Die Entwicklung in der
Bundesrepublik wird jedoch immer dann in den Blick genommen, wenn es gilt, negative
sportpolitische Erscheinungen darzustellen (Bd. 2, 86—88). Diese Methode muß zu dem
Vorwurf einer unseriösen Betrachtungsweise führen, die in solchen Passagen eher einer
ideologischen Kampfschrift als einer sauberen historischen Arbeit entspricht. Indem vor
allem der zweite Band zu einer politischen Propagandaschrift tendiert, bleiben wich-
tige Aspekte der Geschichte dieser Sportart unberücksichtigt. Das chronologische Vor-
gehen nach Etappen führt zu einer erheblichen Unübersichtlichkeit, da Einzelentwick-
lungen mit grundlegenden Strukturbeschreibungen unsystematisch wechseln, so im zen-
tralen dritten Kapitel (1958—1971).
Insgesamt wird die konservative und zeitweise reaktionäre Struktur der bürgerlichen
Fußballbewegung vor 1945 — vor allem ihre Rolle als Teil des NS-Sports — treffend
gekennzeichnet. Mit dieser politischen Bewertung wird jedoch das Gesamtphänomen der
Entwicklung des Fußballspiels zur beliebtesten Massensportart der Moderne nicht aus-
reichend beschrieben und erklärt. Soziologische Interpretationen werden erst gar nicht
herangezogen, weil die historisch-materialistische Geschichtsschreibung, wie die Autoren
sie praktizieren, zwar gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge berücksichtigt, diese jedoch
nur insoweit ausweist, als sie in das vorgegebene Interpretationsmuster passen.
Die sicherlich notwendige — weil bisher vernachlässigte — Herausstellung der Entwick-
lung des „Arbeiterfußballs" wird im Verhältnis zum bürgerlichen Fußballsport stark
überbewertet. Der „Arbeiterfußball" stellte nur eine Randerscheinung in der Gesamt-
entwicklung des nationalen Fußballsports dar, die eindeutig der bürgerliche DFB prägte.
Während der DFB 1930 ca. eine Mio. Mitglieder hatte, gab es nur ca. 50 000 organi-
sierte Arbeiter-Fußballspieler. In dem 180seitigen ersten Band wird die Entwicklung dieses
relativ kleinen Ausschnitts jedoch auf ca. 65 Seiten (d. i. ein Drittel des gesamten
Bandes) abgehandelt.
Insgesamt kann diese zweibändige Fußballgeschichte nur mit Vorbehalt als brauchbar
bezeichnet werden. Zu kritisieren sind die Überbewertung des „Arbeiterfußballs", die
mangelhafte Darstellung der sportartimmanenten Veränderungen, vor allem auf dem
Gebiet der Technik und Taktik, sowie die Unterschätzung des soziologischen und des
pädagogischen Aspekts. Insofern wird man kaum dem eigenen Anspruch gerecht, „als
Nachschlagewerk für Lernende und Interessierte" zu dienen.

Gerätturnen einst und jetzt
Der jüngste Beitrag zur Geschichte der Sportarten sprengt den Rahmen dieser Reihe in
mehrfacher Hinsicht. Äußerlich erscheint das einbändige Werk in einem größeren Format
und in neuer Aufmachung. Auch inhaltlich weist das vorliegende Buch eine Sonderheit
auf. Nach Leichtathletik, Fußball und Schwimmen wird erstmalig die historische Ent-
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wicklung einer Sportart beschrieben, die keine eigene Organisation in Form eines spezi-
ellen Fachverbands gefunden hat. Das bisher praktizierte Verfahren, gleichzeitig mit der
Analyse der Historizität der Bewegungstechniken auch die gesellschaftliche Funktion
dieser Sportart und der daraus erwachsenen Fachorganisation aufzuzeigen, greift somit
beim Gerätturnen nicht. Das Turnen an Geräten war und ist der Kern der deutschen
Turnbewegung, aber diese Bewegung ist mehr als Gerätturnen, was sich sowohl in der
Aufgabenstruktur des DTV (Deutscher Turn-Verband der DDR) als auch des DTB
zeigt. So ist es nicht erstaunlich, daß „Gerätturnen einst und jetzt" in erster Linie eine
politische Geschichte der deutschen Turnbewegung beschreibt. Die spezifische Entwick-
lung des Gerätturnens, seiner vielfältigen Bewegungsstrukturen, die geschichtlichen Ver-
änderungen der Turngeräte und die damit verbundenen Auswirkungen auf neue Formen
des Turnens werden lediglich am Rande behandelt.
Die politische Ideengeschichte aus der Sicht der marxistisch-leninistischen Geschichts-
betrachtung wird zum Leitfaden der Darstellung. Dabei weichen die Autoren insbeson-
dere zur Kennzeichnung der völkisch-nationalen Politik der bürgerlichen Turnbewegung
nach Gutdünken von ihrem eigenen Grundsatz ab, „die Geschichte des Gerätturnens von
Verfälschungen zu befreien" (5), wenn es gilt, sie von der proletarischen Turnbewegung
abzugrenzen. So erklärt man eine Passage aus dem Grußwort des Oberbürgermeisters
a. D. anläßlich des 13. Deutschen Turnfestes in München fälschlicherweise zur Losung
des Turnfestes. Und der Demonstrationszug unter der Hakenkreuzfahne, der sich an
die Hitler-Kundgebung im Zirkus Krone anschloß, wird zum offiziellen Münchner
Turnfestzug deklariert, um den revanchistischen und faschistischen Charakter der DT
zu belegen (81 f.)!
Auch muß die überaus positive Würdigung GUTSMUTHS' als Wegbereiter des Gerät-
turnens und Vorkämpfer der Arbeiterturnbewegung Irritationen über die wissenschafts-
theoretische Stringenz der DDR-Historiographie auslösen. Waren es nicht gerade die
Philanthropisten, die mit der Förderung der Leibesübungen des Bürgertums die Klassen-
gegensätze verschärften und die körperliche Erziehung als Privileg einer standesgemäßen
bürgerlichen Erziehung praktizierten?
Der zweite Teil der vorliegenden „Geschichte des Gerätturnens" beinhaltet eine Chro-
nologie des Aufstiegs des Kunstturnens in der DDR und der Erfolge der Turner und
Turnerinnen der DDR auf nationaler und internationaler Ebene. Geschichte wird in
diesem Abschnitt zur Medaillenzählerei und damit zur sportpolitischen Propaganda de-
gradiert.

Zusammenfassung

Im Prinzip ist es zu begrüßen, daß die Sportgeschichte endlich damit begonnen hat, die
historische Bedeutung der Sportarten zu begreifen. In dieser Hinsicht können die be-
sprochenen Bände als Fortschritt bewertet werden. Wer sich zukünftig mit der Geschichte
der Sportarten befaßt, wird sie nicht übersehen dürfen. Vor unkritischer Lektüre ist
jedoch zu warnen. Die Verfasser sind auf zweierlei Weise an konstitutive Voraussetzun-
gen gebunden: an die Normen des marxistisch-leninistischen Geschichtsbildes und an die
erklärte Absicht der „Geschichtspropaganda" [Zum Programm einer bewußtseinsbilden-
den Geschichtspropaganda vgl. HINSCHING, J./SCHAFHIK, J.: Zur Erforschung und Dar-
stellung der Geschichte der Sportarten. In: Theorie und Praxis der Körperkultur 20
(1971), 99—106]. Diese doppelte Bindung läßt erkennen, daß sich die Sporthistoriker
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der DDR genötigt sehen, ihr Metier als anwendbare und angewandte Wissenschaft zu
verstehen. Indem sie sich des ideologisch festgelegten Begriffs der Propaganda bedienen,
verpflichten sie sich dem Auftrag der staatsstragenden Partei, Wissenschaft als Schulung
zu betreiben, Wissen in politisches Handeln umzusetzen. Der gemeldete Verkaufserfolg
der besprochenen Buchreihe wirft die Frage auf, ob die Mündigkeit der Leser dieser
Tendenz gewachsen ist.

HAJO BERNETT:

Sportunterricht an der
nationalsozialistischen Schule.

Der Schulsport an den höheren Schulen
Preußens 1933—1940
(Schriften der Deutschen Sporthochschule
Köln, Bd. 15).
St. Augustin: Richarz 1985. 141 S.;
DM 39,—

Seit nunmehr 20 Jahren legt BERNETT

in gedrängter zeitlicher Folge Arbei-
ten über Leibeserziehung und Sport im
nationalsozialistischen Deutschland vor.
Gemeinsame Absicht der mittlerweile zahl-
reichen Monographien und Zeitschriften-
aufsätze ist der Versuch einer umfassen-
den Aufklärung über die damalige Ver-
flechtung von Sport und politischer Macht.
Es geht ihm um eine wirklichkeitsnahe und
detaillierte Rekonstruktion der politischen
Einverleibung des Sports durch das NS-
Regime. Die einzelnen Veröffentlichungen
verfolgen zu diesem Zweck — in unermüd-
licher Auswertung immer neuen Quellen-
materials — jeweils verschiedene, syste-
matisch abgrenzbare Teilfragen, deren Ant-
worten sich zu einem Gesamtbild zusam-
menfügen lassen.
Der spezifische Beitrag der vorliegenden
Arbeit zu diesem Gesamtbild ist im we-
sentlichen auf zwei Ebenen festzumachen:

— Inhaltlich werden hier erstmals die
Verhältnisse der schulischen Leibeserziehung

ausführlich recherchiert und zum zentralen
Forschungsgegenstand gemacht. Zwar fand
dieses Thema auch in früheren Arbeiten
BERNETTS Berücksichtigung, doch nie in der
nun gegebenen Breitflächigkeit und Domi-
nanz. Dadurch aber wird die Arbeit nicht
nur für den Sporthistoriker, sondern in er-
höhtem Maße auch für den (historisch
interessierten) Sportdidaktiker bedeut-
sam.
— Mit der inhaltlichen Seite ist der metho-
dische Zugriff eng verknüpft. Wie die
Frage nach brauchbarem Quellenmaterial
BERNETTS Studien zur NS-Zeit generell
durchzieht, so können auch Beschreibung
und Analyse der schulischen Situation sinn-
vollerweise nur gewagt werden, wenn ent-
sprechend aussagekräftige und verläßliche
Quellen zur Verfügung stehen. Mit den
Jahresberichten der preußischen höheren
Schulen hat sich BERNETT hier eine neue
Qualität von Materialien zugänglich ge-
macht, die ihm den Zugriff auf Schulsport-
wirklichkeit in der NS-Zeit allererst er-
möglicht und mit deren Hilfe er der schu-
lischen Realität möglichst nahe zu kom-
men hofft.
Zu beiden Aspekten, dem methodischen
und dem inhaltlichen, werden im folgen-
den einige Überlegungen angestellt, die für
eine Gesamteinschätzung des Buchs hilfreich
sein sollen.
Die Erschließung zeitgeschichtlicher Sport-
wirklichkeit ist methodisch problematisch.
So hat beispielsweise die DVS-Sektion
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Sportgeschichte (unter Beteiligung BER-
NETTS) dieser Thematik eine eigene Ar-
beitstagung gewidmet, auf der insbesondere
die Aussagekraft von Interviews mit Zeit-
zeugen einerseits und der Quellengattung
„offizielles Schrifttum" andererseits disku-
tiert wurde (vgl. DVS-Protokolle Nr. 4/5,
Clausthal-Zellerfeld 1982). Der Nachteil
der Interview-Methode liegt vornehmlich
in der Subjektivität (mitunter auch in der
bewußten Manipulation) der geschilderten
(und bewerteten) Wirklichkeit. Offiziell-
amtliche Akten hingegen dringen nur selten
bis zu dieser Wirklichkeit vor. Sie geben
wohl Aufschluß über geplante Wirklichkeit,
enthalten aber kaum Informationen über
faktisch Realisiertes.

Angesichts dieses methodischen Dilemmas
ist BERNETTS zuversichtliche Erleichterung
verständlich, sich bei der Rekonstruktion
der schulsportlichen Realität im Dritten
Reich auf die in Berlin (West) archivierten
Jahresberichte der preußischen Oberschulen
stützen zu können. (Weitere wichtige be-
nutzte Quellen sind die amtlichen Erlasse
sowie der von 1935—1940 erschienene
„Wegweiser durch das höhere Schulwesen
des Deutschen Reiches", ein alle Höheren
Schulen Deutschlands berücksichtigendes
Übersichtswerk.) Die Jahresberichte muß-
ten von den jeweiligen Leitern der Ober-
schulen angefertigt werden. Auf der Folie
eines weitgehend vorgegebenen Berichts-
musters führen sie die im Berichtszeitraum
wichtigen Ereignisse, Veränderungen und
Zustände an der einzelnen Schule auf.

Nach BERNETT sind sie „unmittelbar aus
der Situation entstanden und dokumentie-
ren die Fakten in authentischer Weise" (5).
Sie sind daher „ein geeignetes Medium zur
Abbildung der schulischen Wirklichkeit"
(ebd.). Ohne die ausgeprägte Subjektivität
von Interviewdaten, aber auch ohne die
Praxisferne amtlicher Akten bilden die
Jahresberichte für BERNETT gleichsam den

Schlüssel zu jener von ihm intendierten
„basalen" Schulsportgeschichte des Dritten
Reichs, die Aufklärung nicht über die offi-
zielle, sondern über die alltägliche schul-
sportliche Praxis bringen will.

Aus den insgesamt zur Verfügung stehen-
den 724 Berichtsbänden werden auf der
Grundlage einer Voruntersuchung knapp
300 Jahresberichte des Zeitraums 1933—
1940 exemplarisch ausgewählt und ausge-
wertet. Auswahlkriterien sind hierbei die
regionale und zeitliche Verteilung der Jah-
resberichte, die anteilige Berücksichtigung
von Jungen- und Mädchenschulen sowie die
Bevorzugung sportlich relevanter Berichte.
Etwa ein Viertel aller preußischen Ober-
schulen wird auf diese Weise erfaßt, was
quantitativ einem repräsentativen Quer-
schnitt gleichkommt.

BERNETTS Hochschätzung des Quellenwer-
tes der Jahresberichte ist prinzipiell gewiß
zu teilen. Nicht zuletzt seine eigenen Unter-
suchungsergebnisse können als Bestätigung
herangezogen werden. So vermag er an
vielen Beispielen aufzuzeigen, wie die Jah-
resberichte zum wertvollen Korrektiv, aber
auch zur verfeinernden Ergänzung und Be-
stätigung der amtlichen Erlaß-Wirklichkeit
werden, z. B. bei der Realisierung der drit-
ten und fünften Turnstunde (48 ff.), bei
der Frage nach verfügbaren Übungsstätten
(62 ff.), bei den verschiedenen Lehrerfort-
bildungs-Maßnahmen und ihren Auswir-
kungen auf die schulische Praxis (64 ff.).
Die unterwürfige Eile der faktischen poli-
tischen Anpassung in den Schulen läßt sich
mit den Jahresberichten eindrucksvoll nach-
weisen.

Andererseits ist jedoch die Gefahr einer
Überschätzung des Quellenmaterials nicht
ganz von der Hand zu weisen. Daß die
Jahresberichte „eine einzigartige Chronik
des schulischen Alltags" (6) darstellen, ist
wahrscheinlich zu relativieren. Einmal fehlt
hier natürlich grundsätzlich die Perspektive
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des Schülers, für den der Schulalltag ganz
anders ausgesehen haben mag als für den
zu offiziellem Bericht verpflichteten Schul-
leiter. Leider gibt es keine auszuwertenden
Schüler-Jahresberichte! Doch auch die schu-
lische Wirklichkeit des Schulleiters muß
nicht immer adäquat in die Jahresberichte
eingeflossen sein. Wer garantiert z. B., daß
nicht besonders regimetreue (und auf An-
erkennung hoffende) Schulleiter die Ak-
zente in ihren Jahresberichten entsprechend
einseitig gesetzt und damit Manipulation
betrieben haben? Der Unterschied zum
Quellenwert der Interview-Methode wäre
dann ein allenfalls gradueller. Zudem:
Zeitknappheit des Schulleiters, die so
manche Pflichtarbeit zum lästigen und mit
Nachlässigkeit beantworteten Zwang
macht, wird es auch zu damaligen Zeiten
gegeben haben; vorgegebene, formalisierte
Berichtsmuster erfassen das zu Berichtende
verstärkt selektiv (z. B. gibt es in den
Jahresberichten nur ganz wenige Aussagen
zum eigentlichen „Innenleben" des Sport-
unterrichts).

Problematisch ist weiterhin die Generali-
sierbarkeit der gewonnenen Einsichten, da
offensichtlich nicht in jedem Fall quanti-
tativ ausreichende Belege zur Verfügung
stehen oder angeführt werden. Der Leser
kann schwer abschätzen, wie repräsentativ
die zitierte Rede eines der NS-Ideologie
ergebenen Schulleiters (vgl. 27) oder die
Kürzung des wissenschaftlichen Unterrichts
zugunsten der dritten Turnstunde an drei
erwähnten Oberschulen ist (vgl. 49).

Schließlich dürfte die Abfassung solcher
höheren Orts geforderten Berichte auch von
taktischen Überlegungen und antizipierten
Erwartungshorizonten beeinflußt sein. Ein
Vergleich mit gegenwärtigen Verhältnissen
ist eventuell aufschlußreich. Die heute üb-
lichen schuleigenen Organisationspläne für
den Schulsport oder Klassenbuch-Eintra-
gungen zum Sportunterricht sind — ob-

wohl sie eigentlich ein Stück schulische
Praxis dokumentieren sollten — von dieser
Praxis häufig um einiges entfernt.
Freilich sieht auch BERNETT die Jahresbe-
richte nicht überschwenglich schon als die
ganze schulische Wirklichkeit an: Er ver-
weist auf den fehlenden Aspekt individuel-
ler Erfahrung und Betroffenheit (6); seine
Schlußfolgerungen aus den Jahresberichten
sind nie apodiktisch, eher vorsichtig. Er
spricht von Indizien (29), erhebt keinen
Anspruch auf statistische Haltbarkeit (63),
warnt vor Pauschalierungen (103). Gleich-
wohl dürften dem Leser solche Einschrän-
kungen nicht immer präsent sein; insbe-
sondere dann nicht, wenn BERNETT — was
häufig geschieht — zunächst die amtliche
Erlaßversion zu einer bestimmten Frage-
stellung beschreibt, um diese dann an der
schulischen Wirklichkeit zu überprüfen, wo-
wobei „schulische Wirklichkeit" in solchen
Fällen stets „Jahresberichte" meint (vgl.
z. B. 25, 37, 63, 66, 77).

Fazit: Die zahlreichen, von BERNETT sorg-'
fältig gesammelten, zusammengestellten
und ausgewerteten Daten geben zweifellos
wichtige und interessante Aufschlüsse über
den Schulsport in der NS-Zeit — ein unge-
trübter Spiegel der damaligen faktischen
Verhältnisse sind sie sicher nicht.

Zu welchen inhaltlichen Bereichen und Pro-
blemen liefert die Auswertung der Jahres-
berichte nun (welche) Erkenntnisse? Erste
genauere Hinweise dazu gibt der Unter-
titel des Buchs, der gegenüber dem Haupt-
titel eine thematische Erweiterung und Ein-
grenzung zugleich enthält: Der Begriff
Schulsport weist über die Einrichtung des
Sportunterrichts hinaus und erfaßt prinzi-
piell alle — also auch die außerunterricht-
lichen — schulsportlichen Aktivitäten.
Diese allerdings recherchiert BERNETT nicht
in der Totale, sondern er begrenzt sie auf
eine Schulform (Höhere Schulen) eines Lan-
des (Preußen) für eine ausgewählte Zeit-
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spanne (1933—1940). Wesentliche Ursache
dieser Definition des Untersuchungsgegen-
stands dürfte die ausgewertete Hauptquelle
gewesen sein. Die Jahresberichte stehen
eben genau für diesen Bereich und Zeitraum
zur Verfügung.

BERNETT praktiziert nun keineswegs eine
enge, isoliert fachspezifische Auswertung
der Jahresberichte. Er legt seine Untersu-
chungen zum Schulsport gleichsam in kon-
zentrischen Kreisen an (deren systematische
Ordnung allerdings hätte transparenter
gemacht werden können) und stellt sie in
den von ihm souverän beherrschten zeitge-
schichtlichen Kontext. Viele aufgefundene
Schulsportfakten und -details gewinnen da-
durch an Durchsichtigkeit und Aussage-
kraft. Auf diese Weise wird die politische
Einverleibung des Schulsports prägnant
herausgearbeitet (ein — in früheren Veröf-
fentlichungen vorhandenes — knapp kom-
mentiertes Personenverzeichnis würde dem
Leser die Orientierung allerdings erleich-
tern).

— BERNETT zieht Verhältnisse der Wei-
marer Republik heran, um Entwicklungen
in der Schule des NS-Reiches verständlich
zu machen (z. B. das erschütterte Selbst-
wertgefühl der Lehrerschaft als Basis ideo-
logischer Anfälligkeit dieses Berufsstandes
im Dritten Reich; die Notlage des preußi-
schen Schulturnens, die nationalsozialisti-
sche Übergriffe stark begünstigte; vgl.
21 ff., 45 f.).

— Er thematisiert allgemeine national-
sozialistische Positionen, Merkmale und
Ansprüche in ihrem Zugriff auf Schule und
Sport in der Schule [z. B. die Übertragung
des Führerprinzips auf (Sport-)Lehreraus-
bildung und Schülerarbeitsgemeinschaften;
der Erziehungsauftrag der HJ und daraus
resultierende Konflikte mit der Schule; die
Notwendigkeiten von Luftschutz- und Le-
bensmittelsicherung in ihren Folgen für den

Schulsport; vgl. 64 ff. und 76; 33 ff.;
97 ff.]
— Die Verquickung speziell nationalsozia-
listischer Sportpolitik und -Wirklichkeit mit
dem Schulsport macht BERNETT an vielen
grundlegenden Beispielen deutlich (z. B. die
Verdrängung des — vor allem außerunter-
richtlichen — Schulsports durch den Sport
in der HJ; die Einflüsse des Wehrsports
auf die Leibeserziehung in der Schule; die
schulischen Auswirkungen der Olympischen
Spiele von 1936; vgl. 79 ff.; 58 f. und
90 ff.; 85 ff.).

— Fachfremde und fachübergreifende schu-
lische Veranstaltungen und Einrichtungen
dienen (auch) zur NS-konformen Ideologi-
sierung des Sportverständnisses bei den
Schülern (z. B. die eindeutig tendenziöse
Berücksichtigung des Sports bei der Formu-
lierung deutscher Aufsatzthemen; die Inte-
gration sportlicher Elemente in offizielle
schulische Feiern und Filmveranstaltungen;
vgl. 29 ff.; 15 ff. und 87).

— Die Ausführungen zur schulischen Lei-
beserziehung im engeren Sinn bilden sozu-
sagen den Kern der Arbeit (vgl. 45—84).
Hier begegnen detaillierte Informationen
und Erläuterungen zur Einführung der
dritten und fünften Turnstunde, zur Ver-
änderung der Inhalte des Unterrichts, zu
seiner Organisation (inkl. Ubungsstätten-
situation), zum wahlfreien Schulsport
(Schülervereine, Arbeitsgemeinschaften,
Schulwettkämpfe) u. a. m. Doch nie fühlt
sich der Leser mit den vielen Daten und
Fakten alleingelassen. BERNETT gelingt es
stets, sie verstehend in übergreifende Zu-
sammenhänge einzubinden und damit auf
einige wesentliche Entwicklungsstränge zu-
rückzuführen.

Diese generellen Tendenzen resümiert er
abschließend (103 ff.). Mit ihnen ist teil-
weise die Revision des bisherigen Kennt-
nisstandes zum Schulsport in der NS-Zeit
verknüpft. So muß eine grundlegende
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These aufgegeben werden, von der BER-
NETT selbst noch vor 20 Jahren ausgegan-
gen war (vgl. BERNETT: Nationalsozialisti-
sche Leibeserziehung. Schorndorf 1966, 10):
Beharrungsvermögen und Widerstandskraft
der Höeheren Schule gegenüber ihrer Politi-
sierung durch die NS-Machthaber können
nach der Auswertung der Jahresberichte
(und auf diese Ebene der Wirklichkeits-
rekonstruktion bezogen) nicht bestätigt
werden. Die Jahresberichte lassen auf eine
bereitwillige Anpassung an die offizielle
politische Ideologie schließen. Das Fach
Leibeserziehung erweist sich dabei als be-
sonders systemkonform und bestrebt, seiner
ideologisch bedingten Umfunktionierung
und Aufwertung (vom Nebenfach zum
Hauptfach) im nationalsozialistischen Er-
ziehungssystem auch de facto nachzukom-
men. Sichtbare Zeichen dafür sind das ver-
mehrte Stundenkontingent, eine inhaltliche
Erweiterung und Erneuerung (Boxen, Fuß-
ball, Mädchengymnastik, Geländesport,
Schießen), vielfältige Schulungsmaßnah-
men für die Lehrerschaft. Die Jahresbe-
richte zeigen allerdings auch damalige Ein-
bußen und Schwierigkeiten der Leibeser-
ziehung in der Schule auf. Aufgrund der
Konkurrenz außerschulischer Erziehungsan-
sprüche (v. a. durch die HJ) müssen einige
wichtige Bereiche des außerunterrichtlichen
Schulsports (Spielnachmittag, freiwillige
Schulsportgemeinschaften, schulischer Wett-
kampfsport) aufgegeben werden. Zudem
sind schulinterne Widrigkeiten zu verkraf-
ten. Trotz der zahlreichen Ausbildungs-
und Fortbildungsmaßnahmen fehlen geeig-
nete Lehrkräfte. Das Problem mangelnder
Ubungsstätten kann nicht gelöst werden; es
verschärft sich noch, als Turnhallen zu Ge-
treidespeichern umfunktioniert werden.
Auch die Organisation des Unterrichts lei-
det unter diesen Zuständen. Die in der
Weimarer Zeit eingeführten klassenüber-
greifenden und didaktisch unbefriedigenden
„Turnabteilungen" in der Größenordnung

von 40 und mehr Schülern werden beibe-
halten und erschweren die Realisierung der
hochgesteckten Ziele.
Der an die schulische Leibeserziehung der
NS-Zeit geknüpfte Anspruch, die diesen
Anspruch tragenden und fördernden schu-
lischen und außerschulischen Kräfte und
Maßnahmen, aber auch die einer Einlö-
sung des Anspruchs einschränkend gegen-
überstehenden Verhältnisse werden von
BERNETT auf der Basis der Jahresberichte
differenziert herausgearbeitet und belegt.
Damit ist ein wichtiger Schritt zur Erfor-
schung der schulsportlichen Wirklichkeit
jener Zeit getan. Dennoch sollte eine „ba-
sale" Schulsportgeschichte des Dritten
Reichs auf zusätzliche methodische Ansätze
nicht verzichten. Die vorsichtige Auswer-
tung subjektiver lebensgeschichtlicher Er-
fahrungen dürfte weitere Perspektiven frei-
legen und das gesuchte Bild des damaligen
Schulsportalltags sinnvoll ergänzen.

N. SCHULZ

KARL-HEINZ BETTE:

Strukturelle Aspekte des Hochleistungs-
sports in der Bundesrepublik Deutschland.

(Band 13 der Schriften der Deutschen
Sporthochschule Köln)
Sankt Augustin: Hans Richarz 1984.
244 S.; DM 59,—

BETTE verfolgt mit seiner Untersuchung in
erster Linie das Ziel, „die innere Logik der
leistungssportlichen Entwicklung in der
Bundesrepublik zu entschlüsseln" (25).
Ausgangspunkt ist für ihn dabei die Fest-
stellung, daß die Erfolge der DDR im
internationalen Spitzensport, wie sie vor
allem bei den Olympischen Spielen sicht-
bar wurden, und das mäßige Abschneiden
der bundesrepublikanischen Mannschaften
bei den Olympischen Spielen in Mexico
besondere Anstrengungen nötig machten,
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um im internationalen Leistungssport kon-
kurrenzfähig bleiben zu können. Vor allem
wurden besondere Anstrengungen in der
Talentsudie, in der Talentförderung und
in der Betreuung der Athleten nötig,
anders formuliert: es wurde „eine Neu-
justierung der Rekrutierungspraktiken
und Personalsichtungsverfahren erforder-
lich, . . . eine Ausdifferenzierung von Son-
derrollen . . ., die auf genau diesen Input-
Bereich spezialisiert (ist)" (42). Der Sport
bestimmt zunehmend die Lebensgestaltung
des einzelnen Athleten — mit der Konse-
quenz, daß Ausbildung, Beruf, Familie,
andere Formen der Freizeitgestaltung, aber
auch eine über die sportliche Karriere
hinausgehende Zukunftsplanung in den
Hintergrund treten oder in Konflikt mit
sportlichen Belangen und Belastungen ge-
raten mußten. Für den Hochleistungssport
stieg „der Abstimmungsbedarf mit exter-
nen Bezugsgruppen rapide an" (36). „Es
galt, die eigene Systemidentität in einer
komplexen Umwelt zu wahren" (36). Kon-
flikte, die zwangsläufig zwischen Anforde-
rungen des Sports und aus anderen gesell-
schaftlichen Daseinsbereichen, in die der
Sportler eingebunden ist, entstehen, konn-
ten individuell durch einzelne Persönlich-
keiten nicht mehr bewältigt werden; neue
Regelungen und organisatorische Vorkeh-
rungen wurden zur Bewältigung der Folge-
probleme gesteigerter Leistungsanforderun-
gen nötig, es „steigt der Bedarf an insti-
tutioneller Strukturbildung". BETTE unter-
sucht nun — und dies steht im Zentrum
seiner Arbeit — jene organisatorischen Re-
gelungen und Institutionen, die der Sport
entwickelte, um diese neu entstandenen
Probleme meistern zu können.

So erklärt er zunächst an ausgewählten
Fallbeispielen Sportinternate in ihrer inne-
ren Organisation, Entstehung und Funk-
tionsweise aus der Aufgabe, schulische und
sportliche Belange besser miteinander ab-

stimmen und zugleich — vor allem in Voll-
zeitinternaten — Ansprüche des Elternhau-
ses zurückdrängen zu können. Sportinter-
nate haben daher vor allem die Funktion,
„eine Art Umweltversöhnung durchzufüh-
ren" (87), indem sie „Folgeprobleme aufzu-
fangen suchen, die sich aus der sportlichen
und außersportlichen Rollenverflechtung
der Athleten ergeben" (88).
Die Härtefallregelung, die BETTE als Bei-
spiel für notwendige Regelungen zwischen
„Hochleistungssport als sportartspezifischer
Sonderwelt" und Universität erwähnt (94),
wird unter dem Gesichtspunkt dargestellt,
daß Sportler, die aufgrund nachweisbarer
besonderer Trainingsbelastungen einen für
die Zulassung für ein gewünschtes Studien-
fach erforderlichen Notendurchschnitt nicht
erbringen, als „Härtefall" Anerkennung
finden, um damit die Motivation des Ath-
leten stärken zu können (96).
Ein weiteres Kapitel ist dem Stützpunkt-
system als einer Maßnahme des Sports,
Talentförderung und Trainingsmöglich-
keiten zu verbessern und eine Kollision
zwischen Sport auf der einen Seite sowie
Schule, Beruf und Familie auf der anderen
Seite vermeiden zu können, gewidmet. Die
Analyse führt zu dem Ergebnis, „daß eine
Steigerung der strukturellen Komplexität
und eine damit verbundene Erhöhung der
Anpassungs- und Reaktionsleistungen des
Stützpunktes im Sinne einer Balancierung
von sportlichen und außersportlichen An-
sprüchen . . . vonnöten (ist)" (117).
Unter dem Topos „Ausdifferenzierung von
Grenzstellen" behandelt BETTE des weite-
ren Sportkompanien und Fördergruppen
des Sports als Instrumente der Einbindung
des Sports in die Bundeswehr.

Schließlich wendet er sich ausführlich der
Stiftung Deutsche Sporthilfe zu, deren
Funktionen, als autonome Institution Lei-
stungserwartungen der Geldgeber abzu-
schotten, möglichst unbürokratisch am je-
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weiligen Einzelfall orientiert, Hilfe zu
leisten und den Sport in der Öffentlichkeit
darstellen zu können, unter den Begriffen
„Mediatisierung", „Ressourcenallokation"
sowie „Außendarstellung und Steuerung"
behandelt werden.

In einer abschließenden Würdigung dieser
verschiedenen institutionellen Regelungen
stellt BETTE heraus, daß Bemühungen der
wirkungsvollen Gestaltung des Hochlei-
stungssports nur dann erfolgreich sein
können, wenn sie dem Sportler das Gefühl
vermitteln, daß ein angemessenes Verhält-
nis zwischen Leistungen, die er erbringt,
und Gegenleistungen, Anerkennung und
Unterstützung, die er erhält, besteht, wobei
der Athlet darauf vertrauen muß, daß der
Einsatz, den er jetzt und unsicher über den
Erfolg erbringt, auch in künftiger Unter-
stützung Anerkennung findet und daß
schließlich der Sportler selbst über die Be-
dingungen und Folgen seines Tuns nach-
denkt.

Dabei endet BETTE mit einem Appell an
die Sportwissenschaft und hier insbesondere
an die Sportpädagogik, die er auffordert,
darüber nachzudenken, welche Einflüsse
und Wirkungen Strukturen des Sports auf
Entwicklung und Erziehung der jugend-
lichen Leistungssportler ausüben.

Eine solche Themenübersicht kann nicht an-
nähernd vermitteln, was das Verdienst
dieses Buchs insgesamt ausmacht: Es ist
eine mit großer Sachkenntnis, mit hohem
soziologischen Sachverstand und mit über-
zeugender Originalität erarbeitete Studie
über Organisation, Funktions- und Wir-
kungsweise, über Entstehungsgründe und
Folgeprobleme einzelner Institutionen und
Regelungen des Hochleistungssports. Doch
muß diese positive Würdigung durch einige
Randbemerkungen ergänzt werden: Die
einzelnen institutionellen Regelungen des
Hochleistungssports sind von den Sport-
organisationen selbst entwickelte und im

wesentlichen auch bekannte Einrichtungen;
ebenso sind die sozialen Probleme, die im
Leistungssport entstehen, ebenfalls fester
Bestandteil des Alltagswissens der für den
Leistungssport Verantwortlichen. Aber
BETTE möchte nicht allein diese „Wege der
Praxis" anhand von Befragungen und
Dokumentenanalysen nachzeichnen; viel-
mehr geht es ihm darum, „Sinnsedimen-
tierungen der Sportpraxis theoretisch ein-
zuordnen und auf einer höheren Refle-
xionsebene zu verarbeiten" (23). Dazu sol-
len Angebote der Systemtheorie wahrge-
nommen werden, „die in der Sportwissen-
schaft bisher weitgehend vernachlässigt
worden sind" (23). Dabei erweisen sich je-
doch soziologische Kategorien der System-
theorie, in welche die Darstellung der Wege
der Praxis gegossen wird, oft lediglich als
neue Schläuche, bei denen nicht ohne wei-
teres sichtbar wird, welcher zusätzliche Er-
kenntnisgewinn aus ihnen destilliert wer-
den kann. Alltagswissen und Alltagstheo-
rie werden noch nicht dadurch zu neuen
Erkenntnissen, daß man sie in eine sozio-
logische Sakralsprache übersetzt.

So bleibt zunächst unklar, welches wissen-
schaftliche Erkenntnisziel angestrebt und
mit Hilfe einer Systemtheorie (besser) er-
klärt werden soll. So wird dem Leser so-
wohl versprochen, „einen Beitrag zur
Theorie gesellschaftlicher Differenzierung"
(9) zu liefern, „Kenntnisse über den Hoch-
leistungssport zu vermitteln" (22), „Struk-
turentwicklungen des Hochleistungssports
nachzuzeichnen" (25), dazu beizutragen, die
Situation, in der die Hochleistungssportler
stehen, zu „verstehen" (13), „das Förde-
rungssystem des Spitzensports . . . adäquat
zu erfassen und zu analysieren" (77), aber
auch das „Förderungssystem . . . ideal-
typisch in den Griff zu bekommen" (99)
oder eben „die innere Logik der leistungs-
sportlichen Entwicklung . . . zu entschlüs-
seln" (25).
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Problematisch ist dabei weiter, welchen
Rang eine empirische Erhebung im Rah-
men einer Systemtheorie haben kann.
BETTE verwendet — neben einer Doku-
mentenanalyse — vor allem qualitative
Befragungen. Unabhängig davon, daß in
der Arbeit selten sichtbar wird, welche Be-
funde in welcher Form empirisch erhoben
werden und welche aus systemtheoretischer
Schau gewonnen sind, und unabhängig von
dem Problem, wie von einzelnen unabhän-
gige Systemstrukturen durch qualitative
Befragungen einzelner Personen ermittelt
werden können, bleibt eine grundsätzliche
Schwierigkeit: Systemtheoretische Aussa-
gen sind stets gedankliche Konstrukte —
dies gilt etwa für soziale Funktionen, an
denen Strukturelemente in ihrer Bedeutung
für ein System beurteilt werden —, gleich-
sam aus dem Belieben, genauer: aus den (in
diesem Fall undeutlichen) Erkenntniszielen
des Autors gewonnen. Aber wie will man
solche gedanklichen Konstrukte in der
Wirklichkeit wiederfinden?

Aber da dieses Problem nicht bedacht wird,
entdeckt man bei BETTE oft eine fatale Rei-
fikation. Es scheint so, daß Systeme han-
deln, Ziele haben, entscheiden, Probleme
bewältigen, Strukturen bilden; ihnen wer-
den eigene Gedanken und eigene Hand-
lungen zugesprochen — man vergißt, daß
es letztlich stets einzelne Menschen sind, die
handeln, führen, entscheiden und ihre All-
tagsprobleme bewältigen. Von Zielen und
Problemen der Systeme zu sprechen wird
etwa schon dann zweifelhaft, wenn kein
dauernder Konsens zwischen den Mitglie-
dern über die Ziele und Probleme ihres
Handelns besteht.

Natürlich handeln und entscheiden die
einzelnen im Rahmen von Rollenverpflich-
tungen aufgrund von Macht und Einfluß,
aufgrund unterschiedlicher Anforderungen,
die einzelne Daseinsbereiche, denen sie an-
gehören, an sie stellen. Aber dies kann

nicht zu der Annahme verleiten, daß etwa
soziale „Strukturen . . . Athleten und Trai-
ner determinieren" (13).
BETTE irrt, wenn er meint, die Sportsozio-
logie habe das Theorieangebot der System-
theorie bislang ungebührlich vernachlässigt;
vielmehr gibt es bereits eine Reihe (deutsch-
und englischsprachiger) Arbeiten, die —
zum Teil unter ausdrücklichem Bezug auf
die Systemtheorie oder doch unter Berück-
sichtigung ihrer Grundgedanken — dieses
Paradigma mitbedenken. Aber dort finden
wir auch die Einsicht, daß der Rückgriff
auf eine System théorie stets „einseitig" und
daher für eine angemessene Erklärung des
sozialen Lebens im Sport unzureichend ist.
Dabei ist jedoch die Einordnung einer Ver-
öffentlichung als „einseitig" keine Kritik,
sondern nur ein Hinweis auf Grenzen, die
selbst eine hervorragende wissenschaftliche
Arbeit haben muß. K. HEINEMANN

P. RÖTHIG (Red.):

Sportwissenschaftliches Lexikon.

5., neubearb. Auflage.
Schorndorf: Hofmann 1983.
460 S.; DM 45,80

H. J. SCHULKE (Hrsg.):

Kritische Stichwörter zum Sport.

Ein Handbuch.
München: Fink (UTB 1190) 1983.
359 S.; DM 29,80

Als 1972 das „Sportwissenschaftliche Lexi-
kon" in erster Auflage erschien, wurde es
— trotz kritischer Anmerkungen im Detail
— grundsätzlich als brauchbares Nach-
schlagewerk begrüßt, mit dem eine beste-
hende Publikationslücke endlich geschlos-
sen wurde [vgl. die damalige Rezension
von HILDENBRANDT in „Sportwissen-
schaft" (1972) 4]. Mit dem Lexikon wurde
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damals einem Bedürfnis Rechnung getragen,
das vornehmlich aus der raschen Entwick-
lung und Ausweitung der Sportwissen-
schaft resultierte: Die zunehmende Anzahl
und Vielfalt fachwissenschaftlicher Ver-
öffentlichungen erschwerte eine umfassende
Orientierung für den einzelnen immer
mehr, führte aufgrund terminologischer
Überschneidungen und Unscharfen zu Miß-
verständnissen, machte folglich eine umfas-
sende Bestandsaufnahme erforderlich,
deren Aufgabe nicht zuletzt auch darin
bestand, den Gesamtbereich Sportwissen-
schaft den fachlich Interessierten wieder
auf relativ leicht zugängliche Weise er-
schließbar und überschaubar zu machen.

Dieses bereits vor über zehn Jahren stim-
mige Argument gilt heute mehr denn je,
denn zweifelsohne hat seit 1972 die quan-
titative Steigerungsrate sportwissenschaft-
licher Publikationen eher zu- als abgenom-
men. Der Redaktionskreis des Sportwis-
senschaftlichen Lexikons um RÖTHIG war
ständig bemüht, mit dieser Expansion
Schritt zu halten. Die innerhalb von elf
Jahren nunmehr vorgelegte fünfte Auflage
des Lexikons ist sicherlich sinnfälliger Beleg
dafür. Zugleich steht sie aber auch für
einen vorläufigen Abschluß solcher Aktu-
alisierungs-Bemühungen. Denn die Redak-
tion sieht die Konsolidierung des sport-
wissenschaftlichen Begriffsgefüges in den
vergangenen Jahren so weit fortgeschritten,
daß von einer neuerlichen grundlegenden
Überarbeitung der jetzigen Auflage des
Lexikons in den 80er Jahren abgesehen
werden könne. Nicht zuletzt dieser Hin-
weis legt die Frage nach den wesentlichen
Merkmalen dieser fünften Auflage nahe,
nach jenen Merkmalen also, mit deren Hil-
fe man die Entwicklung der Sportwissen-
schaft für Gegenwart und absehbare Zu-
kunft meint adäquat erfaßt zu haben.

Zwar hat sich formal an der Bearbeitung
des einzelnen Schlagworts auf den ersten

Blick wenig geändert: Der englische Fach-
ausdruck wird in der Regel mitgeliefert,
was die Lektüre englischsprachiger Fach-
literatur gewiß erleichtert. Die Definitions-
systematik ist beibehalten worden (Real-
und Operationale Definition/Umfangs-
definition). Querverweise zu weiteren
Schlagwörtern erleichtern das Auffinden
sachlicher Zusammenhänge, wollen mithin
das Schlagwort in einen umfassenderen
sachlichen Kontext stellen. Ein häufig auf-
tauchender eigener Abschnitt „Bemerkun-
gen" thematisiert zumeist besondere Be-
deutungsakzente allgemeiner Begriffe für
den Bereich der Sportwissenschaft (zum
Teil enthält er aber auch Erläuterungen,
die durchaus ohne gesonderte Rubrik dem
Anliegen der Umfangsdefinition hätten
zugeordnet werden können; zum Teil be-
steht er aus recht kurios und ziemlich
privat wirkenden Einwürfen, auf die man
besser verzichtet hätte; Beispiel: „Der Be-
griff .Amateursport' sollte fallengelassen
werden"; 24). Abschließend weist in der
Regel eine — notwendig knapp gehaltene
— Literaturzusammenstellung dem Leser
den Weg zu weiterführenden Studien. Er-
freulich ist dabei, daß zunehmend auch
sportmedizinische Begriffe mit solchen Lite-
raturangaben versorgt werden. Die Auf-
gabe der hier bislang geübten Zurückhal-
tung (in den „Hinweisen für den Leser"
noch gar nicht entsprechend gewürdigt; 11)
erleichtert nicht nur die Suche nach zu-
sätzlicher Information, sondern bewahrt
auch vor dem möglichen Mißverständnis,
als zeichne sich dieser Bereich der Sport-
wissenschaft durch allseits herrschende sach-
liche Harmonie aus. Es ist zu wünschen,
daß in kommenden Auflagen weitere
Schlagwörter sportmedizinischer Pro-
venienz durch den Verweis auf Fachpubli-
kationen an Transparenz gewinnen.
Warum sollte der Leser zum Phänomen
„Sportherz" gezielte Literaturhilfen erhal-
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ten, zu Begriffen wie Anabolika, Muskel-
kater, Kapillarisierung, Sportentziehungs-
Erscheinungen, Haltungsschäden, -schwä-
chen, Tennisarm u. ä. jedoch nicht?

Doch zurück zur formalen Behandlung des
einzelnen Schlagworts: Sieht man einmal
davon ab, daß in der fünften Auflage nun
endlich der jeweilige Bearbeiter direkt am
Artikelende namentlich aufgeführt wird
und nicht mehr umständlich über Code-
Ziffern identifiziert werden muß, so hat
sich nichts Wesentliches geändert. Dennoch
sind andererseits die Anstrengungen des
Redaktionskreises unübersehbar, ihr Lexi-
kon von Auflage zu Auflage dem aktuel-
len Stand der Sportwissenschaft anzuglei-
chen. Hierzu zunächst einige rein äußerliche
Zahlenbeispiele: Der nach Seitenzahlen zu
bemessende Umfang der einzelnen Aufla-
gen hat kontinuierlich zugenommen (von
284 Seiten in der ersten über 324 Seiten in
der zweiten und 396 in der dritten Auflage
zu mittlerweile 460 Seiten; die vierte
Auflage als unveränderter Wiederab-
druck ihrer Vorgängerin wird im fol-
genden nicht eigens berücksichtigt).
Ebenso ist die Anzahl der beteilig-
ten Autoren fortwährend vergrößert wor-
den (von anfänglich 68 über 73 und 81 auf
nunmehr 104). Überraschend hingegen
mutet die Entwicklung der Anzahl bear-
beiteter Schlagwörter an. Denn wer hinter
steigenden Seitenzahlen auch eine quanti-
tative Zunahme von Schlagwörtern ver-
mutet, muß sich eines Besseren belehren
lassen: Die erste Auflage bearbeitet laut
Verlagsinformationen ca. 1400 Schlagwör-
ter. Das schien dem damaligen Rezensenten
schon keine sonderlich imponierende Zahl
im Vergleich zu anderen Fachlexika. Ge-
radezu folgerichtig werden in der zweiten
Auflage etwa 100 Schlagwörter (zum Bereich
Sportpublizistik) neu aufgenommen. Eine
genaue Auszählung der dritten Auflage er-
gibt dann allerdings wiederum eine geringe

Rückläufigkeit (1439 Schlagwörter), und die
gleiche mühselige Prozedur bei der fünften
Auflage konstatiert als Ergebnis eine recht
deutliche Reduktion der Schlagwörter auf
1277, obwohl andererseits neue Begriffe
hinzugekommen sind, wie das Vorwort
ausdrücklich betont. So enthält die Neu-
auflage erstmals auch (insgesamt 13) bio-
graphische Artikel über Persönlichkeiten,
die für die Entwicklung des Faches von
Bedeutung waren. Der Bereich der sport-
wissenschaftlichen Diagnostik ist mit seinen
wesentlichen Begriffen erfaßt, und die
sportmedizinische Komponente wurde um
den Aspekt „Verletzungen und Schäden
des Haltungs- und Bewegungsapparates"
ergänzt (vgl. 7 f.). Die bisherigen Schlag-
wörter müssen folglich für die Neuauflage
einer offensichtlich strengen Sichtung unter-
zogen und auf ihre Brauchbarkeit über-
prüft worden sein.

Vergleiche zwischen den Auflagen decken
darüber hinaus drei prinzipiellere Maß-
nahmen auf, die allesamt für die Absicht
einer Auswahl spezifisch sportwissenschaft-
licher Begrifflichkeit stehen:

— Man ist bemüht, die Auswahl strenger
auf genuin wissenschaftliche Termini zu
beschränken. Die zu Beginn der 70er Jahre
hier noch häufig fehlende begriffliche Präg-
nanz konnte zwischenzeitlich in nicht uner-
heblichem Umfang erreicht werden und
wird nun auch lexikalisch erfaßt. Als Kon-
sequenz entfallen etliche, eher umgangs-
sprachlich gebräuchliche Termini, die im
Anfangsstadium der Sportwissenschaft
quasi Übergangslösungen/Hilfsfunktionen
darstellten (z. B. Ausbrennen, Dauerlaufen,
Hügellauf, Kinderturnen, Sondertraining,
Stoßtraining, taktisches Denken, Tempo-
läufe). In diesem Zusammenhang finden
auch zahlreiche Bezeichnungen aus der
leibeserzieherischen / sportlichen (Vermitt-
lungs-) Praxis keine Berücksichtigung mehr
(z. B. Atemübung, Bodenübung, Dehn-
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Übung, direkter Weg, Freistellung, Grup-
penbetrieb, Jahresplan, Ordnungsrahmen,
fliegende Sprints, Stoffvermittlung, Stoff-
plan, Stundenaufbau, Stundenbild, Übungs-
form, Übungssammlung, Übungsverbin-
dung). Das ist vor allem dann nicht
ganz unbedenklich, wenn der Benutzer des
Lexikons nicht zumindest mit Hilfe von
Verweisschlagwörtern auf jene Stelle ver-
wiesen wird, an der nunmehr unter neuer
Terminologie die alte Sache definiert wird.
Die gezielte Besinnung auf wissenschaft-
liche Termini führt jedoch andererseits auch
zu Ergänzungen des anfänglichen Begriffs-
bestandes. Ein gutes Beispiel hierfür sind
Fragen zum sportlichen Training, deren
sportwissenschaftliche Behandlung in den
zurückliegenden Jahren enorm forciert
wurde und die nun entsprechend zahl-
reicher und umfangreicher im Lexikon ver-
treten sind (auch autorenmäßig ist das
„Ein-Mann-Team" der ersten Auflage mitt-
lerweile gehörig angewachsen).

— Ein zweites wesentliches Selektionskri-
terium gewinnt das Lexikon in der stärke-
ren Besinnung auf wirklich sportbezogene
Begriffe. Dem liegt die Tatsache vermehr-
ter Anstrengungen in der Sportwissenschaft
zugrunde, gegenüber den sogenannten Mut-
terwissenschaften mehr Eigenständigkeit zu
entwickeln und zu behaupten. Allgemei-
nere Begriffe, deren „gewaltsame" Anwen-
dung auf Sport schon in der Rezension zur
ersten Auflage moniert wurde, werden folg-
lich in der Neuauflage nicht mehr so häu-
fig, umfangreich (und unbedacht) berück-
sichtigt. Vor allem das (seinerzeit besonders
modische) Gebiet der Soziologie erfährt
sinnvolle Einbußen (z. B. soziale Beeinflus-
sung, sozialer Rang, soziale Desintegration,
soziale Desorganisation, soziale Konfigu-
ration, regionale Mobilität, soziales Pro-
blem, Sozialstruktur, Rebellion). Auch
andere wissenschaftliche Bereiche werden
auf ein gesundes Maß an Lexikonanteilen

zurückgeschnitten (vgl. z. B. die stark ver-
minderte Schlagwortanzahl zu Sport und
Leibeserziehung in der Zeit des National-
sozialismus). Vielleicht findet man bei
künftigen Auflagen den Mut, in dieser
Hinsicht weitere, z. B. die zahlreichen
(sport-)medizinischen, aber auch etliche
überlange (sport-)historische Beiträge zu
sondieren.

— Die dritte und wohl entscheidende, vor
allem aber wissenschaftstheoretisch inter-
essanteste Maßnahme zur Neubestimmung
des Schlagwortkatalogs besteht in der An-
wendung einer neuen Begriffssystematik.
In gleichsam konsequenter Weiterführung
der ersten beiden Schritte wird die bis-
herige disziplinspezifische Systematisierung
der Schlagwörter aufgegeben und durch
eine Einteilung in disziplinübergreifende
Sinnfelder ersetzt. Diese schon in der drit-
ten Auflage avisierte Umorientierung will
vor allem der Gefahr eines isolierten Neben-
einanders verschiedener sportwissenschaft-
licher Teildisziplinen begegnen und dem
Ansatz einer integrativen, themen- und
problemorientierten Sportwissenschaft zu-
arbeiten. Damit werden Tendenzen auf-
genommen, die mittlerweile auch in einigen
Hochschulen die sportwissenschaftliche
Ausbildung bestimmen, ohne daß es dem
prinzipiellen Anliegen indes bislang ge-
lungen wäre, dem Denken in Disziplin-
grenzen eine wirklich überzeugende und
theoretisch fundierte Alternative gegen-
überzustellen. Mit Schwierigkeiten dieser
Art hat selbstverständlich auch das Lexikon
zu tun. Es bedient sich zur strukturellen
Neuordnung des Begriffsstandes eines
Facetten-Thesaurus, der zehn übergreifende
Sinnfelder (Facetten) enthält, die allerdings
„lediglich numerisch gegliedert (sind), weil
sich Oberbegriffe für solche Bereiche
schlecht finden" lassen (Thesaurus; 2).

Diesen umfassenden Begriffsbereichen sind
wiederum in themenerschließender Funk-
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non Subfacetten und Definitions- sowie
Verweisbegriffe zugeordnet. Leider ist der
Thesaurus im Lexikon nicht abgedruckt,
sondern muß — bei Interesse — gesondert
vom Verlag angefordert werden. Man be-
gründet dies offiziell mit dem für eine
Veröffentlichung zu großen Umfang des
Thesaurus, vergibt damit aber die Chance,
diese entscheidende Arbeitsgrundlage des
Lexikons zum Gegenstand einer möglichst
breit angelegten Diskussion zu machen, um
so die theoretische Fundierung und prak-
tische Ausgestaltung des Thesaurus voran-
zutreiben. Denn hier zum jetzigen Zeit-
punkt schon Optimales zu unterstellen
oder zu erwarten wäre vermessen. Schade
auch, daß selbst der hektographierte The-
saurus keine Angaben über die Genese
seiner Systematik enthält, zumal es nicht
immer leicht fällt, die nur mehr numerisch
geordneten Großbereiche (Facetten) inhalt-
lich exakt zu identifizieren. Vielleicht kön-
nen sich die Redaktionsmitglieder dazu
durchringen, ihre privat belassenen Sach-
entscheidungen zumindest in einer geson-
derten Veröffentlichung aufzudecken und
damit diskutierbar zu machen.

Wie funktionieren nun Schlagwortaus-
wahl und -definition mit Hilfe der neuen
Systematik, und welche Vorteile bietet
dieses neue Verfahren? Nehmen wir als
Beispiel die Subfacette „Personen". Über
sie sollen offensichtlich all jene Rollenträ-
ger erfaßt werden, die für den Wirklich-
keitsbereich Sport spezifische Funktionen
innehaben. Entsprechend finden sich unter
dieser Subfacette insgesamt 18 Definitions-
und Verweisbegriffe von „Coach" über
„Jugendleiter", „Sportjournalist" bis „Zu-
schauer". Die Zusammenstellung ist ein-
sichtig und nachvollziehbar. Sie belegt die
prinzipielle Praktikabilität des Thesaurus,
verdeutlicht auch die Möglichkeiten der
(facettenimmanenten) Korrektur und Er-
gänzung: Warum z. B. taucht der „Athlet"

hier nicht als eigenes Schlagwort auf?
Ebenso fehlen „Animateur", „Berufssport-
ler", „Sportschüler". An solchen Rückfra-
gen erweist sich das themenerschließende
Potential des Thesaurus, das in der vor-
liegenden Auflage sicherlich noch nicht voll
erschlossen ist, aber für kommende Ober-
arbeitungen genutzt werden kann. Aller-
dings, nicht jede Subfacette ist so un-
kompliziert handhabbar wie unser Bei-
spiel. Begriffsbereiche wie „Handlungs-
rahmen" oder „Handlungsmethoden" mit
nahezu 80 Definitions- und Verweisbegrif-
fen sind weniger eindeutig und überschau-
bar und von daher auch schwieriger zu be-
arbeiten. Auch um hier eventuell zu prag-
matisch günstigeren Lösungen zu kommen,
scheint es geboten, den Gesamtthesaurus
ausführlich zu diskutieren.

Der Redaktionskreis hat versucht, die er-
wünschte Übersichtlichkeit durch — leider
am Thesaurus nicht nachvollziehbare —
Binnengliederungen der Subfacetten zu er-
höhen. Das geschieht mittels einer Hierar-
chisierung der Schlagwörter in Ober- und
Untergriffe, die für den Leser insbesondere
wohl am unterschiedlichen Umfang der
einzelnen Definitionen zu erkennen ist und
die dem Lexikon jetzt stärker den Charak-
ter einer Mischung von Schlagwort- und
Artikellexikon gibt. Grundlegendere Be-
griffe können somit im Vergleich zu frühe-
ren Auflagen ausführlicher und in ihrer
inhaltlichen Dimension detaillierter darge-
stellt werden (vgl. z. B. „Sportunterricht",
„Nationalsozialistische Leibeserziehung" ;
letztere im Thesaurus übrigens nicht auf-
geführt). So sinnvoll diese Gewichtung im
Grundsatz ist, sollte man doch bedenken,
ob mit ihr zuweilen nicht die Möglichkeit
einer schnellen, gezielten Information (und
dies sollte ein Lexikon schon bieten) zu
stark leidet. Wer sich beispielsweise über
„Hallenbäder" oder »Freibäder" infor-
mieren möchte, findet nicht einmal einen

109



Bespredmngen

entsprechenden Verweisbegriff. Er ist schon
auf etwas Intuition — und reichlich Lese-
fleiß — angewiesen, um in den nahezu
sieben Seiten betragenden Ausführungen
zum Oberbegriff „Sportstättenbau" fündig
zu werden.

Wichtiges Instrument — das wird gerade
am Phänomen der Begriffshierarchisie-
rung deutlich — ist deshalb (sowohl für
die Redaktion als auch für den Benutzer)
die Verweistechnik des Lexikons. Sie kann
durch die neue hierarchische Begriffssyste-
matik erleichtert und sinnvoller eingesetzt
werden. Vor allem kann über sie die the-
menerschließende Anlage des Lexikons
auch für den Benutzer besonders fruchtbar
gemacht werden, indem er gezielt per Ver-
weis auf sachlich-thematische Zusammen-
hänge aufmerksam gemacht wird. Beispiel:
Der trainingstheoretische Begriff „Aufwär-
men" steht in der ersten Auflage ohne jeg-
lichen Verweis; die dritte Auflage verweist
lediglich auf „mentales Training"; in
der fünften Auflage sind darüber hin-
aus die Definitionsbegriffe „Training",
„Wettkampf ", „Leistungsbereitschaft",
„Optimierung" eingebaut worden. Bei-
spiele für nachlässige und schmalspu-
rige Verweishandhabungen gibt es al-
lerdings auch: „Emanzipation" erhält
unter der Subfacette „Sozialisation" einen
sehr engen, wissenschaftssystematisch streng
soziologisch einzustufenden Zuschnitt (Ver-
weise lediglich zu „Sozialisation", „Insti-
tution" und „Struktur"; vgl. 116 f.). Die
themenerschließenden Implikationen des Be-
griffs (in der dritten Auflage — von einem
anderen Autor — viel besser erfaßt; vgl.
dort 95 f.) werden, eventuell auch auf-
grund der in diesem Fall sehr disziplin-
affinen Subfacettenbildung stark vernach-
lässigt. So erfolgen beispielsweise keinerlei
Hinweise zur Bedeutung des Begriffs für
sportpädagogische Fragen. Neben dem
Vorgang der (Sub-)Facettenbildung ist also

auch die Zuordnung von Definitionsbe-
griffen zu Subfacetten nicht immer eindeu-
tig (leistbar), womit die prinzipielle Lei-
stungsfähigkeit der gewählten Begriffs-
systematik keineswegs verneint werden soll.
Vielleicht sollte man einfach häufiger den
Kompromiß wagen und ein Schlagwort
mehreren Subfacetten zuweisen (Beispiel:
Arbeit). Die damit erreichte sachliche Viel-
perspektivität dürfte Legitimation genug
sein.

Insgesamt — so läßt sich nach einer ersten,
exemplarisch durchgeführten Überprüfung
festhalten — hat es die fünfte Auflage des
Lexikons, das mit seinem umfassenden
Zugriff auf Sportwissenschaft ohnehin
nach wie vor ohne echte Alternative da-
steht, durchaus verstanden, die Entwick-
lung des Faches adäquat aufzunehmen. Die
neu angewandte Begriffssystematik hat
sich grundsätzlich bewährt oder scheint be-
währungsfähig. Auf der Basis breiter Er-
fahrungen könnte ein intensiver Austausch
zwischen Lexikonbenutzern und Redak-
tion allerdings gewiß noch zu zahlreichen
Korrekturen und Ergänzungen genutzt
werden. Ein Begriffsbereich müßte im Zuge
solcher Überarbeitungsprozeduren beson-
dere Aufmerksamkeit erfahren: Die in der
Sportwissenschaft neuerlich recht breit-
flächig zu beobachtende Zuwendung zu
anthropologischen Fragen ist m. E. der
einzige Trend der aktuellen Fachdiskus-
sion, dem das Lexikon nicht gerecht
wird. Begriffe wie Kind, Kindheit, Kör-
pererfahrung, Körperlichkeit, Körperspra-
che, Schüler, Subjekt, Subjektivität, Wohl-
befinden tauchen als Schlagwort nicht
auf. Vielleicht müssen nicht einmal neue
Subfacetten gefunden werden, um sie ein-
zuarbeiten. Womöglich reicht die sorgfäl-
tige sachliche Ausdifferenzierung bereits
aufgenommener Begriffsbereiche (z. B.
„Entwicklung"), um das Lexikon in diesem
Punkt vor dem Vorwurf eines im schlech-
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ten Sinne traditionalistischen Standpunktes
zu bewahren.

In der Darstellung spezifisch aktueller
Themen und Argumente sportbezogener
Theorie und Praxis haben die von SCHUL-

KE herausgegebenen „Kritischen Stichwör-
ter zum Sport" ihren explizit formulier-
ten Schwerpunkt. Sie verzichten bewußt
auf eine möglichst flächendeckend ange-
legte ausführliche Wiedergabe hinreichend
bekannter und „gesicherter" sportwissen-
schaftlicher Wissensbestände und konzen-
trieren sich auf die Behandlung und Er-
öffnung neuer Themen, Diskussionsstränge
und Perspektiven (vgl. 10). So gesehen sind
die „Stichwörter", die sich als „lexikalisch
aufbereitetes Handbuch" (7) verstehen,
kein eigentliches Konkurrenzunternehmen
zum Sportwissenschaftlichen Lexikon. Dem
Leser könnten sie eher zur Ergänzung,
Vertiefung oder Akzentuierung bestimm-
ter Begriffsbereiche dienen, die das Lexikon
aufgrund seiner generellen Konzeption
eben nur sehr komprimiert oder marginal
abhandeln kann.

Die selbst auferlegte thematische Beschrän-
kung der „Stichwörter" bleibt nicht ohne
Einfluß auf die formale Anlage des Nach-
schlagewerks: Das Inhaltsverzeichnis zählt
„nur" 41 Beiträge, in denen jeweils (in der
Regel von einem Autor; nur für das Stich-
wort „Frauensport" zeichnen zwei Auto-
rinnen verantwortlich) Ausführungen zu
einem ausgesuchten Stichwort/Begriff ge-
macht werden (von den insgesamt 38 be-
teiligten Autoren sind interessanterweise
lediglich drei auch im Autorenverzeichnis
des Sportwissenschaftlichen Lexikons ent-
halten). Der im Verhältnis zur Schlag-
wortanzahl des Lexikons geringen Anzahl
ausgewählter Stichwörter stehen dann
allerdings vergleichsweise viele Druckseiten
zur Verfügung. Mit durchschnittlich acht
bis neun Seiten pro Artikel wird hier ein
Umfang erreicht, der im Lexikon eindeutig

zu den Ausnahmen zählt und die Möglich-
keit zu ausführlicherer Information und
Erörterung bietet. Die einzelnen Beiträge
folgen keinem strengen einheitlichen Auf-
bauschema. Die Literaturzusammenstellung
jeweils zum Ende des Artikels (in ganz
wenigen Fällen mit äußerst knapper Kom-
mentierung versehen) berücksichtigen nur
die im Text herangezogenen Veröffent-
lichungen und fallen entsprechend schmal
aus. In den meisten Beiträgen wollen Ver-
weise zu weiteren Stichwörtern — ähnlich
wie im Lexikon — auf weitergreifende
sachliche Zusammenhänge aufmerksam
machen.

Wie wird in diesem Handbuch die Frage
der Auswahl geeigneter Stichwörter be-
handelt? Welche Kriterien werden im ein-
zelnen herangezogen, wie werden sie legi-
timiert? Der noch recht undifferenzierte
Hinweis auf den Gesichtspunkt der Aktu-
alität (Innovation) der ausgewählten The-
men wird in der kurzen, dennoch nicht
sonderlich systematisch angelegten „Einlei-
tung" (7—12) durch weitere Aspekte er-
gänzt: Es sollen vornehmlich in der Öffent-
lichkeit kontrovers eingeschätzte sowie in
der wissenschaftlichen Diskussion als rele-
vant anerkannte Probleme aufgegriffen
werden (Problemorientierung). Diese Pro-
bleme dürfen zudem nicht akademisch-
abstrakt, sondern müssen für die Praxis
des Sports bedeutsam sein (Aktionsorien-
tierung). Inwieweit diese nicht näher spezi-
fizierten Vorgaben tatsächlich als maßgeb-
liche Selektionsinstrumente für die 41
Artikel fungieren, ist nicht immer leicht
nachvollziehbar. Ist beispielsweise „Bil-
dungsurlaub und Sport" ein öffentlich und
sportwissenschaftlich heiß diskutiertes Pro-
blem? Selbst der zuständige Autor geht
nicht so weit, dies zu behaupten (vgl. 163).
Sowohl individuell gegebene Arbeits-
schwerpunkte der Autoren als wohl auch
bestimmte (sport-)politische Anliegen scfaei-
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nen bei der Festlegung der Stichwörter zu-
weilen mit den offiziell genannten Aus-
wahlkriterien erfolgreich zu konkurrieren
(vgl. z. B. auch die Beiträge zu „Arbeiter-
sport und Arbeitersportbewegung", „Be-
triebssport").
Da eine schlicht alphabetisch geordnete Ab-
folge der Stichwörter dem Herausgeber zu
informationsarm ist, werden die Beiträge
zur besseren Übersicht für den Leser drei
größeren Bereichen zugeordnet (innerhalb
dieser Bereiche ist die Abfolge dann aller-
dings doch wieder alphabetisch geregelt):

— Ein erster Block umfaßt „wissenschafts-
systematische Grundlagen" (13—52). Hier
sollen in fünf Beiträgen Erkenntnisstand
und Entwicklung sportwissenschaftlicher
Teildisziplinen (Bewegungslehre, Sport-
psychologie, -Soziologie, -geschichte, -päd-
agogik) skizziert werden.
— Der Bereich „Praxisfelder des Sports/
Gegenstandsbereiche" erörtert in 13 Bei-
trägen Teilbereiche sportlicher Wirklichkeit
(z. B. Berufsschulsport, Betriebssport,
Frauensport, Spitzensport) insbesondere
unter dem Aspekt ihrer gesellschaftlichen
Funktion und pädagogischen Relevanz
(53—156).
— Die dritte und umfangreichste Gruppe
schließlich faßt — als Sammelbecken für
23 Artikel — relativ spezielle „Einzelpro-
bleme von Sport und Sportwissenschaft"
zusammen (z. B. Olympische Spiele, sport-
liche Sozialarbeit, Sportpassivität, Aggres-
sion im Sport, Sporthandlung; 157—352).
Die hier nochmals getroffene Binnendiffe-
renzierung in „praxisbezogene" und „theo-
retisch-methodologische" Fragen ist nicht
ohne Überraschungseffekt — wird doch
andererseits die Praxisrelevanz aller The-
men betont.
Noch erstaunter aber macht auf den ersten
Blick die für den Bereich der wissenschafts-
systematischen Grundlagen getroffene Aus-
wahl. Im Vergleich zum Sportwissenschaft-

lichen Lexikon tauchen hier beispielsweise
die Teildisziplinen Sportmedizin, Philo-
sophie, Biomechanik, Trainingslehre gar
nicht auf (Sportpublizistik wird mit ande-
rem Akzent als „Einzelproblem" einge-
stuft). Für die Mißachtung der Sportmedi-
zin wird immerhin eine Erklärung abge-
geben, die für Biomechanik und Trainings-
lehre in gleicher Weise zutreffend sein
dürfte: Sportmedizin habe sich bislang zu
wenig gegenüber gesellschaftlichen Unter-
suchungen geöffnet, sei der Einbeziehung
gesellschaftlicher Entstehungs- und Wir-
kungszusammenhänge der von ihr er-
forschten Phänomene nicht zugänglich. Da
die „Kritischen Stichwörter" jedoch stets
eine umfassende, disziplinüberschreitende
Sichtweise ausgewählter praktischer/praxis-
relevanter Probleme anstreben, sei die
eigenständige Berücksichtigung sportmedi-
zinischer Aspekte nicht angezeigt (vgl. 9).

Die Intention disziplinübergreifender Dar-
stellung ist vom Sportwissenschaftlichen
Lexikon her bereits bekannt. Doch sie kann
hier offensichtlich — anders als im Lexi-
kon — stets nur unter Beachtung auch ge-
sellschaftlicher Implikationen erfolgen. Wo
solche sozialen Bedingtheiten nicht existent
oder formulierbar sind, setzt der Rotstift
an (allerdings auch nicht konsequent; vgl.
z. B. den Beitrag zur „Bewegungslehre",
in dem soziale Aspekte ebenfalls nicht
berücksichtigt werden). Ob damit der ge-
forderten umfassenden Sichtweise prakti-
scher Probleme entsprochen wird, bleibt
fraglich.

Gesellschaftliche Bezüge erweisen sich aber
nicht nur als zusätzliches inhaltliches Aus-
lesekriterium der Stichwörter. Sie führen
zudem auch gleichsam ins Zentrum jener
generellen Perspektive, für die im Hand-
buch Partei ergriffen wird (oder werden
sollte) und für die wohl letztlich auch das
Adjektiv im Titel des Buches steht. Denn
den „Stichwörtern" geht es nicht allein um
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quasi „überparteiliche" Informationen zu
Sport und Sportwissenschaft (so annähe-
rungsweise im Sportwissenschaftlichen Le-
xikon). Zwar wollen auch sie den Nicht-
Fachmann über theoretische Hintergründe
aktueller sportlicher Probleme aufklären
und dem sportwissenschaftlich Interessier-
ten den je erreichten Forschungsstand ver-
mitteln (vgl. 8). Doch verfolgen sie dar-
über hinaus ein bestimmtes Programm,
intendieren die Konzentration sportwissen-
schaftlicher Forschung auf das „Wesent-
liche", d. h. im Verständnis des Her-
ausgebers auf die soziale und politische
Komponente von Sport, was „eine konse-
quentere Übernahme allgemeiner gesell-
schaftlicher Perspektiven von Sportwissen-
schaf tlern" (12) impliziert und — so ließe
sich ergänzen — auch die Anwendung die-
ser Perspektiven im praktischen Handeln
nahelegen will. Deshalb pflegen die „Stich-
wörter" ausdrücklich einen auf „pädago-
gische bzw. planerisch-organisatorische Ein-
griffsmöglichkeiten in die sportliche Wirk-
lichkeit" (9) hin angelegten Zugriff auf
Sport, der — laut Herausgeber — die
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
durch Sport sowie ein „Sport-für-alle-Kon-
zept" als gesellschaftspolitische und päd-
agogische Perspektive zur gemeinsamen
Basis habe.

Eine in dieser pauschalen Formulierung
skizzierte und als Ausdruck des aktuellen
Selbstverständnisses der Sportwissenschaft
(vgl. 11) ausgegebene Basis mag noch un-
verfänglich sein. Ihre Konkretion in den
einzelnen Beiträgen indes weist sehr unter-
schiedliche Qualitäten auf. Vor allem die
generell versprochene umfassende Informa-
tion zu den ausgewählten Themen —
sicherlich Voraussetzung für die bean-
spruchte Offenheit und Diskursivität des
Handbuchs (vgl. 10) — fällt nicht selten
einseitigen Reduktionen zum Opfer, die
den „Fachmann" verärgern, den „Nicht-

Fachmann" hingegen nicht unbedenklich
manipulieren könnten. Gewiß, eine Reihe
von Beiträgen vermittelt umsichtig und mit
sinnvoll gebremstem Engagement verfaßte
problematisierende Einblicke in das be-
handelte Thema. Sie wird der Leser schnell
herausfinden (ebenso wie eine relativ kleine
Gruppe m. E. für ein Handbuch gänzlich
unzureichender Artikel; dazu zähle ich die
Beiträge zu „Sportsoziologie", „Sport in
der Neugestalteten Gymnasialen Ober-
stufe", „Werbung im Sport", „Emotionali-
tät und Motivation im Sport", „Spiel- und
Sportspielforschung", „Sport und Kultur").

Problematisch sind hingegen jene Artikel,
die — auf einer gesellschaftskritischen,
historisch-materialistischen Position fußend
— geradezu apodiktisch den Sport einsin-
nig in die Abhängigkeit gesellschaftlich
determinierter Produktionszusammenhänge
rücken (Sport als Reproduktion der Ar-
beitskraft) und mit politischem Enthusias-
mus für solche Maßnahmen plädieren, von
denen nicht nur die Behebung sportlicher
Mißstände erwartet wird (Sport-für-alle-
Konzept), sondern darüber hinaus ein Bei-
trag zur Humanisierung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen insgesamt (erweiterte
Reproduktion der Arbeitskraft; allseitig
entwickelte Persönlichkeit). Belege für eine
derartige Argumentationsschablone lassen
sich genügend finden (vgl. z. B. 72 f.,
94 f., 107 ff., 158 ff., 195, 201 ff., 228 f.,
282, 342 f.). Bemängelt werden soll hier
nun nicht, daß eine solche Position in den
„Stichwörtern" auftaucht. Im Blick auf das
Sportwissenschaftliche Lexikon erweist sie
sich sogar als notwendig. Denn dort ist
diese Perspektive so gut wie gar nicht
berücksichtigt. Nicht akzeptabel hinge-
gen ist das Wie ihrer Präsentation, und
dies in zweierlei Hinsicht: Einmal be-
fremdet, daß solche Passagen ohne den
Anflug selbstkritischer Relativierungen zu
Papier gebracht werden. Die in diesem Zu-
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sammenhang mittlerweile gelaufene inten-
sive fachwissenschaftliche Auseinander-
setzung und geäußerte Kritik wird schlicht
ignoriert (oder ist den Autoren nicht be-
kannt). Symptomatisch hierfür ist z. B. die
benutzte Literatur, die in ihrem Kern auf
einige wenige Autoren/Veröffentlichungen
zurückgreift, mit denen augenscheinlich die
unterschiedlichsten Themen bearbeitbar
sind (SCHULKES „Erwachsenensport als
Weiterbildung" wird z. B. in insgesamt
sieben Beiträgen zitiert).
Zweitens — und das ist für ein Handbuch
womöglich noch gravierender — mißfällt
die alles erdrückende Dominanz dieser ge-
sellschaftskritischen Perspektive in etlichen
Beiträgen. Die umfassende Sichtweise bleibt
in solchen Fällen — wie schon angedeutet
— bloßes Versprechen.
Angesichts der skizzierten Einseitigkeiten
der „Kritischen Stichwörter" empfiehlt sich
eine Umkehrung, zumindest aber Korrek-
tur des weiter oben angedeuteten Verhält-
nisses zum Sportwissenschaftlichen Lexi-
kon: Nicht nur sollten die „Stichwörter"
ergänzend zum Lexikon herangezogen
werden, sondern in (fast) jedem Fall sollte
sich der Leser der „Stichwörter" zusätzlich
auch mit Hilfe des Lexikons informieren.
Zudem: Seit einiger Zeit steht dem Leser
mit dem im Schwann-Verlag erschienenen
„Handbuch Sport" ein weiteres Korrektiv
zur Verfügung.

N. SCHULZ

GERHARD LUKAS:

Der Sport im alten Rom

Berlin (Ost): Sportverlag Berlin (DDR)
1982. 284 S.; DM 22,80

Das Bild vom nüchternen Bauern-Römer,
dessen Schalten und Walten weniger im
musisch-sportlichen Bereich, sondern primär

im Kosten-Nutzen-Denken motiviert liege,
hat wesentlichen Anteil an dem forschungs-
geschichtlichen Faktum, daß eine umfassen-
de Monographie zum römischen Sport in
der ansonsten um neue Themen nicht selten
schon verlegen scheinenden Altertumswis-
senschaft bis heute ein Desiderat geblieben
ist. Das gilt zwar, wörtlich genommen, in-
sofern auch nach Erscheinen des hier zu be-
sprechenden Buchs, zumal sein Verfasser
nicht zu den Zunftgenossen der Klassischen
Philologen und Archäologen oder der Alt-
historiker zählt; es darf aber hier gleich
festgestellt werden, daß in der sporthisto-
rischen Forschung durch diese viele Einzel-
ergebnisse und Forschungsansichten zusam-
menfassende, sehr handliche Darstellung
von einem solchen Defizit nun nicht mehr
gesprochen werden kann.

Für die bisherige Abstinenz bei der Erfor-
schung des Römersports ist freilich nicht
allein die eingangs erwähnte Auffassung
von einem besonders militaristisch denken-
den Römer verantwortlich zu machen. Ein
weiterer Grund dafür liegt vielmehr darin,
daß ein solcherart typisiertes Römertum mit
den — zumindest hinsichtlich der agonisti-
schen Aktivitäten — pauschal als zweckfrei
eingeschätzten Griechen polarisiert wird,
somit also ein Wesensunterschied zwischen
den beiden Zwillingsvölkern der Antike,
den Griechen und den Römern, antizipiert
wird, der in jeweils charakteristischen Ein-
stellungen, so auch im sportlichen Tun, an-
geblich seinen Ausdruck finde. Exempli
gratia sei an Aussagen von J. BURCKHARDT
und V. EHRENBERG erinnert, denen zufolge
die Römer, „dieses Volk der reinen Politik
und des reinen Rechtes und d. h. der unbe-
dingten Zweckhaftigkeit", im Unterschied
zu den Griechen „nichts Zweckloses mögen",
weshalb hier das Agonale verdorben sei.
So gesehen bedeutet es ein bemerkenswer-
tes Abrücken von älteren Auffassungen,
wenn LUKAS dem Römer generell beschei-
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nigt: „Das Messen der Kräfte und das Sich-
vergleichen in diesen Spielen dürfte als ein
normaler Grundzug gewertet werden, der
annähernd dem griechischen agonalen Prin-
zip, wenn auch nicht in so ausgeprägter
Form, entsprach. Damit dürfte dieses ago-
nale Prinzip nicht im Gegensatz oder gar
im Widerspruch zu dem altrömischen Tu-
gendkodex stehen, sondern weitgehend mit
ihm integriert sein" (50).

LUKAS hat sich also dieser oben skizzierten
Forschungstradition nicht angeschlossen,
wenngleich seine Darstellung in dieser für
die Sporthistorie prinzipiellen Frage inso-
fern nicht einer gewissen Ambivalenz ent-
behrt, als zwar ras römische Spiel- und
Sportgeschehen in einer Vielfalt dokumen-
tiert wird, die keineswegs mit Nüchternheit
und Zweckhaftigkeit zu assoziieren und aus
ihr erklärbar ist, die Typisierung des uti-
litaristischen Römertums aber anderseits
doch auch akzeptiert wird. Diese doppel-
wertige Kennzeichnung der Römer nachzu-
vollziehen bereitet dem Rezensenten
Schwierigkeiten. Zum einen ist da nämlich
die Rede vom „praktischen Sinn für das
Nützliche" (9), vom „praktischen Nutzen"
(40) der Erziehung, von „Nüchternheit,
Sachlichkeit und zweckvollem Denken und
Handeln" (41) und davon, „daß der Wett-
kampfgedanke der Zweckmäßigkeit unter-
geordnet" (46) oder das sportliche Pro-
gramm (Reiten, Fechten, Lauf, Sprung,
Speerwurf, Bogenschießen, Ringkampf,
Boxen u. a.) „eindeutig vom Utilitätsprin-
zip bestimmt" (48) sei; ferner auch davon,
daß der römische Sport „unbestreitbar . . .
als besondere Eigenart eine strenge Zweck-
mäßigkeit" (207) aufweise und somit der
„auf strenge Sachlichkeit und Nützlichkeit
orientierte Römer" mit dem „otium Grae-
cum", dem „unnützen Müßiggang" (203),
konfrontiert werden könne.

Dieser Typisierung, die wohl den geisti-
gen Nährboden für das Klischee vom „un-

sportlichen" Römer liefert, stehen sodann
aber auch Aussagen gegenüber, die sich
nicht ohne Gewalt damit harmonisieren
lassen. Heißt es doch im gleichen Buch, daß
„aus der Betonung des Spielmoments mit
körperlicher Kraft und Geschicklichkeit . . .
mit Recht auf eine unverkennbare Freude
der Römer an der Bewegung schlechthin ge-
schlossen werden (dürfe), die als sportliche
Betätigung zu werten" (53) sei, oder daß
man in Rom „Sport um der Gesundheit
und Lebensfreude willen" (203) betrieben
habe. Auch auf den „erstaunlichen Umfang
ihrer (der Römer) lustbetonten Spiele und
Feste" und auf das — allerdings — „schein-
bar (!) zweckfreie und freudbetonte Tun"
(62) wird dabei verwiesen.

Wie lassen sich diese beiden Aspekte unter
einen Hut bringen? Ist wirklich im Utili-
tarismus ein kennzeichnender Zug des Rö-
mertums, wohlgemerkt von der quellen-
armen Frühzeit bis in die Spätantike, und
zwar aller Römer aller sozialen Schichten,
Altersklassen, beiderlei Geschlechts usw., zu
erkennen? Wie kann dann eine tabula
lusoria (CIL VIII 17938) behaupten:
venari, lavari, ludere, ridere occ est vivere
(„Zur Jagd gehen, baden, spielen und
lachen: das heißt leben"; vgl. 117), wie
eine moderne Autorin (J. VÄTERLEIN) ein
Buch mit dem Titel „Roma ludens" (fehlt
bei LUKAS ebenso wie ein weiterer einschlä-
giger Band der Heuremata-Reihe: E.
MAHL: Gymnastik und Agonistik im Den-
ken der Römer, 2, 1974 bzw. 5, 1974) er-
scheinen lassen? Warum faßt denn der
„Circus Maximus" schon zu Caesars Zeiten
150 000 Zuschauerplätze, im 4. Jh. angeb-
lich sogar 385 000 (vgl. 130), oder warum
gab es in Rom „über 800 Bäder und 11
Thermen" (108) — läßt sich das alles mit
römischem Utilitarismus und Pragmatismus
rechtfertigen? Hat hier nicht jener LUKAS

eher recht, der „die sportliche Betätigung"
der Römer als „ein Urphänomen mensch-
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licher Verhaltensweise" (7) interpretiert,
der den Ursprung der Körperübungen „im
Menschsein selbst" (sie sind „so alt wie der
Mensch selbst"; vgl. 19) sieht und der mit
Berufung auf Cicero de fin. 5, 61 feststellt,
daß die römische Jugend „dem Wettkampf-
gedanken ebenso huldigte wie die jedes
anderen Volkes, gleich welcher Entwick-
lungsstufe" (205)?

Wie schon diese rhetorische Frage andeu-
tet, steht der Rezensent dieser Auffassung
näher als jener vom militaristischen Römer-
tum (vgl. dazu: Der Sport bei den Völkern
der Alten Welt. 1981, 232 ff., und ders.:
Von .Wesen' ,Geist' und .Eigenart' der
Völker der Alten Welt. Eine Anthologie
altertumswissenschaftlicher Typisierungs-
kunst. In: Kritische und vergleichende Stu-
dien zur Alten Geschichte und Universalge-
schichte = Innsbrucker Beiträge zur Kul-
turwissenschaft 18, 1974, 243 ff., bes.
260 ff.). Wer überall militaristische Motive
im Sport erkennen möchte — und das nicht
nur bei der exercitatio militaris, sondern
auch bei den Wettkämpfen, beim Ballspiel
und im Badebetrieb —, läuft Gefahr, Tri-
vialitäten zu formulieren. Soviel zum
Grundsätzlichen. Soviel zur Ambivalenz.

Zur Strukturierung des Stoffes: Nach eini-
gen knappen einführenden Hinweisen zur
Wissenschaftsgeschichte gliedert LUKAS seine
Darstellung „nach vorgegebenen Zäsuren"
(7) im wesentlichen unter chronologischem
Aspekt: 1. Etrusker (9—35), 2. Altrom
(36—62) in den „drei (?) Jahrhunderten
von 509 v. u. Z. bis etwa zu den Punischen
Kriegen" (36) und 4. „Nachblüte auch des
Sports in der Kaiserzeit und sein allmäh-
licher Niedergang seit dem 3. Jahrhundert"
(151—208). Das dritte Kapitel (63—150)
fällt mit seiner umfangreichen systemati-
schen Betrachtung der einzelnen Sportarten
(volkstümliche Grundübungen, Ballspiele,
Wassersport, Tanz, Jagd, Reitsport-Wagen-
rennen, Kampfsport, Zirkusspiele und Gla-

diatorenkämpfe) etwas aus dem chronolo-
gischen Rahmen, wenngleich auch hier auf
wenigen Seiten im Abschnitt „Blütezeit des
römischen Sports" (77—83) dem entwick-
lungsgeschichtlichen Aspekt Tribut gezollt
wird. Daß in keinem der Hauptkapitel
Hinweise auf die sozialökonomischen und
politischen Verhältnisse und Prozesse feh-
len, wird dem Leser, der von LUKAS auch
„Die Körperkultur in frühen Epochen der
Menschheitsentwicklung" (1969) kennt,
kaum überraschen; ebensowenig die Litera-
tur, die für diese Abschnitte vor allem her-
angezogen wurde [H. DIETER/R. GÜN-
THER: Römische Geschichte. 1979; R. MÜL-
LER (Hrsg.): Kulturgeschichte Roms. Bd. 2.
1978 — Weltgeschichte in 10 Bänden.
Moskau—Berlin. Bd. 2. 1955/1963].

Folgende sporthistorische Resultate der ein-
zelnen Kapitel lassen sich hervorheben. In
der Darstellung des Etruskersports fällt
nach LUKAS die Nähe zur griechischen Ago-
nistik auf. Obwohl einerseits betont wird,
daß „dem etruskischen Kunsthandwerk der
fiebernde Wettbewerbsgeist, der in Hellas
alles durchdringt (ebenso fehle wie) . . . das
Bildnis des Siegers im musischen und sport-
lichen Wettkampf" (12), wird andererseits
angesichts der gesellschaftlichen Rolle der
Etruskerin generell von einer „das Grie-
chische übertreffenden Wertschätzung des
Körperlichen und . . . einer Erhebung des
Physischen zum eigentlichen Prinzip" (14)
gesprochen. Neben der überwiegend unter
griechischem Einfluß stehenden Leichtathle-
tik fänden der Fecht- und Reitsport (be-
sonders das Figurenreiten im „Truia"-
Spiel), das Wagenrennen und die blutigen
Schaukämpfe eine eigene Ausprägung, ob-
zwar, aufs Ganze gesehen, „eine gewisse
Übereinstimmung mit der griechischen
Gymnastik der Frühzeit . . . unverkenn-
bar" (35) sei.

In der Entwicklung des römischen Sports
und der Körpererziehung zeichnet LUKAS
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folgende Grundlinie: Obwohl schon bei den
Altrömern „die Freude am Messen der
Kräfte im sportlichen Wettkampf gestie-
gen" sei (worin „ein gewisser agonaler An-
klang" liege), dominiert hier nach LUKAS

zunächst doch „die soldatisch-kämpferische
Lebensart" (47) und mit ihr eine „Virtus-
ideologie" (152), als deren „unabdingbare
Forderung" (202) die exercitatio militaris
gegolten habe. So möchte denn der Autor
„den Römern... von Anbeginn ein ungebro-
chenes Verhältnis zur Körperlichkeit..., wie
jedem Volk" (202) bescheinigen. Mit den
Veränderungen im römischen Heerwesen
seien diese Determinanten dann zurückge-
treten — „diese Motivation war am Ende
der Republik durch den Übergang zur
Söldnertruppe entfallen" (207) —, und
„eine neue mußte gefunden werden. Sie
hieß: Sport um der Gesundheit und der
Lebensfreude willen" (203). Diese neu be-
gründete Wertschätzung des Sports (die in
der Kaiserzeit bis etwa zur Mitte des 3. Jhs.
vorgeherrscht habe) manifestiere sich in
einer bewußten Körperpflege, wie sie gym-
nastische und medizinische Schriften, aber
auch Roms große Poeten (vgl. dazu das
lesenswerte Florilegium „Dichterworte und
Sportliteratur"; 172—196) propagierten,
zugleich auch im hohen Stellenwert der Ball-
spiele und im regen Betrieb in den Ther-
menanlagen. Freilich ist dieses eher idyllisch
anmutende Bild vom römischen Sportall-
tag unbedingt um die Zirkusspiele und
Gladiatorenkämpfe zu erweitern.
Da das moderne Laienpublikum diese Ver-
anstaltungen unter dem Eindruck der kai-
serlichen panem-et-circenses-Volhik. zu Un-
recht häufig als charakteristisch für die Ein-
stellung der Römer zum Sport einschätzt,
bietet die Arbeit des Hallenser Sporthisto-
rikers hierzu ein wertvolles Korrektiv. Lei-
der fehlen hier einschlägige und umfang-
reiche Studien z. B. von R. AUGUET, A.
CAMERON und P. VEYNE im Schriftenver-
zeichnis.

Diese Arbeitsergebnisse, die Grundkonzep-
tion und die Tatsache, daß dem römischen
Sport eine ausführliche monographische
Darstellung gewidmet wurde, können nicht
darüber hinwegsehen lassen, daß im Detail
mancher Teufel sitzt. Es ist schade, daß
kein Altertumswissenschaftler das Manu-
skript durchgesehen hat, obwohl gerade
Halle/Saale bis heute ein traditionsreiches
Zentrum für die Erforschung der antiken
Agonistik und Gymnastik geblieben ist.

Mancher Fehler — und dazu ist wohl auch
zu zählen, wenn umstrittene Forschungs-
fragen als gesichertes Wissen dargestellt
werden — hätte sich so vermeiden lassen.
Hier eine stark reduzierte Auswahl:

S. 10: Pallotini (Pallottino); S. 11: Salermo
(Salerno); S. 29: Aulus Caenia (Caecina);
S. 53: Equirien (Equiria); S. 54: Tarquinius
Priscus 616—579 v. u. Z.; S. 56: ludi
tnotivi (votivi); S. 58 und 133: Dionysios
von Halikarnassos wird in die Zeit „um
200 v. u. Z." datiert (augusteische Zeit);
S. 61: Abneigung der Römer gegen das Ur-
kundenwesen; S. 80: montes Varicani
(Vaticani); S. 86: nach Plinius nat. hist. 7,
20 seien manche Wettläufer im Circus
16000 Schritte gelaufen (CLX = 160000);
S. 94: daß das heutige Tennis „auf den
Trigon" zurückgehe, müßte zumindest
durch Quellen wahrscheinlich gemacht wer-
den; S. 102: Roms Niederlage gegen die
Gallier 382 (387/86); S. 108: palaistra
negotium diaboli (palaestrica diaboli nego-
tium); S. 118: Es gab „schon Reiterspiele
bei Romulus"; S. 135: „munera (Tier-
hetzen)", dazu zählen auch die Gladia-
torenspiele; Tierhetzen = venationes; S.
137: Die Begründung der Gladiatorenspiele
aus dem Kult, „um durch Menschenblut
den Verstorbenen zu ehren und ihn da-
durch zu bewegen, nicht mehr in das Leben
seiner Angehörigen einzugreifen", läßt sich
kaum wahrscheinlich machen; S. 137:
Videus Pollio (Vedius); S. 161: Seeschlacht
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bei Actium im Jahre 31 u. Z. (31 v. u. Z.);
S. 161 f.: Daß die Capitolia die Olympi-
schen Spiele „um einige Jahre überlebt
haben" sollen, läßt sich nicht belegen; S.
162: Antonius Pius (Antoninus); S. 175:
Vergilius Marco (Maro); S. 183: Ovids
Verbannungsort: Tonus (Tomi); S. 188:
„Pausanias um 150 u. Z. in Magnesia in
Kleinasien geboren", beschreibt im 4. und
5. Buch Elis (geboren etwa zwischen 110—
115, Herkunft unklar, wohl Lydien, Elis
im 5. und 6. Buch); S. 188: Galenos, De
parvae pilae exercitatio (griechischer Titel;
lat.: De parvae pilae exercitu); S. 192:
Philostrat, der „am Hofe der Kaiser Seve-
rus und Caracalla" verkehrte, verfaßte De
arte gymnastica Hbellus (griechischer Titel:
peri gymnastikes; gemeint sind die severi-
schen Kaiser Septimius Severus und Cara-
calla); S. 194: Philostrat sei „dem Irrtum"
erlegen, „der Verfall des Trainings habe
den Verfall der Agonistik bewirkt, wäh-
rend es in Wirklichkeit umgekehrt" ge-
wesen sei; S. 197: „Schon Piaton und Ari-
stoteles gaben dem Mystischen den Vorrang

vor dem Somatischen, dem Körperlichen,
ohne jedoch den Körper zu negieren"; S.
199: „der bedeutende Gnostiker Theo-
dores" (Theodoros); S. 199: Clemens von
Alexandrien, Paidagoges (Paidagogos); S.
202: der Satz „Erst Hadrian als Philhellene
schenkte Olympia große Aufmerksamkeit
und förderte auch dessen Gedankengut, so
daß Horaz, quasi sein Sprachrohr, den
Olympiasieger zu den Göttern empor-
hob . . .", könnte Anlaß zu chronologischen
Mißverständnissen geben; S. 257: Datie-
rung der Samniterkriege 343—272 (bis
290).
Derartige Mängel ließen sich in einer zwei-
ten Auflage leicht beheben.

I. WEILER

Soeben erschienen: THUILLIER, J.-P.:
Les jeux athlétiques dans la civilisation
étrusque (Bibliothèque des écoles françaises
d'Athènes et de Rome. Fascicule deux cent
cinquante sixième. École Française de
Rome. Palais Farnèse 1985).
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