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Dr. MAX STERN, Karlsbad: Endlich ist dasjenige Buch 
erschienen, das nicht mehr dem die Prufung fiirchtenden 
Medikus ein Alpdruck, sondern das dem Arzte, besonders 
dem Sportarzte, ein wirkliches Handbuch der Physiologie der 
Arbeit und des Sportes ist. In gliicklichster Auswahl haben 
hier die fachkundigsten Mitarbeiter ein Werk geschaffen, das 
wohl fur lange Zeit ein Standardwerk bleiben wird.

Hier findet nicht nur der Arzt, der Gewerbearzt, hier 
findet auch der Athlet Belehrung, Aufklarung und neue 
Anregungen. Die physiologischen, chemischen und anato- 
mischen Daten sind mit hervorragender Sachkunde und 
Sachlichkeit herausgearbeitet, keine Lange in einem Buche 
von 770 Seiten. Was nicht hoch genug einzuschatzen ist, 
ist auch die umfassende Aufarbeitung der schier uniiber- 
sehbaren Literatur. Was iiber den, jedem sportlichen Wett- 
kampfer am eigenen Korper und an der eigenen Psyche 
bekannten moralischen Teil des Kampfsportes gesagt ist, 
zeigt, dafl hier in diesem Buche die Erfahrungen nicht nur 
im Laboratorium, am Schreibtisch, an der Klinik gewonnen 
wurden. In diesem Werk ist auch der Sportplatz, die un- 
endlichen Flachen der winterlichen Landschaft, die Anspan- 
nung des Korpers und des Geistes im Wettlauf und Skirennen, 
im Hochgebirge zu verspiiren und nachzuerleben. Dem auf 
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Vorwort.
In der Absicht, zwischen sportlicher Betatigung und wissen- 

schaftlicher Betrachtung des Sports eine Briicke zu schlagen, haben 
die Unterzeichneten im Januar dieses Jahres in Davos eine Sport- 
woche veranstaltet, in der neben Vorfiihrung der in Davos ge- 
pflegten Wintersportarten die fur eine gedeihliche sportliche Ent- 
wicklung maBgebenden Gesichtspunkte von fuhrenden Fachleuten 
zur Besprechung kamen. Von verschiedenen Seiten zur Veroffent- 
lichung der hierbei gehaltenen Vortrage aufgefordert, legen wir 
sie in diesem Biichlein den weiteren sportlich interessierten Kreisen 
vor. Leider ist es nicht móglich gewesen, alle Vortrage im Wort- 
laut wiederzugeben; immerhin wird auch in den gekiirzten 
(IX u. XIII) der reiche Gedankeninhalt zum Leser sprechen. 
Es freut uns, auch an dieser Stelle unseren Dank aussprechen zu 
durfen dem Davoser Kur- und Verkehrsverein sowie allen Davoser 
sportlichen Vereinigungen, die unsere Absiehten durch sportliche 
Darbietungen gefórdert haben: Dem Bobsleigh-Club, Curling-Club, 
Hockey-Club, Internat. Schlittschuh-, Ski-Club, Turnyerein und 
Schwingerverband, alle in Davos, und dem Sportsekretariat des 
Verbandes der Schweizerischen Studentenschaften in Zurich. 
Besonderer Dank gebiihrt noch den Herren Kurdirektor H. Valar, 
J. Biihrer sowie Lehrer Chr. Jost, Rev. Scanlen und 
Mr Sam Pieree; insbesondere Herrn Dr. P. Muller, die den 
praktisch-sportlichen Teil der Veranstaltung vorbereiteten und 
durchfiihrten.

Davos, im September 1927.

Dr. H. Vogel Eysern. Prot. A. Loewy.
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Zur Einfiihrung.
Von Prof. Dr. Adolf Loewy in Davos.

Vereinigung von Praxis und Wissenschaft des Sports bedeutet 
die Veranstaltung, zu der Davos Sie geladen hat. Diese Veranstal- 
tung stelli einen ersten Versueh dar der Zusammenfassung prak- 
tischer Betatigung und theoretischer Betrachtung des Sportes in 
seinen verschiedenen Ausstrahlungen.

Sie soli mit den verschiedensten Zweigen des Sportes, spe- 
ziell des Wintersportes, bekannt machen, und zwar mit Sportarten, 
die ihrem Wesen nach ganz verscliiedene Anspruche teils an Kór- 
perkraft, teils an Ausdauer, an Geistesgegenwart und EntschluB- 
kraft stellen. Es soli sich um Vorfiihrungen handeln, die einerseits 
Hóchstleistungen bieten, die also zeigen, was Hóchstausbildung 
zu schaffen vermag, die daneben aber auch dartun sollen, wieweit 
Leibesiibungen zu harmonischer Kórperausbildung zu fiihren ver- 
mógen, wieweit sie die naturlichen Kórperbewegungen mit Anmut 
erfiillen kónnen, unseren asthetischen Sinn befriedigen. Denn alles 
dieses liegt in dem Worte „Sport**, wenn wir es in weiterem Sinne 
erfasse n.

Neben die sportlichen Vorfiihrungen soli die wissenschaftliche 
Betrachtung treten. Wahrend die Leibesiibungen auf eine Jahr- 
tausende alte Vergangenheit zuriickblicken kónnen, ist die Ge- 
schichte der wissenschaftlichen Erforschung des Sportes sehr kurz. 
Wir stehen erst mitten in ihrer Entwicklung. Es wiederholt sich 
hier die stets zu machende Erfahrung: zuerst die praktische Aus- 
iibung, dann die wissenschaftliche Durchdringung der in der Praxis 
gemachten Beobachtungen.

SachgemaB und methodisch durchgefuhrte Leibesiibungen ver- 
andern den Kórper, bilden ihn anatomisch um, fórdern seine Funk- 
tionen nach den verschiedensten Richtungen, lassen sie in viel 
weiteren Grenzen erstarken ais der Sporttreibende selbst gewahr 
wird. Mit den meisten Sportarten erfahren die seelischen Werte 
eine Wandlung, meist zum Guten, zuweilen allerdings auch zum 
Ubeln.
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Der Sport fórdert aber nur so lange, wie er in verniinftigen Grenzen 
geubt wird. Wie jede tibertreibung kann auch die sportliche Scha- 
den bringen. Wo liegt die Grenze des Zulassigen ? Welches sind 
die Zeichen des UbermaBes, das sich an der Zukunft des einzelnen 
rachen muB ? Wie entwickelt muB der Korper sein, um iiberhaupt 
sportlichen Anstrengungen gewachsen zu sein? Welche Sport- 
arten passen fur die verschiedenen Alter und Geschlechter ?

Das alles sind Fragen, die nur im Zusammenhang mit eingehender 
Beschaftigung mit dem praktischen Sportbetriebe von solchen be- 
antwortet werden konnen, die fachmannisch den Korper des Sport- 
treibenden mit Interesse und Liebe studieren.

Was bisher hieriiber festgestellt worden ist, soli Ihnen aus be- 
rufenem Munde vorgetragen werden. Wir hoffen, daB dadurch das 
Interesse am Sport in weitere Kreise getragen werden und eine 
vertieftere und ernsthaftere Auffassung des Sportes Platz greifen 
wird.

In der Aufstellung des Programms sind alle von mir beruhrten 
Punkte soweit es uns móglich war, berucksichtigt worden, und Sie 
werden teils in praktischen Vorfuhrungen, teiis in zusammen- 
fassenden Yortragen dariiber unterrichtet werden.



Geschichtliche Entwicklung des Sports.
Von Prof. Dr. Martin Vogt in Miinchen.

Wir sprechen heute so viel vom Sport und stehen so tief in der 
sportlichen Bewegung, daB das Interesse fur dessen Vorlaufer voll- 
kommen verstandlich ist. Ich mochte mir daher erlauben, Sie in 
aller Kurze dariiber zu unterrichten, wie sich der Gedanke der 
Leibesiibungen im Laufe der Jahrtausende entwickelt hat.

Die Kultur ist ein Feind des Korpers. Der Urmensch war durch 
die Verhaltnisse des Klimas und die Schwierigkeiten der Lebensfuh- 
rung gezwungen, seinen Korper derart auszubilden, daB dieser 
kurziyeg ais vollendet gelten konnte. Die Schwierigkeiten des 
Daseinskampfes notigten ihn zur Ausbildung aller seiner Fahig- 
keiten und Fertigkeiten. Mit der SeBhaftigkeit, mit der Entwick
lung der geistigen Tatigkeit wurde aber die Ausbildung der korper - 
lichen Anlagen zuriickgedrangt, und je weiter die Menschheit in 
der Kultur fortschritt, desto weniger Ausbildung fand der Korper. 
Man hat die Bewegung verlernt. Heute lauft fast niemand mehr, 
man fahrt mit der Bahn, mit der StraBenbahn, dem Auto, dem 
Lift: Zeit ist Geld. In allen den Jahrtausenden aber wuchs mit der 
Hebung der Kultur eine instinktive Sehnsucht nach Ruckkehr zur 
Natur und zur Einfachheit im Leben bei allen Vblkern, eine Sehn
sucht, die durch denSelbsterhaltungstrieb des Menschen zu erklaren 
ist, der vom Seelischen, yomrein Geistigen wieder die Erdnahe sucht. 
Aus diesem Triebe heraus ist das Gesunde im Sporte zu erklaren.

Es ist eine gewaltige Zeit, auf welche wir in der Entwicklung des 
Sportes zuriickblicken konnen. Die altesten Uberlieferungen gehen 
bis in das 4. Jahrtausend v. Chr. zuriick. Damals schon kannten 
die alten Chinesen eine weit ausgebildete Heilgymnastik. Diese 
Tatsache wird um so mehr interessieren, ais gerade in diesen Yor
tragen der Sport von der wissenschaftlichen Seite betrachtet wer
den soli, und es sich bei den erwahnten Leibesiibungen der Chinesen 
um ausgesprochene Bestrebungen handelt, die Gymnastik ais Heil- 
faktor zu verwenden. Es besteht keiń Zweifel, daB in jenen Zeiten 
die Kenntnis vom Wert und der Bedeutung der Leibesiibungen 
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Allgemeingut waren. Die wissenschaftliche gymnastische Leibes- 
iibung also, wie wir sie heute pflegen, war den Chinesen schon be- 
kannt, besonders die Verbindung der gymnastischen Ubungen 
mit einer weit entwickelten Atemtechnik. Wir wissen dies mit 
Sicherheit aus Aufzeichnungen und Bildern. Ich bedaure es un- 
gemein, nicht in der Lagę zu sein, Ihnen diese heute zeigen zu 
kónnen, denn Sie wiirden daraus die unerschópfliche Fiille von 
Bewegungsmóglichkeiten erkennen, die diesem altesten Kultur - 
volk gelaufig waren. Von besonderem Wert mag es auch sein, zu 
erfahren, daB die chinesische Priesterschaft, die wie stets im Alter- 
tum die Rolle der Sozial- und Staatshygieniker vertrat, diese Lei- 
besiibungen ais Prophylaxe allgemein zur religiósen Pflicht machte 
und so in trefflichster Weise fur die Volksgesundheit sorgte.

Jede Bewegung im Leben der Vólker, so auch die sportliche, 
laBt Wellenberge und Wellentaler erkennen. Ein solcher Wellen- 
berg war in der sportlichen Bewegung das Altertum, ein zweiter 
solcher Wellenberg ist in der Jetztzeit. Ich móchte nun den ersten 
Gipfel der sportlichen Bewegung bei den alten Griechen etwas aus- 
fuhrlicher besprechen. Niemals hat ein Volk die Bedeutung der 
Leibesiibungen so zu wiirdigen verstanden wie das Griechenvolk. 
Vor allem waren es bei den Griechen die Staatsmanner, die im 
BewuBtsein der gewaltigen sanitar-hygienischen Bedeutung der 
Leibesiibungen ihre Notwendigkeit vor allem einsahen und einen 
Schritt weitergingen, zu dem wir heute noch nicht gekommen sjnd, 
indem sie die Leibesiibungen ais gesetzliche Pflicht aufstellten. 
Von gróBter Bedeutung war selbstverstandlich die Verkniipfung 
dieser gesetzlichen Pflicht mit den Vorschriften der Religion. Es 
ist ja bekannt, daB die Religionsvorschriften vielfach nichts anderes 
ais hygienische Vorschriften sind, wie dies ja auch bei den Juden 
der Fali war. Bei den Griechen gab es kein gróBeres Fest, keine 
Versammlung von Bedeutung, der nicht auch Leibesiibungen reli- 
gióse Weihe gaben. Ich móchte hier an erster Stelle die Wett- 
kampfe der alten Griechen erwahnen, welche sich schon ein Jahr- 
tausend v. Chr. bei Homer erwahnt finden und bis zum Ende der 
griechischen Zeit in Ubung blieben. Die gewaltigen olympischen 
Feste waren eine Volksversammlung in des Wortes eigentlichem 
Sinne. Dort waren die Leibesiibungen eng verbunden mit dem 
ganzen griechischen Volksgedanken und mit gleicher Begeisterung 
gefeiert wie die Kiinste des Geistes. Bekannt sind die Ehren, 
welche dem Sieger zuteil wurden. Er wurde wie ein Gott gefeiert, 
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fur sein ganzes Leben in seinem Staate verpflegt und geehrt. Aber 
gerade diese ubermafiigen Ehrungen des Siegers fuhrten zum 
Untergang des olympischen Sports. Die Rekordsucht fuhrte zum 
Einzelsport, zum Spezialistentum, brachte die Trainer, die aus den 
ihnen zugefiihrten Berufsathleten das Móglichste herauszuholen 
trachteten. Der ehemalige Fiinfkampf wurde zerrissen und zer- 
stuckelt in Einzelkampfe. Das nach auBen hin so glanzend er- 
scheinende Gebaude war im Inneren morsch geworden und muBte 
zerfallen. Der Gewinn, der Materialismus, hatte den edlen, idealen 
Sinn des Sports angefressen. In der Ausbildung des Spezialisten- 
tums lag der Anfang des Verfalles. Die Romer schatzten daher auch 
die griechische Gymnastik keineswegs sehr hoch ein. Fur die grie- 
chischen Sporthelden hatten sie nieht viel Teilnahme, sie betrach- 
teten sie ais bezahlte Gladiatoren und fanden viel vielmehr Genu B 
an den Tierhetzen ais an den griechischen Wettkampfen.

Das Christentum lehnte die Leibeserziehung uberhaupt ab. Dies 
ist jedoch nur durch die Entwicklung der Anschauungen im Laufe 
der vorangehenden Jahrhunderte zu erklaren. Denn nicht erst das 
Christentum hat den Kórper verworfen, sondern bereits die grie
chischen Philosophenschulen der Eleaten, der Stoiker, der Neu- 
platoniker, welche im Jenseits ihr Heil suchten und den Kórper 
nur ais Kerker fiir die Seele betrachteten. Diese Ansichten hatte 
das Christentum iibernommen und warf in seiner Reaktion alles 
iiber den Haufen, was mit der yerrotteten Antike zusammenhing. 
Im Gegensatz zur Verkórperlichung suchte das Christentum die 
Vergeistigung. Keine Pflege, keine Beriicksichtigung wurde darum 
dem Kórper in den christlichen Klosterschulen zuteil. Es ware 
aber falsch, wenn man meint, daB das Mittelalter ais diisterste' Zeit 
die Leibesubungen uberhaupt nicht gekannt hatte.

Die mittelalterliche Bliite der Leibesubungen bildete das Ritter- 
tum. Vom 7. bis zum 21. Lebensjahre stand ununterbrochene 
kórperliche Tatigkeit im Vordergrund der Erziehung des heran- 
wachsenden Ritters. Freilich kam diese Erziehung nur einer Kastę 
zugute, dem Adel, der von Frankreich aus nach Deutschland sich 
erstreckte und herrschend war. Das Rittertum, welches die Ver- 
teidigung der Religion, der Schwachen und der Frauen zum Zwecke 
hatte, war vornehmlich zur Zeit der Kreuzziige der bedeutsamste 
Kulturtrager jener Periode. Ais der Verfall des Rittertums einsetzte, 
ubernahmen die Stadter die Pflege der Leibesubungen, indem sie 
auch die ritterlichen Gepflogenheiten nachahmten und sich wehr- 
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haft wie die Ritter machten. Die Bauern hingegen hatten die aus dem 
alten Germanentum anererbte Liebe zu Leibesiibungen niemals ab- 
gelegt. Es lebte daher auch im Mittelalter, wo nur irgend móglich, der 
Geist des Sports. Spater waren die Universitaten die Horte der Leibes - 
iibungenalsNachfolger der Ritterakademien. Besonders dasFechten 
war es, welches ais ritterliche Leibesiibung dort gepflegt wurde.

In den fiinfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts kam mit einem 
Schlage in den verschiedensten Landern ein Aufschwung der Lei- 
besubungen zustande, so in Deutschland das Jahnsche Turnen, 
in Schweden Ling, in Danemark Nachtegall, in der Schweiz 
Clias. Wahrend das Jahnsche Turnen eine Wehrgymnastik dar- 
stellte, ist das schwedische auf anatomisch-physiologischer Grund- 
lage aufgebaut. Von England und Amerika kamen die Spiele, 
welche einen weiteren Fortschritt bedeuteten, da das bisher fast 
nur in Hallen gepflegte Turnen durch sie ins Freie hinausgefiihrt 
wurde, ein unendlicher Gewinn fur unser Volk. Jetzt interessierten 
sich auch die Arzte fiir die Leibesiibungen, in denen sie ungemein 
viel Wertvolles fanden. Statt der Ubungsmbglichkeiten tritt mehr 
und mehr die Betonung des Ubungswertes in den Vordergrund.

Die sportlichen Leibesiibungen stehen heute auf einer Grund- 
lage, die nach unserer Meinung so weit ausgebildet ist, ais dies nur 
móglich erscheint. Freilich hat die wissenschaftliche Vertiefung 
erst in den letzten Jahrzehnten starker eingesetzt. Es entstanden 
unter anderem auch Systeme, welche besonders fiir die bisher so 
vernachlassigte Frauenwelt von Wert sind.

Die Meisterschaften sind unentbehrlich, denn wie man weiB, ist 
der Kampf der Vater des Fortschrittes. In der sportlichen Leistung 
scheint heute eine Hóchstgrenze erreicht zu sein. Bei allen Re- 
korden kann es sich jetzt nur noch um winzige Bruchteile von Zen- 
timetern oder Sekunden handeln. Das sind Erscheinungen, die 
zur Vorsicht mahnen. Denn es ware an der Zeit, daB der Ehrgeiz 
aufhórt, die einzige Rolle zu spielen. Fiir uns ist es das allerwich- 
tigste, daB wir den Sport in die Massen hineintragen, uns von 
dem Kanonenziichtertum abwenden. Sportliche Hóchstleistungen 
sind uns zwar ein unentbehrlicher Ansporn; wir miissen aber 
trachten, daB unter den Massen bei jedem einzelnen die Leibes
iibungen so weit gefórdert werden, ais es seiner Veranlagung nach 
móglich ist. In gliicklicher Vereinigung, der Zusammenarbeit von 
Arzten mitErziehern, wird dies gelingen. Denn das, was wir wollen, ist 
die Hebung der Gesundheit unseres Yolkes durch die Leibesiibungen.



Die geschichtliche Entwicklung des modernen 
Sportgedankens.

Von Oberregierungsrat Dr. med. Artur Mallwitz in Berlin.

Bevor wir auf die Geschichte des Sports naher eingehen, miissen 
wir uns mit der Definition des Begriffs „Sport“ beschaftigen. Es 
liegt mir fern, padagogische oder philosophische Betrachtungen 
dariiber anzustellen, da es sich um die arztliche Seite des The- 
mas handelt. Fur die Gesundheitspflege aber ist die geschicht
liche Tatsache ausschlaggebend, daB das Wort „Sport“ im Sinne 
der Angelsachsen soviel wie „Erholung“, „Vergnugen“, „Unter- 
haltung“ bedeutet. Dies entspricht auch dem altgermanischen 
Ursprung des Wortes „disport“ (schon bei Ulfilas kommt das 
Wort „spaurt“ vor). — Man darf also ohne weiteres sagen, daB 
,,Sport“ ein international gebrauchliches Wort ist, das in erster 
Linie die hygienischen Vorteile der Leibesiibungen betont. Aus 
den angedeuteten Grtinden wird das Wort unberechtigten Sprach- 
reinigungsversuchen gegeniiber sicherlich standhalten.

Wir wollen uns hier mit dem Begriff Sport ais eines Teiles der 
arztlichen Wissenschaft beschaftigen.

In neuerer Zeit haben medizinische Gelehrte und die praktische 
Arzteschaft vieler Lander die Begriindung ais eines besonderen 
arztlichen Lehr- und Forschungsfaches, das die Leibesiibungen er- 
faBt, zunachst abgelehnt, obwohl Gymnastik schon seit Jahr- 
tausenden arztliche Verwendung fand. Ohne eine Spezialisierung 
des Gebietes ware jedoch das heutige Sportarztwesen nicht in 
verhaltnismaBig so kurzer Zeit, namentlich fur seine groBen prak- 
tischen Aufgaben, herangereift. Die Leibesiibungen haben sich auf 
dem Boden des antiken Olympismus einerseits, des deutschen 
Turnens, der schwedischen Gymnastik und der amerikanischen 
Sportrichtung andererseits auf verschiedenen Wegen entwickelt, 
sind aber schlieBlich doch auf ein groBes sozialpolitisches Ziel ge- 
lenktworden. Der Arzt versteht daher, mit Riicksicht auf die hygi- 
enische Bedeutung in der Wor ter klar ung, unter Sport die Gesamtheit 
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aller Arten von Leibesiibungen. Mit dieser Gedankenfolge sind wir 
bei der geschichtlichen Klarung des Begriffs bei einer in den meisten 
Landem ihrer Lbsung entgegendrangenden Frage angelangt: Das 
ist der Ausgleich von Gesundheitsschadigungen, die die rastlose Ar- 
beit und die Zusammenhaufung gro Ber Menschenmassenin Stadten 
mit ihrem nervenzerriittenden Wirrwarr mit sich bringen. Ais ein 
aussichtsreiches Mittel zur Abhilfe dieses Zustandes hat man die Aus- 
iibung sportlicher Vergniigungen im Freien heute wohl durchweg 
bei allen Vólkern anerkannt. In weiten Kreisen hat sich den Leiden 
der Menschheit, namentlich der abgehetzten, geistig oder kórper- 
lich tatigen Arbeiterschaft gegenuber, ein soziales Gewissen heraus- 
gebildet. Dies hat dazu gefiihrt, daB man abweichend von den Vor- 
stellungen der Antike iiber die Leibesiibungen, die damals nur der 
Oberschicht zuganglich waren, heute danach trachtet, durch plan- 
maBigen Betrieb des Sports das Niveau der Lebensfiihrung groBer 
Massen der Bevólkerung, namentlich in Stadten, zu heben. Dies 
ist natiirlich nur in engstem Einvernehmen zwischen Arzten und 
Padagogen móglich. Von dem einsichtigen Teil der Lehrerschaft 
wird denn auch die Kórperbildung der Pflege des Geistes gleich- 
gestellt.

Besonders bei den Frauen ist in der letzten Zeit die Kórperbildung Gegen- 
stand besonderer Beachtung und Fiirsorge geworden. Fast kann man sagen, 
daB durch Sport heute die Bildung eines neuen Typs von Menschen beider 
Geschlechter und aller Altersstufen, namentlich aber unter der Jugend, im 
Entstehen begriffen ist.

Erinnern wir uns femer der internationalen Forderung des achtstiindigen 
Arbeitstages, dann miissen wir ais Sozialhygieniker verlangen, daB diesen 
8 Stunden Arbeit nicht nur 8 Stunden der Erholung und des Schlafes ent- 
gegengesetzt werden, sondern daB die zwischen Arbeit und Schlaf liegende 
Ruhepause auch zweckmaBig so verwandt wird, daB in ihr der Kórper tat- 
sachlich zu seinem Recht kommt. Bei der Durchfiihrung der hygienischen 
MaBnahmen, die zur Schaffung eines Gleichklanges zwischen allen drei Zeit- 
phasen der Tageseinteilung notwendig sind, haben die Sportarzte ein wich- 
tiges Wort mitzureden.

Lebensbejahung, Leistung ais Weltbiirger und Freude an der 
Arbeit werden bei Anerkennung von grenzenlosen Werten natiir- 
licher Krafte, die heute noch gróBtenteils brach liegen, schlieBlich 
dazu fiihren, daB der Zeitbegriff ,,Altern“ zu einem Begriff der 
Konstitution (Kdrperbeschaffenheit) umgeformt wird. Die Men
schen werden bei ausgiebiger und richtiger Pflege von Leibes- 
ubungen geistig und kórperlich frischer bleiben. Der vorzeitig 
alternde Mensch wird immer seltener werden, wenn der Sport eben
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gesundheitsgemaB betrieben und Teil der taglichen Lebensgewohn- 
heiten wird. Bei Verfolgung dieses Zieles miissen wir aber bedin- 
gungslos davon abkommen, daB der einfache Trainer ais ausreichend 
vorgebildeter Lehrer gilt. Padagoge und Arzt mussen bei der plan- 
mafiigen Durchfiihrung der Leibesiibungen iiberall die Fuhrung 
in die Hand bekommen.

Bei einer so fernen Zielsetzung ist von groBter Bedeutung die 
Zusammenarbeit aller an der Frage interessierten Vólker: Es 
muB also die Internationalitat hier voll gewahrt bleiben, und zwar

1. im Sport selbst,
2. auf dem Gebiet des Sportarztwesens,
3. in der Bevolkerungspolitik.
Zur Erlauterung weise ich auf P.deCoubertin, der vor 31 Jahren 

den modernen Olympismus aus der Taufe gehoben hat, selbst 
hin; er hat jedenfalls durch die Organisation der internationalen 
Wettkampfe eine engere Verbindung der Vólker angestrebt.

Nach den Erfahrungen der letzten 13 Jahre halt diese Auffas- 
sung der Kritik nicht stand. Sieht man jedoch von den un- 
gewóhnlichenZeiten, wie sie der Weltkrieg mit sich brachte, ab, so 
darf man trotz einer gewissen Einschrankung seiner Absicht im 
groBen und ganzen doch zustimmen. Sport ist heute ein Faktor 
von internationaler Bedeutung geworden, dem es im Augenblick 
u. a. mit vorbehalten ist, wieder normale Beziehungen zwischen 
den Vólkern herzustellen. Es ist — ebenso wie in Handel und Ver- 
kehr, wie in Wissenschaft und Kunst — Aufgabe der neuzeit- 
lichen Olympischen Spiele und internationalen Wettkampfe, Faden 
zwischen den Vólkern der Erde zu kniipfen.

Von Bedeutung ist weiter das demokratische Prinzip im Sportwesen. Im 
alten Griechenland hatten die Olympischen Spiele aristokratischen Charakter; 
sie kamen nur „Freien“, den obersten Zehntausend zugute, die ihre Korper 
pflegen konnten. Die schwere Arbeit wurde von den Sklaven verrichtet, die 
von den Segnungen der Leibesiibungen ausgeschlossen waren. Auch in 
unserer Zeit war es lange Jahrhunderte hindurch ein Vorrecht der Reichen 
und bestimmter Stande, den Korper zu iiben.

Manche Sportarten, z. B. der Pferdesport, Segeln, Polo, Golf, Tennis, 
auch Rudern (vgl. die Bedingungen iiber den Amateurbegriff) u. a. waren dem 
Geburtsadel oder Vermógenden vorbehalten. Erst infolge der zunehmenden 
Industrialisierung wurde der Sport mehr unter dem Gesichtspunkt der per- 
sdnlichen Gesundheitspflege breiterer Volksschichten angesehen: Ein Selbst- 
schutz und Rettungsanker fiir den durch Automatisierung der Arbeit in den 
Stadten arbeitenden Menschen, die modernen Sklaven der Arbeit.
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Der Hygieniker begriiBte es daher mit Freude, daB friiher ais 
„Feudal“-Sports geltende Ubungsarten langst von der gesamten 
Bevólkerung iibernommen sind, daB es heute eine groBe Anzahl 
billiger Volkssports gibt, unter denen namentlich in den Landern 
mit ungiinstigem Winterklima die schnellen Bewegungsspiele einen 
friiher ungeahnten Aufschwung genommen haben. Ais hygienisches 
Grundprinzip dabei ist festzustellen, daB ein so einfaches und bil- 
liges Mittel, wie es die schnelle Bewegung auf groBen weiten Fla- 
chen im Freien ist, fiir die Gesunderhaltung des Kbrpers ein bisher 
noch keineswegs voll ausgenutztes Mittel darstellt. Nachdem sich 
nicht nur die padagogische, sondern auch die medizinische Wissen- 
schaft, Sozialpolitiker und Nationalókonomen der Fbrderung der 
Leibesubungen angenommen haben, darf erwartet werden, daB 
Turnen, Sport und Wandern kiinftig weit mehr ais bisher der Ge
sunderhaltung der Vólker und namentlich ihrer arbeitenden Jugend 
dienstbar gemacht werden.

Bei der geschichtlichen Betrachtung des modernen Sportgedan- 
kens handelt es sich um die Verfolgung der Wiedererstehung einer 
groBen sozialen Idee. In den verschiedensten Landern, wie Deutsch- 
land, der Schweiz, Skandinavien, Frankreich, Amerika u. a. haben 
das Turnen und die Gymnastik ais solche ihre eigene Geschichte, 
die wesentlich alter ist ais die des modernen Sports. Das Turnen 
war iiberall seit langem Teil der planmaBigen Erziehung, nament
lich in den Schulen. Doch auf dies alles habe ich bei der Erbrte- 
rung iiber die Geschichte des Sports hier nicht einzugehen. Mit 
Riicksicht darauf, daB Prof. Vogt sich im besonderen mit der Idee 
der Leibesubungen im Altertum und Mittelalter beschaftigt hat, 
werde ich nur iiber die Geschichte des modernen Sports sprechen. 
Dies kann im Rahmen einer so kurzeń Einfuhrung auch nicht ge- 
schehen, indem man geschichtlich den Sportarten bei den einzelnen 
Vblkern nachgeht; vielmehr muB es geniigen, ganz allgemein fest
zustellen, daB etwa um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, also um 
das Jahr 1850 herum, mit der Einfuhrung der Organisation des Sports 
im bemerkenswerten Stile begonnen wurde, wahrend seine Anfange 
z. B. an englischen und amerikanischen Universitaten, wie auch sonst 
in einzelnen Landern, erheblich weiter zuriickreichen. Ich will mich 
im besonderen hier darauf beschranken, einen Uberblick iiber die 
Bewegung von dem Zeitpunkt ab zu geben, zu dem sie internatio- 
nal ais ein kulturelles Ganzes aufgefaBt und organisiert wurde. 
Wir nennen diese Epoche Neo-Olympism us (modernen Olympismus).
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Nach Angabe P. de Coubertins reichen die Anfange dieser 
Bewegung bis in den Anfang der 80er Jahre zuriick. Sie zielten 
zunachst und vielfach auf „recreation“ hin und entsprachen somit 
dem sozialhygienischen Grundgedanken.

Im Jahre 1888 wurde ein Komitee zur Verbreitung der korper - 
lichen Erziehung in Paris gegriindet. Die Herausgabe der Revue 
Olympique, die spater auch das Mitteilungsblatt des Internatio
nalen Olympischen Komitees wurde und eine Fundgrube wissens- 
werter Einzelheiten aus der Geschichte der eigentlichen olym
pischen Bewegung darstellt, mag in diesem Zusammenhang 
erwahnt werden. Genauere Studien uber die sportliche Erzie
hung in England und Amerika fuhrten Coubertin schlieBlich am 
23. Juni 1894 zur Griindung des genannten Komitees in der Sor- 
bonne. Die Gelegenheit dazu bot der vom 16.—23. Juni abge- 
haltene und von Baron de Courcel geleitete Inter na tionale Ath- 
letik-KongreB.

Bei diesem ersten KongreB wurden u. a. folgende Beschliisse 
gefaBt, die der Sachlage eine eigene Notę geben:

1. Es sei fiir die internationale Gemeinschaft, sowie fiir die ein- 
zelnen Staaten von allerhóchstem moralischem Interesse, daB die 
Olympischen Spiele in modernisierter Gestalt, unter moglichster 
Annaherung jedoch an die Antike und auf internationaler Grund- 
lage wieder ins Leben gerufen wurden.

2. Die gymnastischen Vereine aller Staaten sollten aufgefordert 
werden, sich an den-Spielen zu beteiligen, und zwar so, daB jeder 
Staat dabei nur durch seine Angehórigen vertreten wurde. Vor 
den Olympischen Spielen, die alle 4 Jahre zu feiern seien, sollten 
jedesmal in den verschiedenen einzelnen Staaten Probevorspiele 
stattfinden, damit die Besten von jedem Staate zur Beteiligung 
an den Internationalen Olympischen Spielen abgesandt werden 
kónnten.

Die genaueren Bestimmungen finden sich in deutscher Uber- 
setzung auf S. 108 in dem bekannten Buch des Griinders des 
Deutschen Komitees fiir die Olympischen Spiele: Dr. W. Geb- 
hardt: „Soli Deutschland sich an den Olympischen Spielen be
teiligen ?“ (s. Lit. Ziff. 1).

Weitere Einzelheiten der Beschliisse, soweit sie die verschiedenen 
Sportarten betreffen, gehóren nicht hierher. — Mit Riicksicht auf 
die Wahl Athens ais Ort fiir die ersten neuzeitlichen Olympischen 
Spiele im Jahre 1896 ramens Bikelas, der 

Davoser Sporttagung 2
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Vorsitzende der Griechischen Kolonie in Paris zum Prasidenten des 
Internationalen Komitees und P. de Coubertin zum Geschafts- 
fiihrer gewahlt. Der Sitz des Komitees war stets Paris (mit Aus- 
nahme der Kriegszeit). Der jetzige Sitz unter dem Prasidenten 
Graf Baillet-Latour ist Brussel.

Mit Begeisterung wurde die Wahl von Athen ais Austragungsort 
fur die ersten Spiele in der ganzen Welt aufgenommen, ganz be- 
sonders naturlich in Griechenland, dessen klassischer Boden erst- 
malig wieder der Schauplatz der Veranstaltung werden sollte. Die 
Spiele wurden, der Reihenfolge nach aufgefuhrt, in folgenden 
Jahren und Orten abgehalten:

I. Olympiade: Athen 1896.
II. Olympiade: Paris 1900.

III. Olympiade: Chicago 1904.
Zwischenspiele: Athen 1906.

IV. Olympiade: London 1908.
V. Olympiade: Stockholm 1912.

1916 hatten die Spiele in Berlin ais VI. Olympiade stattfinden 
sollen. Doch erst 1920, nach Beendigung des Krieges, kamen wieder 
Spiele in Antwerpen ais VII. Olympiade zustande, die aber 
ebenso wie die 1924 in Paris abgehaltenen infolge des Aus- 
schlusses oder des freiwilligen Fernbleibens einzelner Volker ais 
„Rumpfolympiaden“ bezeichnet werden. Hingegen verspricht 
nach allen bis jetzt vorliegenden Anzeichen die nachste Zusammen- 
kunft in Amsterdam sich im Jahre 1928 zu einem hervorragenden 
Ereignis auszugestalten.

Neben den Hauptspielen, an denen samtliche Kulturvolker der 
Erde teilnehmen, veranstalteten zwei Erdteile unter dem Schutz 
des Internationalen Komitees ahnliche Spiele, die aber nur Volkern 
dieser Erdteile offenstehen. Asien besitzt seit dem Jahre 1911 
eigene Spiele, die bisher in Manila, Shanghai und Tokio stattfanden. 
Auch der schwarze Erdteil Afrika hat bereits Olympische Spiele 
auf seinem Boden durchgefuhrt.

SchlieBlich darf bemerkt werden, daB die internationale Arbeiter- 
schaft neuerdings gleichfalls Olympiaden veranstaltet, z. B. 1925 
in Frankfurt a. M.; 1928 ist eine „Spartakiadę1' in Moskau vor- 
gesehen.

In den olympischen Gedankenkreis sind auch Fragen der Kunst 
und Wissenschaft mit einbezogen worden. So fanden Internationale 

4
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Olympische Kongresse statt, die neben rein sportlichen Beratungen 
auch bestimmte wissenschaftliche oder kiinstlerische Themata 
zum Gegenstand hatten. Auch wurden kiinstlerische Wettbe- 
werbe ausgeschrieben.

1923 z. B. fand in Lausanne ein psychologischer KongreB statt. 
Ein weiterer in Paris beschaftigte sich im Jahre 1914 mit Fragen 
der Physiologie. Der KongreB in Prag 1925 hatte eine padagogische 
Abteilung.

In Deutschland fand 1912 in Oberhof der erste sportarztliche 
KongreB statt, dem in den Jahren 1924—1926 die Jahrestagungen 
des in Berlin gegriindeten Deutschen Arztebundes zur Fórderung 
der Leibesubungen, dessen Vorsitzender der Vortragende zur Zeit 
ist, folgten.

Im Herbst 1926 tagte in Lausanne unter Vorsitz Couber tins die 
„Union Pedagogiąue Universelle“, die die Bedeutung der Leibes
ubungen fur die Kommunalverwaltungen ais einen wesentlichen 
Punkt auf die Tagesordnung setzte.

Je nach Klima, Bodenbeschaffenheit und Landschaft werden 
naturlich in den einzelnen Landern verschieden Sportarten ge- 
pflegt werden miissen. Mit Riicksicht auf Davos und die hier statt - 
findende Veranstaltung wende ich mich zunachst dem sommerlichen 
und winterlichen Alpinismus zu. Fiir ersteren bildet naturgemaB 
das Schweizer Alpengebiet den eigentlichen Mittelpunkt. Der 
eigentliche Alpinismus ist hervorgegangen aus der Notwendig- 
keit des Verkehrs zwischen Gegenden, die hohe Berge vonein- 
ander trennen; so wurde er zu einem der wichtigsten und alte- 
sten Volkssports. Demgegenuber hat der alpine Wintersport 
seine Anfange in den nordischen Landern genommen, um dann 
allerdings in den Alpen eine besonders hohe Stufe zu erreichen, 
wahrend der Tieflandswintersport in Form des Eislaufes von Hol
land und anderen nórdlichen Flachlandern seinen Ausgang nahm. 
Auch alle letztgenannten kórperlichen Betatigungen sind aus der 
Prasis des taglichen Verkehrs zum Sport umgebildet worden. Inter - 
essant ist in dieser Hinsicht z. B., daB schon unter Gusta v Adolf 
schwedische Truppen mit Schneeschuhen ausgeriistet waren, 
und auch im Jahre 1808 im finnlandischen Feldzug 2000 Skilaufer 
mit Gerat ausgestattet wurden. Dagegen fand erst im Jahre 1879 
das erste Skiwettlaufen in Norwegen statt. — Im folgenden Jahre 
wurde in Christiania (Oslo) der erste Skiklub begriindet.

Auch das Schlitteln, das sowohl hier in Davos wie wohl in allen
2*
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Gebirgsgegenden von jeher bodenstandig war und nur zu rein 
praktischen Zwecken betrieben wurde, hat sportlichen Charakter 
angenommen.

Die Leichtathletik, welche auBer in England und Amerika ur- 
spriinglich iiberall vernachlassigt war, bildet heute allerwarts den 
Kern des Olympischen Programms.

Neben dem Turnen, wie es von Friedrich Jahn eingefiihrt 
wurde, ware hier zu nennen das Lingsche System der schwedischen 
Gymnastik mit der Untergruppe des orthopadischen Turnens, und 
die in den einzelnen Landem ganz verschieden ausgebildeten 
gymnastischen Systeme, ferner die ausgesprochen nationalistischen 
Sokols in slawischen Landem.

Zu den altesten, schon im klassischen Altertum geubten Sport- 
arten gehóren das Ringen und die iibrigen Kraftsporte, wie sie in 
antikem Gymnasium, Palastra und Stadion zur Verwendung 
kamen. In seinem Ursprungslande ist auch die Kunst der Selbst- 
verteidigung, Jiu Jitsu, ein uralter Sport. Ziemlich weit zuriick- 
reichen, wenigstens in England, auch die Anfange des heutigen Box- 
sports. Dagegen ist das Radfahren natiirlich eine der jiingsten 
Leibesiibungen, die erst in den 80 er Jahren, ausgehend von der 
Laufmaschine des Grafen Drais (,,Draisine“) mit dem Fortschritt 
der Technik einen raschen Aufschwung nahm.

Fast alle heute bestehenden Sportarten sind, wenn sie Welt- 
geltung besitzen, in internationalen Verbanden, z. B. fiir Leicht
athletik, Rudern, Tennis usw. zusammengefaBt, die alle ein- 
schlagigen Fragen auf meist jahrlich oder alle 2 Jahre stattfinden- 
den Kongressen erledigen.

Wie im Weltgeschehen und in der Geschichte der verschiedenen 
Vólker, so sind auch in der Geschichte des Sportes aktive und 
passive Zeiten vorhanden. In einer Zeit des Aufschwungs befindet 
sich der Sport heuzutage. Nachdem sich nun endlich auch der Arzt 
der Frage der Leibesiibungen griindlich angenommen hat, ist zu 
hoffen, daB die Zeit der tiberschatzung des Rokords und der Mei- 
sterschaften vorbeigehen wird. Es soli damit gegen die Gut- und 
Hochstleistungen an sich, welche notwendig sind und ais vorbild- 
liche bleiben miissen, nichts gesagt sein; es muB jedoch die Ge- 
samtheit der Vólker von regelmaBiger Pflege der Leibesiibungen 
erfaBt werden. Dann erst werden diese die ihnen volksgesund- 
heitlich und kulturell zukommende Bedeutung erlangt haben. Die 
Sportidee muB schlieBlich auch vergeistigt werden; verhiitet wird,
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daB in Training und Wettkampf mit unserer Jugend ein unverant- 
wortlicher Raubbau getrieben wird. — Auch diesem Ziele diene 
das Ergebnis der Arbeit dieses Kongresses.
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Der Sport vom Standpunkt der physiologischen 
Forschung.

Von Prof. Dr. Emil Abderhalden in Halle a. S.

In den letzten Jahren sind sportliche Leistungen verschiedener 
Art in besonders eingehender Weise Gegenstand wissenschaft- 
licher Forschungen gewesen, und zwar fesselte einerseits das 
psychologische Moment das Interesse, und andererseits war 
eine ganze Anzahl von kdrperlichen Vorgangen Gegenstand be- 
sonderer Beobachtungen; galt es doch, ausfindig zu machen, 
wie sich besonders groBe kórperlichę Betatigung auf die einzelnen 
Organsysteme auswirkt. Einerseits wurde das morphologische 
Verhalten bestimmter Gewebe gepriift und andererseits das funk- 
tionelle Geschehen. So laBt sich z. B. der Nachweis erbringen, daB 
mit steigender Inanspruchnahme von Muskelgewebe eine Vermeh- 
rung des Zellinhaltes in Anpassung an die erhóhten Anforderungen 
erfolgt. Es kommt zu einer Hypertrophie der Muskulatur. 
Jede Muskeltatigkeit bewirkt einen vermehrten Stóffwechsel. Ab- 
bau- und Aufbauvorgange vollziehen sich in fein geregelter Weise. 
Die umfangreichere Zerlegung von Energiematerial hat eine ver- 
mehrte Bildung von solchem zur Folgę. Die Durchblutung des 
tatigen Organes ist gesteigert. Wir kónnen ferner Beziehungen 
zwischen der Herzmasse und vor allen Dingen zwischen 
dem Gewicht des Herzens, soweit sein Muskelgewebe in 
Frage kommt, und der geleisteten Arbeit aufsuchen. 
DaB solche vorhanden sind, beweist die Beobachtung, daB etwa 
gleich groBe Vógel, von denen die eine Art einen wesentlichen Teil 
ihrer Lebenszeit in der Luft zubringt und die andere sich am Boden 
bewegt, eine ganz verschieden entwickeltes Kreislaufsystem auf- 
weisen, und zwar findet man bei der ersteren Art ein viel gróBeres 
Her z ais bei der letzteren. Man kann auch z. B. Hunde des 
gleichen Alters und der gleichen Rasse in zwei Gruppen teilen. 
Die eine laBt man frei laufen, wahrend bei der anderen die Be- 
wegungsfreiheit stark eingeschrankt wird. Auch hierbei zeigt 
sich der EinfluB der starkeren Beanspruchung durch Muskeltatig- 
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keit auf die Entwicklung des Herzens ganz deutlich. Ungleich 
zahlreicher sind Forschungen iiber den EinfluB der Muskeltatigkeit 
auf die Funktionen der einzelnen Organsysteme.

Auf den ersten Blick mag es erscheinen, ais ob die wissenschaft
liche Erforschung des Sportes erst in den letzten Jahren in Angriff 
genommen worden sei, und ais ob sich bis jetzt die Forschung am 
Ausbau dieses so wichtigen Gebietes wenig beteiligt hatte. Es ist 
das jedoch nicht richtig. Der Sport stellt ein Teilgebiet der 
Physiologie der Arbeitsleistungen dar. Die Besonderheit 
des Sportes liegt darin, daB einmal, je nach der Sportart, verschie- 
dene Muskelgebiete verschieden stark beansprucht werden, und 
ferner groBe Leistungen in kurzer Zeit angestrebt werden. Eine 
Sonderstellung nehmen dabei Hóchstleistungen ein, bei denen 
unter Aufbietung aller verfugbaren Krafte und nach vorausge- 
gangener, eingehender Ubung das Hóchste an Willen und Muskel- 
kraft aus dem Kórper herausgeholt wird, was uberhaupt móglich 
ist. Die Vielgestaltigkeit der einzelnen Sportarten und vor allen 
Dingen auch die Verschiedenartigkeit ihrer Ausiibung — es ist 
ein groBer Unterschied, ob jemand Sport zu seiner persónlichen 
kórperlichen Ertiichtigung treibt oder aber dariiber hinaus Hóchst- 
leistung anstrebt — bedingen mannigfaltige Forschungsmethoden 
in Anpassung an die im einzelnen gegebene Fragestellung.

Es kann nicht meine Aufgabe sein, den Versuch zu unternehmen, 
einen móglichst vollstandigen Uberblick iiber die bis jetzt vorlie- 
genden Ergebnisse der wissenschaftlichen Erforschung des Sportes, 
insbesondere in funktioneller Beziehung, zu geben. Dazu ist das 
vorliegende Materiał viel zu groB und zu mannigfaltig. Ich brauche 
nur darauf hinzuweisen, daB bei der Ausiibung des Sportes, wie bei 
jeder Arbeitsleistung uberhaupt, kein einziges Organsystem un- 
beteiligt bleibt, um darzutun, wie vielgestaltig das Problem des 
Einflusses der sportlichen Betatigung fur den Gesamtorganismus 
ist. Betrachten wir einen ruhenden Muskel, der eben in Tatigkeit 
iibergeht. Wir fiihren mit Willen eine bestimmte Bewegung aus. 
Das hat zur Folgę, daB sofort das Kreislauf system der gestellten 
Anforderung angepaBt wird. Wir bemerken, wie im betreffenden 
Muskel BlutgefaBe weiter werden. Wir erkennen mit einem Mai 
zahlreiche BlutgefaBkapillaren, die im ruhenden Muskel nicht zu 
sehen waren. Sie waren stillgelegt. Jetzt helfen sie mit, den Mus- 
kelzellen móglichst viel Blut zuzufiihren. Aber nicht nur der Mus
kel, den wir gerade beobachten, zeigt Yeranderungen, sondern 
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stets auch. weitere Muskelgebiete. Jeder einzelne Muskel hat Mit- 
helfer. Ferner muB der Gegenspieler (Antagonist) in seinem Zu- 
stand in entsprechender Weise eingestellt werden. Ist ein Beuger 
in Tatigkeit, dann wird der zugehórige Strecker in genau ange- 
paBter Weise entspannt. Ist die Muskeltatigkeit im Gange, dann 
beobachten wir, daB das Herz in fein geregelter Weise seine Tatig
keit verandert. Wir erkennen das daran, daB die Zahl der Pulse in 
die Hohe geht. Das Herz schlagt rascher, und die einzelne Kon- 
traktion wird kraftiger. Beobachten wir einen Menschen, der 
schwere Arbeit leistet, dann erkennen wir sofort, daB auch seine 
Atemtatigkeit verandert ist. Die Zahl der Atemziige ist ver- 
mehrt und der einzelne Atemzug vertieft. Es kann so die in einer 
Minutę durch das Herz zur Befórderung kommende Blutmenge 
stark ansteigen, und ebenso kann das in der genannten Zeit aus- 
gewechselte Luftvolumen auBerordentlich stark vermehrt werden. 
Wahrend z. B. eine erwachsene Person in Ruhe in der Minutę etwa 
5 Liter Luft austauscht, kann die gewechselte Luftmenge bei auBer- 
gewóhnlich starken Muskelanstrengungen bis zu 70 Liter anwachsen! 
Die Pulszahl steigt dabei auf weit iiber 100. Wir bemerken gleich- 
zeitig, daB die arbeitende Person (vorausgesetzt sind groBe kór- 
perliche Leistungen) schwitzt. Wir erkennen an diesem Vorgang eine 
sehr wichtige MaBnahme zur Regulation der Kórpertemperatur. 
Wiirde nicht fur eine vermehrte Warmeabgabe gesorgt, dann wurde 
die Kórpertemperatur mehr und mehr ansteigen. Bei sehr groBen 
Muskelleistungen kann die Kórpertemperatur in der Tat recht 
weit iiber die normale hinaus erhóht sein. Es ist dies ein Zeichen 
dafiir, daB die Warmeabgabe mit der Warmebildung nicht Schritt 
halten kann. Sobald die betreffende Person sich ausruht, wird in 
ganz kurzer Zeit alles wieder auf die Ruhewerte zuriickgefiihrt. 
Die Pulszahl fallt, die Atmung wird wieder langsamer und flacher, 
und auch die Kórpertemperatur stellt sich wieder auf die normale 
Hohe ein.

Besonders eingehend studiert worden sind die Stoff wechsel- 
vorgange bei den verschiedensten Ar ten kórperlicher Betatigung. 
Besonderes Interesse erwecken die kórperlichen Hóchstleistungen. 
Dabei ist in besonders ausgiebiger Weise der Energieverbrauch 
studiert worden. Es sind dabei ganz erstaunlich hohe Energie- 
werte festgestellt worden und zwar bei sportlicher Betatigung, und 
das ist das wesentliche, innerhalb ganz kurzer Zeit. Es kann ein 
Arbeiter, der eine bestimmte schwere kórperliche Arbeit durch-
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fuhrt, insgesamt wahrend der ganzen Arbeitszeit ebenso groBe 
Energiemengen umsetzen. Bei der Sportleistung drangt sich je- 
doch die ganze Arbeit auf oft wenige Sekunden zusammen. Es ist 
erstaunlich, in wie weitgehendem MaBe unser Organismus durch 
ungezahlte Selbstregulationen verhindern kann, daB bei in so 
kurzer Zeit ablaufenden, gewaltigen Umstellungen, die die Muskel- 
arbeit zur Folgę hat, weitgehende Abweichungen von den fiir die 
normalen Funktionen der einzelnen Zellen notwendigen Gleich- 
gewichten vermieden werden.

Ich will an dieser Stelle nicht auf die Beziehung sportlicher Lei- 
stung zu Stoffwechselvorgangen und insbesondere zum energe- 
tischen Geschehen im Organismus eingehen und nur kurz erwahnen, 
in welch ausgezeichneter Weise sich der EinfluB der Ubung auf 
die Okonomie des Gesamtgeschehens im Organismus an Hand von 
Stoff- bzw. Energiewechselyersuchen nachweisen laBt. Voraus- 
geschickt sei, daB die Energie, die die Tatigkeit der Muskelmaschine 
ermbglicht, umgewandelte Sonnenenergie darstellt. Mit ihrer Hilfe 
haben Pflanzen aus Kohlensaure und Wasser usw. organische Sub- 
stanzen aufgebaut. Dabei ist Sonnenenergie gebunden worden. 
Sie steht uns in unseren organischen Nahrungsstoffen in Gestalt 
von chemischer Energie zur Verfiigung. Diese wird in der Muskel- 
zelle direkt in Arbeitsenergie iibergefuhrt. Es sind ałso unsere 
Muskeln nicht mit Warmemaschinen vergleichbar. Betrachten 
wir nun eine ganz einfache Arbeitsleistung, z. B. das Kartoffel- 
schalen. Wir bemerken, daB eine in dieser Tatigkeit geubte Person 
nur die Finger und in geringfugigem MaBe das Handgelenk bewegt. 
Eine kinematographische Aufnahme gibt uns in objektiver Weise 
die ausgefuhrten Bewegungsvorgange wieder. Entsprechend der 
geringen Betatigung von Muskeln zeigt sich nur eine geringe Stei- 
gerung des Stoffwechsels. Es wird nur wenig Energie verbraucht. 
Ganz anders verhalt sich eine im Kartoffelschalen ungetibte 
Person. Sie bewegt den ganzen Arm und macht eine groBe Anzahl 
von unnótigen Bewegungen. Sie muB die Tatigkeit der Finger 
scharf kontrollieren, d. h. es- ist ihre ganze Aufmerksamkeit an- 
gespannt. Die Schale wird ganz verschieden dick weggenommen. 
Sie bemuht sich, móglichst gleichmaBig zu schalen. Sie muB auf- 
passen, damit sie sich nicht schneidet. Allen diesen Vorgangen ent
sprechend, finden wir eine ganz betrachtliche Steigerung der 
Stoffwechselvorgange und, dem entsprechend, einen erheblichen 
Energieverbrauch. Nach einiger Ubung wird das Schalen immer
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zweckmafiiger durchgefiihrt, die Bewegungen werden eingeschrankt. 
Es wird immer weniger Energie verbraucht.

Noch ein Beispiel aus der Sportbetatigung! Betrachten wir eine 
Person, die Schlittschuhlaufen lernt. Sie macht in groBer Zahl 
ganz unnótige Bewegungen. Sie versteif t alle móglichen Gelenke und 
bewegt im Bestreben, das Gleichgewicht zu halten, die Arnie nach 
allen Richtungen. Sie schneidet unter Umstanden Grimassen. 
Sie muB ihre volle Aufmerksamkeit auf den Vorgang des Schlitt- 
schuhlaufens anwenden. Es ist unmóglich, sich mit einer solchen 
Person zu unterhalten — es sei denn am Boderi! Jede Ablenkung 
bewirkt, daB das mułisam innegehaltene Gleichgewicht verloren 
geht. Nach einiger Zeit werden die Bewegungen beim Schlittschuh
laufen freier. Zahlreiche Muskeln, die bis dahin beteiligt waren, 
werden in Ruhe gelassen, bzw. nur in gewissen Grenzen bean- 
sprucht. Nach einiger Zeit vollzieht sich das Schlittschuhlaufen, 
man kónnte sagen, ohne Gehirntatigkeit, d. h. die Funktion der 
GroBhirnrinde wird nur noch unwesentlich beanspruch^. Der ganz 
komplizierte Vorgang ist mehr oder weniger zu einem Reflex- 
geschehen geworden. Die GroBhirnrindenzentren sind wieder 
fur andere Aufgaben frei. Wir sehen den Schlittschuhlaufer in 
kunstvoll gezogenen Bahnen dahinlaufen und sich dabei munter 
unterhalten.

Einfiigen móchte ich noch, daB wir eine ausgezeichnete Methode hesitzen, 
um zu erfahren, ob bei bestimmten Betatigungen Muskeln in Tatigkeit sind 
oder nicht. Stechen wir in einen ruhenden Muskel zwei Nadeln ein, und 
verbinden wir diese mit einem Instrument, das schon geringfugige elektro- 
motorische Krafte nachzuweisen gestattet, dann finden wir, daB bei Muskel- 
ruhe keine Ausschlage erfolgen. Sobald jedoch der Muskel in Tatigkeit gerat, 
treten elektrische Strome, genannt Erregungsstróme, auf. Wir kónnen 
diese genau verfolgen und so fortlaufend bei jeder Betatigung des Kórpers 
kontrollieren, welche Muskelgebiete bei der Ausfuhrung einer bestimpiten 
Bewegung sich in Tatigkeit befinden. In besonders schóner Weise kónnen 
wir auf diesem Wege den EinfluB der Ubung feststellen und beobachten, 
wie Muskeln, die im ungeiibten Zustand stark beansprucht worden waren, 
nunmehr nach erfolgter Ubung in Ruhe bleiben oder aber nur noch in ge- 
ringem Umfange mitwirken. Wir kónnen in Zukunft mit der genannten 
Methode, die ausbaufahig ist, ohne Zweifel jede einzelne Sportart erforschen 
und zwar in Hinsicht auf die besonders stark in Anspruch genommenen 
Muskelgebiete. Hierzu eine Bemerkung! Es hat sich mehr und mehr heraus- 
gestellt, daB fur die Durchfuhrung bestimmter Bewegungsvorgange die in 
Erage kommenden Muskeln nicht ohne weiteres gegebene sind. Es kommt 
ganz auf die Bedingungen an, unter denen jene ausgefiihrt werden. Im we- 
sentlichen haben wir es bei den Extremitaten mit Gliederketten zu tun, und 
zwar werden diese im allgemeinen in einem Zustand beansprucht, in dem 
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an beiden Enden der Kette ein Widerstand einwirkt. Stemmen wir das Bein 
gegen den Boden, dann ist der eine Widerstand fur die Gliederkette FuB- 
Unterschenkel-Oberschenkel-Becken durch den Boden gegeben. Den an- 
deren Widerstand bietet das durch Muskeltatigkeit festgestellte Becken. 
In einem solchen Zustand kann unter geeigneten Bedingungen, z. B. der 
Wadenmuskel auf das Becken einwirken (Forschungen von insbesondere 
Baeyer)!

Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen móchte ich zu einem 
Sondergebiet der physiologischen Erforschung der sportlichen Be
tatigung iibergehen, das in den letzten Jahren sehr stark ausge- 
baut worden ist und ganz besonderes Interesse erwecken wird. Es 
ist dies die Erage, wodurch Hóchstleistungen begrenzt 
werden. Zunachst ware hierzu zu bemerken, daB die Leistungs- 
fahigkeit der Muskulatur selbstverstandlich von ihrerAusbildung 
und ihrem ganzen Zustand abhangt. Ferner muB geniigend Ener
gie materiał zur Verfiigung stehen; denn es gilt fur unseren Orga- 
nismus das Gesetz der Erhaltung der Energie ohne jede Ausnahme. 
Ferner spielt die Leistungsfahigkeit der in ihrer Tatigkeit zusam- 
mengekoppelten Systeme der Atmung und des Kreislaufes eine 
entscheidende Rolle. Uber eine gewisse Menge Luft bzw. Sauer- 
stoff kann nicht bewaltigt werden, und ebenso sind dem Herzen 
fur die Befórderung des Blutes Grenzen gezogen. Die Menge des 
von ihm ausgeworfenen Blutes ist abhangig von der ihm durch das 
Venensystem wieder zuriickgegebenen. Es sind auBerdem noch 
andere Vorgange ^orhanden, die Hóchstleistungen begrenzen. All- 
gemein bekannt sind die Ermudungserscheinungen. Sie sind 
in ihrer Art und in ihren Auswirkungen mannigfaltiger Natur. 
Schon der Umstand, daB die Ermiidung bedeutend friiher auf- 
tritt, wenn eine bestimmte Muskelbetatigung mit voller Aufmerk- 
samkeit durchgefuhrt wird, ais wenn sie in gewissem Sinne mehr 
automatisch erfolgt, zeigt, daB das Zentralnervensystem bei Er
mudungserscheinungen wesentlich mitbeteiligt sein kann. Vor allen 
Dingen ist offenbar jene Stelle im Muskel, an der die Nervenbahn 
sich mit dem Muskelgewebe verbindet, besonders leicht verander- 
lich. Man hat wiederholt beobachtet, daB, wenn ein Muskel bei 
Reizung von einer bestimmten Nervenbahn aus Zeichen der Er- 
miidung aufweist und schlieBlich gar nicht mehr reagiert, sofort 
wieder eine vollwertige Kontraktion in Erscheinung tritt, sobald 
fur die Erregungszuleitung eine andere Nervenbahn benutzt wird. 
Diese wenigen Bemerkungen mógen zeigen, daB das Ermiidungs- 
problem nicht einfach liegt!
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Es sei in diesem Zusammenhang auf eine Erscheinung hin- 
gewiesen, die bis heute noch nicht eindeutig erklart werden konnte, 
und die gerade in Hinsicht auf das Problem der Ermiidung in ganz 
besonders bohem MaBe unser Interesse fesselt. Es ist dies der to te 
Punkt (second wind), der dann auftritt, wenn in ganz kurzer 
Zeit besonders groBe Anspriiche an die Gesamtleistung des Orga
nismus gestellt werden. Wir beobachten die genannte Erschei
nung insbesondere beim Rudersport. Schon 2 Minuten nach Be- 
ginn der sportlichen Leistung bemachtigt sich der Ruderer das 
Gefiihl der Beklemmung. Es tritt Dyspnoe ein. Die Pulszahl ist 
stark gesteigert. Vor allen Dingen beherrscht den Ruderer das 
Gefiihl des Ausgepumptseins. Die Haut ist trocken. Mit gróBter 
Willensanstrengung wird die korperliche Arbeit weitergefiihrt. 
Wird durchgehalten, was nicht alle Personen konnen, dann tritt 
unter SchweiBausbruch eine Erleichterung ein, und von jetzt ab 
kann eine bestimmte Hbchstleistung eingehalten werden. Ver- 
folgt man den Stoffwechsel, dann erkennt man, daB er wahrend der 
Phase des toten Punktes gesteigert ist (Ewig). Man erkennt, daB 
die Okonomie in der Betatigung der Muskeln nachgelassen hat. 
Ist der tote Punkt iiberwunden, dann sinkt der Stoffwechsel wie- 
der, und es kommen wieder ausschlieBlich jene Muskeln zur Be
tatigung, die unbedingt fiir das Rudern erforderlich sind und zwar, 
was die Hauptsache ist, nur im unbedingt notwendigen AusmaBe. 
Ich halte es fiir durchaus móglich, daB das Zusammenspiel 
zwischen dem sympathischen und parasympathischen 
Nervensystem und den in Frage kommenden zerebro- 
spinalen Gebietenim toten Punkt gestórt ist. Abbau-und 
Aufbauvorgange halten sich nicht mehr das Gleichgewicht. DaB 
das sympathische Nervensystem bei der Muskeltatigkeit eine Folie 
spielt, daruber besteht heutzutage kein Zweifel mehr. Fiir eine 
solche Mitwirkung spricht sehr wahrscheinlich auch der Umstand, 
daB im Affekt Muskelleistungen móglich sind, die bei ruhiger Ge- 
miitslage nicht erreicht werden.

Fiir das MaB der Leistunąsfahigkeit des Muskelgewebes sind 
ohne jeden Zweifel die in ihm sich vollziehenden Stoffwechselvor- 
gange von ausschlaggebender Bedeutung. Die in ihrem Gefolge 
auftretenden Stoffe wirken sich im Zustand der Muskelzellinhalts- 
stoffe aus. Es konnen sich dabei Veranderungen ergeben, die die 
Leistungsfahigkeit des Muskelgewebes beeintrachtigen und sie 
schlieBlich sogar aufheben. Es ist nicht ganz leicht, das im Mus- 
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kelgewebe vor sich gehende Geschehen im Rahmen eines kurzeń 
Vortrages klarzulegen. Ich kniipfe an Feststellungen an, die wir 
in erster Linie Hill, Meyerhof und Embden verdanken. Es 
hat sich herausgestellt, daB die Muskelzelle mit einem ganz be- 
stimmten Energiematerial arbeitet und zwar mit Kohlenhydraten. 
In ihr findet sich Glykogen abgelagert. Unter Spaltung unter 
Wasseraufnahme (Hydrolyse) entstehen Glykosemolekule. Diese 
werden mit Phosphorsaure esterartig verkniipft. Die entstehende 
Verbindung ist Lactacidogen genannt worden, weil aus ihr 
durch Abbau mittels Fermente Milchsaure entsteht. AuBerdem 
kommt es zur Bildung von Phosphorsaure. Es ist nun von 
groBem Interesse, daB ftir die eigentliche Arbeitsleistung 
des .Muskels kein Sauerstoff erforderlich ist. Es wird 
vielmehr ausschlieBlich jene Energie verwendet, die bei der 
Spaltung von Lactacidogen in Milchsaure zum Vorschein 
kommt. Das Interessante ist nun, daB die auf dem genann- 
ten Wege gebildete Milchsaure in der Erholungsperiode nur zu 
einem Teil mittels Sauerstoff in Kohlensaure und Wasser ver- 
wandelt wird. Die dabei freiwerdende Energie dient zur Riick- 
verwandlung der iibrigen Milchsaure in Glykose, die dann von 
neuem mit Phosphorsaure verestert werden kann. Bei langer an- 
dauernder Arbeit vollzieht sich der ProzeB der Ruckverwandlung 
schon, wahrend diese noch im Gange ist. Wir haben also einen 
KreisprozeB vor uns. Die ,,Muskelmaschine“ laBt fortlaufend aus 
Lactacidogen Milchsaure hervorgehen. Diese verschwindet in der 
Erholungszeit wieder, und zwar wird der kleinere Teil zu Kohlen
saure und Wasser oxydiert und der andere mittels der dadurch zur 
Verfiigung gestellten Energie wieder zu jenem Energiematerial 
aufgebaut, das die Muskelzelle zu ihrer Arbeitsleistung benótigt. 
Der ganze Vorgang der Milchsaurebildung und Riickbildung von 
Glykose ist mit der Entladung und der Aufladung eines Akkumu- 
lators verglichen worden. Wir erkennen in diesem ganzen Vorgang 
eine Einrichtung von allergroBter Okonomie. Es wird mit dem zur 
Verfiigung stehenden Energiematerial in der denkbar sparsamsten 
Weise umgegangen.

Innerhalb des Organismus vollziehen sich die dargelegten Vor- 
gange ohne Zweifel nicht vollstandig in der erwahnten, einfachen 
und ubersichtlichen Form. Man hat zunachst die geschilderten 
Verhaltnisse am aus dem Kórper entfernten Muskel studiert. Inner
halb des Organismus geht immer Milchsaure ins Blut iiber. Sie 
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wird dann sehr wahrscheinlich in der Leber oder auch in Muskel- 
gebieten, die gerade nicht in Tatigkeit sind, abgefangen und in 
entsprechender Weise verwertet, wobei es auch zur Riickbildung 
von Kohlenhydraten kommen kann. Der Umstand, daB wahrend 
der Arbeitsleistung im Blut Milchsaure erscheint, hat groBe Aus- 
wirkungen.

Um diese verstandlich zu machen, muB ich ganz kurz den folgenden Um
stand streifen. Unsere Zellen verbrauchen Sauerstoff und bilden Kohlen
saure. Die letztere wird mit dem Blute den Lungen zugefiihrt. Hier verlaBt 
sie das Blut, und zwar kommen fur ihr Herauswandern ausschlieBlich die 
Gesetze der Gasdiffusion in Frage. Es wandert die Kohlensaure vom Ort des 
hoheren Druckes im Blute zu dem Ort des niederen Druckes in der angrenzen- 
den Lungenluft. Nun hat im Blute — dieses ais Fliissigkeit betrachtet — 
nur wenig Kohlensaure in frei gelóstem Zustande Platz. Es gelten die Ge
setze der Gasabsorption! Es wurde bald Erstickung eintreten, wenn nicht 
andere Móglichkeiten zum Abtransport der Kohlensaure vorhanden waren. 
Es steht daffir unter anderem im Blute Alkali zur Verfiigung. Seine Menge 
ist beschrankt. Kommt Milchsaure ins Blut, dann bemachtigt sich diese 
eines Teils des vorhandenen Alkalis. Es steht dann fur den Kohlensaure- 
transport entsprechend weniger davon zur Verfiigung. Wir sagen, die 
Alkalireserve ist geringer geworden. Mit der Herabminderung der Mog- 
lichkeit des Kohlensaureabtransportes machen sich Wirkungen geltend, die 
fur die Tatigkeit des Muskelgewebes von groBer Bedeutung sind.

Wird eine Kbrperleistung wahrend langerer Zeit durchgeftihrt, 
dann kommt es insofern zu einer bestimmten Einstellung, ais von 
der gebildeten Milchsaure ein Teil entfernt wird, wahrend ein 
anderer iibrig bleibt. Wir finden dann im Blut eine bestimmte 
Menge an Milchsaure, die wir bestimmen kbnnen. Gleichzeitig 
kbnnen wir die vorhandene Alkalireserve feststellen und aus diesem 
Befund bestimmte Aufschliisse iiber die mogliche Leistungsfahig
keit des betreffenden Indiwiduums gewinnen. Je grbfier die Alkali- 
reserve ist, um so groBer sind die Aussichten fur die Durchfiihrung' 
bestimmter Muskelleistungen. Es bleibt bei grbBeren Anforde- 
rungen an die Muskulatur mehr oder weniger Milchsaure iibrig, 
weil ein Sauerstoffdefizit besteht, d. h. es kann nicht ge- 
niigend Sauerstoff zugefiihrt und ausgenutzt werden. Wir miissen 
dabei an die Beschrankung denken, der die Atemtatigkeit 
unterliegt — sie hat, wie oben angefiihrt, ihre Grenzen —; 
ferner kommt in Betracht, daB zwar, wie bereits oben auseinander- 
gesetzt, die Durchblutung des Muskelgewebes wahrend seiner 
Tatigkeit durch Erweiterung von BlutgefaBen und ErschlieBung 
neuer Kapillaren vergróBert wird, wozu noch die gesteigerte Herz- 
tatigkeit kommt; auf der anderen Seite werden jedoch durch die
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Zusammenziehung der Muskelfasern manche GefaBgebiete abge- 
sperrt, wodurch natiirlich die Sauerstoffversorgung der betreffen- 
den Muskelgebiete leidet. Erganzend wollen wir noch anfiigen, 
daB der Erweiterung von GefaBgebieten in tatigen Geweben sofort 
eine ausgleichende GefaBverengerung in anderen BlutgefaBgebieten 
folgt. Ware das nicht der Fali, dann miiBte der Blutdruck sinken, 
und damit ware die verbesserte Blutzufuhr in Frage gestellt, abge- 
sehen davon, daB die im Korper vorhandene Blutmenge nicht so groB 
ist, daB sie einer erheblichen Zunahme des gesamten BlutgefaB- 
volumens geniigen wurde. So sehen wir denn bei der Erweiterung

rung von BlutgefaBen der Eingeweide folgen. Vor allen Dingen 
springt auch die Mi lz ein, die sich zusammenzieht und in ihr 
gespeichertes Blut abgibt (Barcroft).

Das bei einer bestimmten kbrperlichen Anstrengung vorhandene 
Sauerstoffdefizit laBt sich genau messen. GewiB hat jedermann 
schon, namentlich bei Kurzstreckenlaufern, die Beobachtung ge- 
macht, daB die am Ziele ankommenden Personen taumeln und tief 
Atem schópfen. Zumeist ist dieser Zustand in wenigen Sekunden 
vortiber. Es ist volle Erholung eingetreten, d. h. es ist durch ein 
paar Atemzuge wieder geniigend Sauerstoff zur Beseitigung der 
gebildeten Milchsąure zur Verfugung. Es braucht ja nur ein 
Teil davon oxydiert zu werden. Der Rest wird durch Synthese 
beseitigt. Um einen Einblick in die Menge der Milchsąure zu geben, 
die bei hohen kórperlichen Beanspruchungen bestehen bleiben 
kann, sei angefiihrt, daB Mengen bis zu 80 und mehr Gramm zur 
Beobachtung gekommen sind. Bedenkt man, daB eine erwachsene 
Person etwa 25 kg Skelettmuskulatur besitzt, die ja bei den meisten 
Sportarten fast ohne Ausnahme stark in Anspruch genommen ist, 
dann erkennt man, daB auf 100 g Muskelgewebe nur 0,32 g Milch- 
saure entfallen.

Es ist nun von groBem Interesse, daB gezeigt werden konnte, daB 
im Anschlufi an die Ubung die Ausnutzung des Sauerstoffes eine 
bessere und zugleich die Beseitigung der Milchsąure eine schnellere 
wird (Riesser-Simonson). Auch hierin haben wir einen Erfolg 
fortgesetzter Betatigung der Muskulatur zu erblicken.

Wir erkennen aus dem Mitgeteilten, daB die wissenschaftliche 
Erforschung des Sportes schon reiche Friichte getragen hat. Es 
wird in Zukunft die ganze Sportbetatigung ohne Zweifel in viel 
starkerem MaBe durch ihre Ergebnisse beeinfluBt werden, ais das 
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bisher der Fali war. Wir wissen, daB durch eine geeignete kórper- 
liche Betatigung der Gesamtorganismus in wohltuender Weise 
beeinfluBt wird. Jedes einzelne Organsystem, mit EinschluB des 
Nervensystems, wird durch eine in gewissen Grenzen gehaltene 
kórperliche Betatigung in giinstigem Sinne beeinfluBt. Es ist eine 
Lebensnotwendigkeit eines jeden Industrievolkes, fiir kórperliche 
Ertuchtigung zu sorgen. Das Sinken der Erkrankungsziffer in 
Kreisen, in denen geturnt, gewandert oder Sport getrieben wird, 
beweist an und fiir sich schon die hohe Bedeutung geeigneter kór- 
perlicher Betatigung fiir die Gesunderhaltung des Volkes.

Nicht jede kórperliche Leistung ist der anderengleichwertig. Es 
sind diejenigen sportlichen Betatigungen zu bevorzugen, bei denen 
neben der Schulung der Muskulatur zugleich Geist und Gemilt an- 
geregt werden. Das Wandern in freier Natur, der Skisport, das 
Schlittschuhlaufen usw. wirken sich im Gesamtorganismus in jeder 
Hinsicht am vollwertigsten aus. Von ganz besonderer Bedeutung 
ist in dieser Hinsicht auch der Rudersport, der auch die mannig- 
faltigsten Anregungen neben der kórperlichen Anstrengung bringt, 
abgesehen davon, daB bei ihm die gesamte Kórpermuskulatur in 
besonders ausgiebiger und harmonischer Weise in Anspruch ge- 
nommen wird.

Es ergeben sich bei der Betrachtung der bei der kórperlichen 
Leistung zutage tretenden, oben erwahnten Erscheinungen ganz 
von selbst mancherlei Gesichtspunkte zur richtigen Ausgestaltung 
von kórperlichen Ubungen. So ist es natiirlich ein sehr groBer 
Fehler, wenn, wie es jetzt vielfach geschieht, Schulkinder auf- 
gefordert werden, sich in der Schulstube zu erheben und dann 
wiederholt ganz tief einzuatmen. Die erzeugte Staubwolke dringt 
dann mit der Luft tief in die Lungen ein. Aus dem gleichen Grunde 
ist die kórperliclieBetatigung in geschlossenenRaumen zu ver werf en.

Es unterliegt keinem Zweifel, daB die sportliche Betatigung 
in den letzten Jahren Irrwege eingeschlagen hat. Es wird 
immer notwendig sein, daB zur Anspornung Hóchstleistungen an- 
gestrebt werden. Sie diirfen jedoch den Sportbetrieb nicht be- 
herrschen. Auf Hóchstleistungen trainierte Personen sind in der 
Regel durchaus nicht ais solche von besonders hohem gesundheit- 
lichen Wert zu betrachten. Sie befinden sich vielmehr vielfach in 
einem labilen Gesundheitszustand. Viele von ihnen tragen Schaden 
fiir ihr ganzes Leben davon. Es ist gewiB nicht ohne Bedeutung, 
daB Olympialaufer an Tuberkulose erkrankt sind! Die zu starkę 
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Hervorhebung der Bedeutung sportlicher Rekordleistungen und 
die allzustarke Verherrlichung von Rekordsportleuten in der 
jetzigen Zeit verhindern die Auswirkung einer fur das gesamte 
Volk so dringend notwendigen sportlichen Betatigung. Gerade 
diejenigen Personen, die kórperlich schwach sind, und fur die 
die sportliche Betatigung eine besonders dringende Notwendig- 
keit ist, stehen davon ab, einerseits, weil sie den Mut nicht finden, 
eine bestimmte kórperliche Betatigung aufzunehmen, und anderer
seits, weil die Sportleiter wenig Freude an ihnen haben. Ihr Ehr- 
geiz ist leider vielfach ausschlieBlich darauf gerichtet, eine Auslese 
von mbglichst tiichtigen Personen zu erzielen, um mit diesen dann 
mit Hóchstleistungen glanzen zu kónnen. Hier muB der Arzt 
eingreifen und auf Grund seiner Kenntnisse der Ein- 
wirkungen kórperlicher Betatigung auf die gesamten 
Organsysteme dafiir sorgen, daB die sportliche Betati
gung Gemeingut aller Volksschichten wird. Mit Recht 
ist von verschiedener Seite auch darauf hingewiesen worden, 
daB der Sport sozial ausgleichend wirkt, weil er die Móglichkeit 
schafft, Personen verschiedenen Standes, verschiedener Berufe usw. 
zusammenzufuhren, um in Entwicklung ihrer Kórperkraft und ihrer 
Geschicklichkeit miteinander zu wetteifern. Auch aus diesemGrunde 
gilt es, dem Sport Bahn zu brechen. Freilich muB der Arzt, ais der 
gegebene Fuhrer, soli er seine Aufgabe voll erfiillen kónnen, nicht nur 
den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung folgen, vielmehr 
muB er selbst Sport treiben, um aus eigenster Erfahrung mitreden 
zu kónnen. Wenn die Arzteschaft nicht mit vollen Handen zugreift, 
dann entsteht wieder ein Moment verpaBter Gelegenheiten!

Die wissenschaftliche Erforschung der Wirkungen des Sportes 
auf den Organismus gibt nicht nur Mittel und Wege an die Hand, 
die Leistungsfahigkeit des einzelnen Organismus im voraus bei dem 
vorhandenen Zustand des Kórpers zu bestimmen und damit Uber- 
treibungen vorzubeugen, vielmehr stellt sie der Sportausiibung in 
mancher Hinsicht neue Aufgaben. So ist es z. B. von gróBtem In- 
teresse, festzustellen, mit welcher Geschwindigkeit die an einem 
Lauf beteiligten Personen den Weg zurucklegen. Es kann eine 
Person zunachst langsamer laufen und ihre Geschwindigkeit dann 
mehr und mehr steigern; eine andere lauft von vorne herein 
schneller usw. Es hat nun Hill eine ausgezeichnete Methode vor- 
geschlagen, um die einzelnen Personen wahrend ihres Laufens zu 
kontrollieren. Man denke sich einen Bogen aus Draht erstellt, 

Davoser Sporttagung 3 
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durch den ein elektrischer Stroni geschickt wird. Der Biigel steht 
mit einem Galvanometer in Verbindung, dessen Zeiger seine Aus- 
schlage auf beruBtes Papier aufschreibt. Die Papierflache wird mit 
bestimmter Geschwindigkeit bewegt. Der Laufer tragt auf seinem 
Kopf einen Magnet en. Sobald er den Bogen passiert, rea- 
giert das Galvanometer mit einem bestimmten Ausschlag. Wird 
nun gleichzeitig die Zeit r egistriert, und werden auf der ganzen 
Bahn mehrere solcher Bogen angebracht, dann kann man durch 
Ausmessung der zwischen diesen liegenden Strecken die jeweils 
erreichte Geschwindigkeit ganz genau bestimmen. Man kann 
ferner das tJberspringen eines Hindernisses verschieden beur- 
teilen. Denken wir uns den einfachsten Fali, das Springen iiber eine 
in bestimmter Hóhe gespannte Schnur. Wir bemerken, daB der 
geubte Springer seinen Korper mehr oder weniger horizontal iiber 
die Schnur heriiber bringt. Eine andere Person, die diese Ubung 
nicht besitzt, streift die Schnur mit ihren FiiBen und wirft sie 
herunter. Vom praktischen Standpunkt aus hat selbstverstandlich 
die zuerst genannte Person eine grbBere und bessere Leistung voll- 
bracht. Man kann jedoch die ganze Sprungleistung auch noch 
von einem anderen Gesichtspunkt aus betrachten. Man kann sich 
die Frage stellen, wie hoch die einzelne Person ihren Schwerpunkt 
iiber den Boden zu erheben vermag. Es ist nun ganz gut móglich, 
daB der Springer, der im erwahnten Beispiel die Schnur herunter- 
warf, seinen Schwerpunkt hóher iiber den Boden gefuhrt hat, ais 
diejenige Person, die den Sprung ohne Anstand ausgefiihrt hat. 
Diese Andeutungen sollen nur anzeigen, daB sich bei genauer Ana- 
lyse jeder einzelnen sportlichen Leistung noch manche neue Ge- 
sichtspunkte gewinnen lassen. Diese konnen Anhaltspunkte fiir 
eine bestimmte Beurteilung von Leistungen ergeben. Nehmen 
wir an, daB jemand seinen Schwerpunkt besonders hoch iiber die 
Erde hinaus erheben kann, dann besteht die Móglichkeit, daB 
sie bei geeigneter Lagerung des Kórpers beim Sprung auch beson
ders hohe Leistungen beim Nehmen von Hindernissen er zieleń wird.

SchlieBlich móchten wir noch die Aufmerksamkeit auf Beobach- 
tungen hinlenken, die ganz allgemein bei der Durchfiihrung von 
kórperlichen Leistungen von sehr grofier Bedeutung sind. Einmal 
kommt das psychische Moment sehr stark in Frage. Ein und die- 
selbe Arbeit stellt verschiedene Anspriiche an den Organismus, je 
nachdem sie mit Widerstreben oder aber mit Freude, ja Begeiste- 
rung durchgefiihrt wird. Dieses Moment spielt auch bei der korper-
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lichen Ertiichtigung eine grundlegende Rolle. Es gilt, auch die 
kórperlich weniger gut Veranlagten so zu beeinflussen und zu 
leiten, daB sie Freude an sportlicher Betatigung gewinnen. Ferner 
zeigt nicht nur die allgemeine Erfahrung, sondern auch das wissen
schaftliche Experiment, daB der Rhythmus, in dem die Muskel- 
tatigkeit sich vollzieht, von gróBtem EinfluB auf das Eintreten von 
Ermiidungserscheinungen ist. Der richtige Wechsel von Muskel- 
leistungen und Erholungszeit ist maBgebend fiir das Gesamtergebnis 
kórperlicher Leistungen. Wir kónnen das an uns selbst in mehreren 
Fallen sehr leicht beobachten. Jeder Mensch hat seine bestimmte 
Gangart. Wenn er diese, ihm zur Gewohnheit gewordene Bewegung 
gleichmaBig innehalt, dann kann er, ohne zu ermiiden, groBe 
Strecken zuriicklegen. Das Gehen vollzieht sich dabei im wesent- 
lichen auf dem Wege von Reflexen. Wenn wir jedoch gezwungen 
sind, unseren Schritt demjenigen einer Begleitperson anzupassen, 
und wenn vor allen Dingen UnregelmaBigkeiten auftreten, d. h. 
bald schneller, bałd weniger schnell gegangen wird, und wenn wir 
endlich in Gelande zu gehen haben, in dem wir mit voller Aufmerk- 
samkeit jeden Schritt beaufsichtigen miissen, dann tritt friihzeitig 
Ermiidung ein. Auch hier ersteht dem Arzte, der unbedingt Fiihrer 
der ganzen Sportbewegung sein muB, eine groBe, wichtige Aufgabe. 
Es besteht bei der Sportausiibung die groBe Gefahr der tjber- 
treibung unter Ausschaltung ausreichender Erholung. Es entstehen 
dabei leicht Schadigungen. Sie kónnen ohne weiteres vermieden 
werden, wenn kórperliche Leistung und Gesamtzustand des be- 
treffenden Organismus arztlicherseits kontrolliert und insbeson- 
dere auch die richtige Innehaltung von Erholungspausen gewahr- 
leistet wird. Fraglich bleibt, ob es zweckmaBig ist, einen beson- 
deren Stand von Sportarzten zu schaffen, oder ob nicht vielmehr 
jeder einzelne Arzt im Kreise seiner Tatigkeit sich in den Dienst 
der kórperlichen Betatigung des Volkes stellen soli. GewiB muB 
es Arzte geben, die unmittelbar mit der wissenschaftlichen For
schung und insbesondere auch mit den so reichen Erfahrungen der 
Orthopaden, die ein Haupt wort bei der Ausgestaltung der kor per - 
lichen Ertiichtigung zu sprechen haben, in Beriihrung bleiben und 
fortlaufend ihren Kollegen Fortschritte wissenschaftlicher Er- 
kenntnis vermitteln. Dagegen kann sehr leicht die Schaffung einer 
weiteren Spezialitat dazu fiihren, daB alle diejenigen Arzte, die 
sich den besonderen Titel des Sportarztes nicht erwerben, von 
•einer ihrer hehrsten Aufgaben ausgeschlossen bleiben!

3*



Sport und Kreislauf.
Von Prof. Dr. Emil v. Skramlik in Jena.

Bei jeder starkeren Betatigung der Muskeln, gleichgiiltig, ob 
dies zur produktiven oder sportlichen Arbeit gesehieht, wird 
vor allem das Kreislaufsystem in hóherem MaBe beansprucht. 
Dies geht schon aus einfachen Beobachtungen an einem arbei- 
tenden Menschen hervor. Sein Gesicht ist gerótet und sein Puls 
beschleunigt.

Die vermehrte Tatigkeit der Muskeln erfordert eine starkere 
Durchblutung zur Bewaltigung ihres gesteigerten Stoffwechsels, 
der sich in einem Mehrbedarf und einem Mehrverbrauch an Stoffen! 
ausdruckt. Die reichlichere Durchstrbmung zur Heranschaff ung 
von Substanzen (bei den Muskeln der Traubenzucker und der zu 
seiner Verarbeitung notwendige Sauerstoff) und Wegschaffung 
der Stoffwechselprodukte (C02 u. a.) kann nur durch eine zweck- 
maBige Zusammenarbeit von Herz und GefaBen erfolgen. Die 
Durchblutung soli also stets dasjenige MaB annehmen, das zur 
Bewaltigung des Stoffwechsels unbedingt notwendig ist. Der 
Organismus muB, wenn von ihm besondere Muskelleistungen ver- 
langt werden, haushalterisch mit seinen Kraften umgehen. 
Dies ist nur bei einem geschulten Korper móglich, denn wie der 
Ungeubte bei irgendeiner Arbeitsleistung eine ganze Reihe von 
unnótigen Bewegungen macht, die der Geiibte auf das notwendige 
MaB beschrankt, so muB auch das Kreislaufsystem erst dazu er- 
zogen werden, fiir jede Beanspruchung der Muskeln die erforder- 
liche Durchblutung zu schaffen.

Zum Zwecke einer reichlicheren Durchstrómung der tatigen 
Muskeln miissen Herz und GefaBe so eingestellt werden, daB in der 
Zeiteinheit ein Vielfaches der Norm an Blut durch das arbeitende 
Organ hindurchflieBen kann. Dazu vermag das Herz durch eine 
Steigerung seiner Arbeitsleistung, das GefaBsystem vor- 
ziiglich durch eine entsprechende Anderung in der Beschaffen- 
heit seines Querschnittes beizutragen. Ais unterstiitzender 
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Faktor fiir die Weiterschaffung des Blutes kommt noch die Zusam- 
menziehung der Muskeln selbst in Betracht. Durch den so erzeugten 
periodischen Druck wird das Blut leichter aus den Kapillaren 
und Venen entleert.

Wie die vermehrte Leistung des Herzens zustandekommt, dar- 
iiber gibt am besten die Betracbtung des Ausdruckes seiner Minu- 
tenarbeit A AufschluB, der unter einer entsprechenden Verein- 
fachung A = p v
geschrieben werden kann. Darin bedeuten p den in der Aorta bzw. 
A. pulmonalis herrschenden Druck, v das Volumen, das vom Herzen 
in einer Minutę ausgeworfen wird. Dieses ist gleich dem Pro- 
dukte aus dem Schlagvolumen und der Freąuenz. Gehort 
auch das Herz zu denjenigen Organen, die automatisch tatig 
sind, also die Bedingungen zum Schlagen in sich selbst tragen, so 
vermag es aus sich allein eine Steigerung des Kreislaufes kaum 
herbeizufiihren. So muB die Vermehrung seiner Schlagzahl unter 
den im menschlichen und tierischen Organismus dabei gegebenen 
Bedingungen, von auBen durch Wirkung von Nerven erfolgen, 
und selbst die Erhóhung des Schlagvolumens ist nicht allein von 
der Tatigkeit des Herzens, sondern auch vom Zustrom an Blut 
abhangig.

Mit jeder Anspannung der Muskeltatigkeit andert sich die Fre
ąuenz des Herzens. Schon beim bloBen Ubergang vom Liegen zum 
Sitzen und Stehen steigt die Zahl der Herzschlage pro Minutę im 
Durchschnitt von 64 iiber 68 auf 72. Bei jeder starkeren Beanspru- 
chung der Muskeln wachst die Herzfreąuenz weiter auf 120 bis 150 
Pulse pro Minutę. Bei auBerordentlich forcierter Tatigkeit, vor

allem beim Wettlaufen oder Wettrudern, hat man noch hóhere 
Freąuenzen beobachtet, von 200, ja sogar 250. Es ist also fiir die 
Herztatigkeit gleichgiiltig, wie die Arbeit geleistet wird, beim Sport 
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etwa durch Laufen, Springen, Schwimmen oder Rudern oder an 
einer Maschine, die betatigt wird. Uber die Abhangigkeit der Herz- 
freąuenz von der pro Minutę geleisteten Arbeit gibt die Tabelle 1 
nach Versuchen von Benedict und Cathcart AufschluB.

Die Art, in der die Anderung des Herzschlages bei korperlicher 
Arbeit vor sich geht, lehrt die Abb. nach Bo wen. Dabei zeigt 
sich, daB die Freąuenz im Verlaufe von 2 Minuten von etwa 76 
steil auf etwa 150 ansteigt und sich dann mit gewissen Schwan- 
kungen auf dieser Hóhe halt, solange Arbeit geleistet wird. Nach

Die Veranderungen der Pulsfreąuenz bei korperlicher Arbeit. Nach Bo wen.
Die Ordinaten stellen Werte fiir je 10 Sekunden dar. Die Arbeit fand in der 

durch die Pfeile angegebenen Zeit statt.

Beendigung der Arbeit fallt die Freąuenz zuerst jah, dann lang- 
samer ab, bis sie beim Normalen im Verlaufe von 3—4 Minuten 
den urspriinglichen Ruhewert wieder erreicht.

Die Ursache der Pulsbeschleunigung, die im Gefolge von kór- 
perlicher Arbeit eintritt, ist nicht ohne weiteres anzugeben. Es 
scheinen daran eine ganze Anzahl von Faktoren beteiligt zu sein. 
Von groBer Bedeutung ist zweifellos die Wirkung, der Nn. accele- 
rantes. Uber die Art, in der ihre Erregung durch Muskeltatigkeit 
erfolgt, vermógen wir freilich nur wenig auszusagen. Am wahr- 
scheinlichsten ist die direkte Erregung ihrer Zentrendurch 
Stoffwechselprodukte, die sich bei der Muskelzusammenziehung 
im Blute ansammeln. In Frage kommt ferner ihre ref lektor ische 
Beeinflussung durch zentripetale Nerven von den Bewegungs- 
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organen aus. Diese Wirkung ist allerdings so umstritten, daB man 
sie nur mit groBer Vorsicht vorbringen kann. Etwas gesicherter 
erscheint die Annahme einer durch zentrale Faktoren bedingten 
Erregung der Herznervenzentren, die beim Abgeben der will- 
kurlichen motorischen Impulse von der GroBhirnrinde aus 
zustandekommt. Dies ist die einzige Einwirkung, die den ungemein 
schnellen Eintritt der Pulsbeschleunigung zu erklaren vermag. Un- 
sicher ist, ob die Stoffwechselprodukte das Herz direkt beeinflussen 
konnen.

Aus diesen Bemerkungen geht hervor, daB man sich den Ein
tritt der Pulsbeschleunigung bei kórperlicher Arbeit nicht ais ein 
einfaches Geschehen denken darf, sondern es spielen sich sehr kom- 
plizierte Vorgange ab, bevor eine starkere Muskeltatigkeit mit einer 
Freąuenzzunahme des Herzens beantwortet wird.

Wenn bei der Steigerung der Freąuenz das von dem Herzen bei 
einem Schlag ausgetriebene Blutvolumen das gleiche bliebe, 
so wurde tatsachlich auf diese Weise eine erhebliche VergroBerung 
des Blutumlaufes erzielt werden. Das Schlagvolumen des Menschen 
kann natiirlich nur indirekt gemessen werden. Es betragt etwa 
80 ccm und ist fiir linkę und rechte Kammer gleich. Die GroBe 
des Schlagvolumens ist von einer ganzen Anzahl von Faktoren 
abhangig, vor allem von der Pulsfreąuenz, von der GroBe des ar- 
teriellen Widerstandes und der GroBe der venósen Zufuhr.

^Wenden wir uns der ersten Beziehungzu, sostelltsich heraus, daB 
eine ganz eigenartige Beziehung zwischen Herzfreąuenz und 
Schlagvolumen besteht. Solange die Dauer der Systole zum 
Austreiben der im Herzen vorhandenen Blutmenge, die Dauer der 
Diastole zur normalen Herzfiillung ausreicht, bleibt das Schlag - 
volumen des Herzens im groBen ganzen von der Pulsfreąuenz un- 
abhangig und seine Fórderung nimmt tatsachlich zu. Steigt aber 
die Freąuenz erheblich an, so erfahren sowohl Systole ais auch 
Diastole eine Verkiirzung. Bei Verringerung der Einfiillungszeit 
gelangt aber nicht mehr die entsprechende Blutmenge ins Herz. 
Dann aber wird bei der folgenden Systole selbst bei vólliger Ent- 
leerung der Herzkammern weniger Blut aus dem Herzen heraus- 
befórdert, und das Schlagvolumen sinkt. Auf Grund dieser Er- 
scheinung steht zu erwarten, daB die Fórderung des Herzens mit 
steigender Pulszahl nicht stetig in die Hóhe geht, sondern nach 
Erreichen eines Maximums wieder allmahlich abfallt. Die gróBte 
Blutmenge muB also aus dem Herzen bei einer gewissen mittleren 



40 v. Skramlik

Freąuenz ausgetrieben werden. Entsprechende Versuche mit 
kiinstlicher Reizung des Herzens haben die Richtigkeit dieser 
Ansichten bestatigt. Nach den Experimenten vonv. Weizsacker 
am Froschherzen wird das Maximum des Schlagvolumens bei 
einer Reizfreąuenz von 10—15 pro Minutę erreicht und beginnt 
bereits bei 25 Schlagen in der Minutę zu sinken. Siehe Tabelle 2.

Tabelle 2.

Freąuenz Schlagvolumen 
in cmm

Minutenvolumen
in cmm

7 283 1981
10 315 3150
15 324 4860
20 324 6480
30 307 9210
40 295 11800
50 249 12450
56 224 12540
60 191 11460
72 124 8930
80 86 6880

Ahnliche Versuche wurden auch am Warmbluter angestellt und 
haben zu dem gleichen Ergebnis gefuhrt. Eine wesentliche Stei
gerung der Herzfreąuenz bedeutet also fiir die Fórderung des Blutes 
keinen Vorteil, sondern sogar einen Nachteil. Immerhin erfahrt 
durch Steigerung der Freąuenz das Minutenvolumen eine Vermeh- 
rung. Legen wir also unseren Betrachtungen die Steigerung der 
Freąuenz auf hóchstens das Dreifache der Norm zugrunde, wie es 
bei sportlichen Hóchstleistungen vorkommt, so ergeben v. Weiz- 
sackers Zahlen, daB z. B. bei Ubergang der Freąuenz von 20 auf 
60 das Minutenvolumen eine Vermehrung auf etwa das Doppelte 
erfahrt. Die Abhangigkeit des Minutenvolumens vom arteriellen 
Widerstand oder vom Blutdruck ist keine einfache. Unter der 
Voraussetzung der gleichen venósen Zufuhr ist das Minutenvolumen 
von der Hohe des Blutdrucks ziemlich unabhangig. Man kann be
obachten, daB bei allmahlicher Steigerung des arteriellen Wider- 
standes von einem niedrigeren Anfangswert aus eine Zunahme des 
Minutenvolumens zu verzeichnen ist. Uberschreitet der Druck 
eine gewisse Grenze, so nimmt das Minutenvolumen wieder ab 
(siehe Tabelle 3).
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Tabelle 3.

f Arterieller Druck 
mm Hg

Minutenvolumen 
in der Aorta ccm

150 84 811
150 108 790
150 140 770
150 170 750
150 208 600
150 104 750
150 44 790

Die vom Herzen bei jeder Systole ausgetriebene Blutmenge ist 
natiirlich auch von der GroBe des venósen Druckes abhangig, 
der den BlutzufluB regelt. Denn je mehr Blut zuflieBt, um so mehr 
kann auch ausgetrieben werden. Es stellte sich heraus, daB mit 
steigendem venósen Druck sehr bald ein Maximum des Minuten- 
volumens erreicht wird, und zwar ist dies bei einem Venendruck 
von etwa 4 mm Hg der Fali. Unter diesem Wert steigt und sinkt 
das Minutenvolumen mit dem venbsen Druck, dariiber ist es vom 
venósen Druck unabhangig.

Wahrend wir im allgemeinen eine betrachtliche Steigerung des 
Schlagvolumens bei gelegentlicher Arbeitsleistung nicht be- 
obachten, laBt sich eine solche bei dauernder starker Beanspru- 
chung der Muskeln und des Kreislaufes feststellen. Es ist eine be- 
kannte Tatsache, daB der Muskel infolge taglicher Benutzung an 
Gewicht zunimmt. Dies trifft auch fiir den Herzmuskel zu. Herzen 
von Menschen, die dauernd schwere kórperliche Arbeit verrichten, 
sind kraftiger ausgebildet und weisen zumeist auch eine VergróBe- 
rung der Herzhóhlen auf, die dann mehr Blut fassen. So kommt 
es, daB man bei Athleten ein Schlagvolumen findet, welches das 
Doppelte der Norm betragt. Bei diesen Leuten wird dann also 
schon im Ruhezustand pro Minutę das Doppelte der Norm an Blut 
befórdert.

Uberblicken wir nunmehr die Beeinflussung des Kreislaufs 
durch die Tatigkeit des Herzens, so kommen wir zu dem 
SchluB, daB das MaB, in dem es zugunsten des Blutlaufs einzu- 
greifen vermag, doch ein relativ geringes ist. Das Minutenvolumen 
wird unter giinstigen Verhaltnissen auf etwa das Doppelte der 
Norm gesteigert. Dadurch kann aber der auf das Zehnfache und 
oft noch mehr gesteigerte Stoffwechsel tatiger Organe an Blut nie- 
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mals gedeckt werden. Hier mussen andere Faktoren helfend ein- 
greifen, und dies geschieht durch die Anpassung der GefaBweite. 
Es ist eine alte Erfahrung, daB die GefaBe tatiger Organe erwei- 
tert sind und dadurch eine gróBere Blutmenge zu fassen und zu 
befórdern vermógen. Soweit Kapillaren in Frage kommen, kónnen 
wir die Blutstrómung darin durch das von Poiseuille ausgespro- 
chene Gesetz ausdriicken. Dieses besagt bekanntlich, daB das 
Volumen, das durch ein Kapillarrohr hindurchflieBt

(Pa —Pe)r4
V = -----------------------

ist, worin pa —• pe dasDruckgefalle, r den Radius, 1 die Lange der Ka
pillaren und n die innere Reibung der Fliissigkeit bedeuten. Unter 
dengleichenBedingungen wirdalso bei VerdoppelungdesRadius 
bereits die sechzehnfache, bei einer Verdreifachung des Ra
dius die 81fache Menge Blutes durch das Kapillargebiet hindurch- 
flieBen kónnen. Dadurch ist aber eine wesentlich bessere Durch- 
blutung des GefaBgebietes in einem tatigen Organ gewahrleistet. 
Was diese Veranderungen in der Kapazitat der Kapillaren zu leisten 
vermógen, geht aus der Tabelle 4 hervor, in der Krogh die Resul- 
tate seiner Messungen zusammengestellt hat. Es ergibt sich daraus, 
wie beim Frosch die Gesamtoberflachę der Kapillaren in cm2 auf 
1 ccm Muskelsubstanz je nach der Tierart auf das 50—150 facile 
gestiegen ist.

Tabelle 4.

Tier
Gesamtoberflache der Kapillaren 

an 1 ccm Muskelsubstanz
in Ruhe in Arbeit

Frosch 1,4 70
Meerschweinchen 3 750

Die Regulation der GefaBweite erfolgt z. T. durch Vorgange in 
der Peripherie, wie z. B. durch Stoffwechselprodukte. Von be- 
sonderer Bedeutung sind aber die GefaBnerven, die von be- 
stimmten Zentren aus beeinfluBt werden. Denn es handelt sich 
nicht nur darum, daB durch ihre Wirkung der Querschnitt eines 
GefaBgebietes in einem tatigen Organ erweitert wird. Dies wiirde 
unter sonst gleichbleibenden Bedingungen zur Folgę haben, daB 
dem Herzen zu viel Blut entzogen wird, wenn plótzlich in der 
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Peripherie eine Mehraufnahme von Blut stattfindet. Die Regu- 
lation mufi vielmehr so stattfinden, daB sich gleichzeitig der Quer- 
schnitt eines anderen GefaBgebietes verengt. Es findet also auf 
diese Weise nur eine Anderung der Blutverteilung statt ohne we- 
sentliche Veranderung des Gesamtąuerschnitts der Blutbahn.

Diese gesamten Vorgange zur zweckmaBigen Regelung des Kreis- 
laufs kónnen natiirlich nur von einem Zentralorgan aus geregelt 
werden. Es muB also das Herz- mit dem GefaBinnervations- 
zentrum zusammenarbeiten.

Man kónnte nun sagen, daB die Beschleunigung der Herztatig- 
keit durchaus iiberfliissig ist, wenn durch eine einfache Verdoppe- 
lung des Radius der GefaBe die durchflieBende Menge von Blut 
auf das 16fache gesteigert wird. Man darf aber nicht vergessen, 
daB die starkere Durchstrómung zur Heranschaffung von frischem 
Materiał und zur Entfernung der Stoffwechselprodukte noch nicht 
ausreicht. Die Blutstrómung muB nicht nur verstarkt, sondern 
auch beschleunigt werden, und dies kann nur durch eine be- 
schleunigte Tatigkeit des Herzens erzielt werden. Diese ist 
also in hohem MaBe notwendig.

Es fallt also dem Herzen bei der Regelung des Kreislaufes doch 
eine Hauptaufgabe zu, die es nur zu bewaltigen vermag, wenn 
es selbst unter giinstigen Bedingungen gehalten wird. Hierzu 
gehórt vor allem eine gute Ernahrung. Denn wie der Skelett- 
muskel, so braucht auch der Herzmuskel zu gesteigerter Leistung 
eine erhóhte Zufuhr von Nahrstoffen, auf dereń Kosten die Arbeit 
getan wird. Es wird dann also unter sonst gleichen Bedingungen ein 
wohlgenahr  ter Organismus dem schlechter genahrten iiberlegen sein.

Die Vermehrung der kórperlichen Leistung ist nur durch 
regelmafiige und fortdauernde Ubung zu erzielen. Das 
Herz muB langsam an die gesteigerte Arbeit gewóhnt, die GefaBe 
zu der erforderlichen Anpassung in ihrer Weite erzogen werden. 
Die verschiedenartigen nervósen Zentren miissen sich bei der Zu- 
sammenarbeit aufeinander einstellen. Die Ausdrucke Gewóhnung, 
Erziehung und Einstellung besagen schon, daB es sich um ein Ge- 
schehen handelt, zu dem langere Zeit erforderlich ist. Da mus ku- 
lare und nervóse Organe bei Arbeitsleistungen tatig sein miissen, 
so geniigt es nicht allein, die Muskeln zu iiben, sondern es muB 
auch das Nervensystem den neuen Anforderungen angepaBt 
werden. Und zwar das gesamte Nervensystem mit allen seinen 
Zentren, auch den hóchsten, da ja bei jeder Arbeitsleistung, ins- 
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besondere der sportlichen, der Wille eine ausschlaggebende Rolle 
spielt.

Es ware also vollkommen verfehlt, von einem Ungeiibten zu ver- 
langen, daB er plótzlich starkę kórperlicbe Arbeitsleistungen voll- 
zieht. Niemand kann sich aus der Arbeitsstube heraus, in der er 
sich vorzugsweise geistig betatigt, an die Bewaltigung einer groBe - 
ren sportlichen Aufgabe, z. B. an eine Besteigung eines hohen 
Berges, wagen; denn selbst wenn seine Muskeln ihrem Bau nach der 
Steigarbeit gewachsen waren, so karne sein ungeiibtes Kreislauf- 
system den gesteigerten Anforderungen nicht nach. Er wird, selbst 
beim besten Willen, das gesteckte Ziel nicht erreichen.

Dies gilt in besonderem Grade von den Spitzenleistungen, 
die man im allgemeinen nur von einem jugendlichen Organis
mus erwarten kann, der noch spielend Anforderungen nachkommt, 
denen gegeniiber der altere abgearbeitete Mensch bereits versagt. 
Zu einer Spitzenleistung gehórt aber neben der Ubung und dem 
Willen selbst beim jugendlichen Korper auch eine gewisse Vet- 
anlagung, eine Bevorzugung im Korperbau. Der Natur gegen- 
uber kann, gleichgiiltig, ob es sich um kórperliche oder geistige 
Arbeit handelt, eben nur derjenige groB werden, den sie selbst 
dazu bestimmt hat. Dies lehrt am besten das Beispiel der groBen 
Klavierkiinstler. Unter sonst gleichen Bedingungen ist derjenige 
begiinstigt, der langere Finger und damit die grbBere Spannweite 
hat. Hier ist Franz Liszts zu gedenken, der imstande war, 
mit einer Hand eine Duodezime zu greifen und noch zwischen- 
gelegene Tasten anzuschlagen. Es wird also derjenige Hbheres 
zu leisten vermogen, den die Natur von vornherein besser aus- 
gestattet hat.
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Training.
Von Dr. Walter Knoll in Arosa.

Prasident der Schweizerischen Sportarztliohen Kommission.

Unter Training verstehen wir jede nach bestimmten Grundsatzen 
und mit steigenden Anforderungen arbeitende Tatigkeit soma- 
tischer oder psychischer Art, die den Zweck verfolgt, eine hbhere 
Leistung aus dem betreffenden Individuum oder der Mannschaft 
her auszubringen.

Je nach der Sportart wird diese Arbeit von langerer oder kiir- 
zerer Dauer sein, werden Pausen verschiedener Art eingeschaltet 
werden mussen und werden sich andererseits Perioden starkerer 
Arbeitsbeanspruchung wechselnd mit solchen geringerer Inan- 
spruchnahme ergeben. Das Training ist also im allgemeinen keine 
dauernde pausenlose Beanspruchung des Organismus, sondern ge- 
rade hier mussen den Zeiten starker und starkster Belastung des 
Organismus solche geringerer Beanspruchung und selbstverstand- 
lich auch solche absoluter Ruhe folgen. Wir unterscheiden ein 
Konditionstraining und ein Wettkampftraining. Das erstere soli 
uns allgemein und speziell in sportliche Porm bringen, das łetztere 
zeitigt die Hóchstform, aus der heraus persónliche Hóchstleistung 
móglieh ist.

Hat schon diese Definition die Tendenz, das Training ais eine 
aufbauende entwicklungsfórdernde Tatigkeit zu betrachten, so ist 
dies um so mehr der Fali, je intensiver wir uns mit den Einzel- 
heiten jedes Trainings beschaftigen. Die ganze Lebenshaltung des 
Sportsmannes muB sich den Anforderungen des Trainings an- 
passen, denn sonst kann es nur zu leicht vorkommen, daB durch 
unrichtiges Verhalten besonders auch durch Zufuhr der bekannten 
Nervengifte Nikotin und Alkohol, in gróBeren Mengen auch von 
Koffein und Theobromin das Nervensystem des Trainierenden in 
ungiinstiger Weise beeinfluBt wird.

Es wird demnach Sache des das Training leitenden Sportsmannes 
und des die arztliche Seite uberwachenden Mediziners sein, solche 
Schadigungen von vornherein durch bestimmte Vorschriften iiber 
die Lebensweise des Trainierenden zu verunmoglichen. Wahrend 
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in der Leichtathletik besonders unter dem EinfluB auslandischer 
Konkurrenz, diese natiirlichen Hilfsmittel schon fast iiberall Ein- 
gang gefunden haben, besonders auch bei den Rudermannschaften 
fiir internationale Wettkampfe, ist diesbeziiglich beim Wintersport 
bei uns noch viel zu tun.^Wohl sind einzelne Langlaufer und ganze 
Patrouillen zur Tabak- und Alkoholabstinenz und einem auch auf 
anderen Gebieten verntinftigen Leben wahrend des Trainings iiber - 
gegangen, doch sind dies erst Ansatze, die ihre Wirkung dann ent- 
falten werden, wenn die so vorbereiteten Mannschaften gegeniiber 
ihrer Konkurrenz, die dieses Mittel entbehren zu konnen glaubt, 
ihre Uberlegenheit bewiesen haben werden.

Hat so die allgemeine Lebenshaltung im Sinne eines richtigen 
Sporttrainings ihre volle Berechtigung, so ist andererseits die all
gemeine kórperliche Ausbildung der besonderen Ausbildung 
fiir eine bestimmte Sportart unbedingt vorzuziehen. Wir treiben 
doch nicht Sport, um seiner selbst willen, sondern mit dem ein- 
zigen Ziel der allgemeinen Durchbildung unseres Kórpers mit den 
daraus fiir unsere ganze Persónlichkeit folgenden Einfliissen auf 
unser Seelenleben, auf unser ganzes Tun und Lassen, auf unser. 
Denken und Handeln. Wenn wir sehen, daB Sportleute durch 
jahrelange intensive Arbeit an sich selbst langsam zu personlichen 
Hochstleistungen gelangen, so schatzen wir nicht die zahlenmaBige 
Hóhe dieser Leistungen in erster Linie, sondern die ganze Vorarbeit, 
die fiir den Menschen selbst wie fiir die Allgemeinheit viel mehr 
wert ist, ais der einmalige auBere Erfolg.

Wir miissen dazukommen, das Training ais einen der wichtigsten 
Faktoren auf dem Gebiete der kórperlichen Erziehung unseres 
jungen Nachwuchses auf sportlichem Gebiet zu betrachten. Dann 
nur werden wir diese angehenden Sportsleute zu dem erziehen, 
was wir aus ihnen machen wollen, leistungsfahige Manner, die in 
jeder Lagę entschieden und mit der richtigen Kenntnis der Um- 
stande ihre MaBnahmen treffen, nicht nur auf dem rein sportlichen 
Gebiet, sondern auf allen Gebieten des Lebens. Derjenige, der ein 
zielbewuBtes Training an sich selbst erlebt hat, das zu voller Aus- 
gabe aller Krafte mit MaB und Ziel zwingt, und so erst gestattet, 
das beste aus sich selbst herauszuholen, der wird dieses ausgezeich- 
nete Erziehungsmittel zum Mann in keiner Lagę mehr entbehren 
wollen und stets wieder darauf zuriickgreifen, wenn andere leichter 
erscheinende MaBnahmen versagen.

Training ist darum fiir uns nichts anderes ais sportliche Erzie-
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hung korperlicher, intellektueller und moralischer Art. Nur der 
wird ein wirklich guter Sportsmann sein, der auch auf geistigem 
Gebiet sein bestes leistet, nur der, der in moralischer Beziehung 
auf der Hbhe steht. Die „sportliche Fairness“, die gefordert wird, 
und ohne die ein Wettkampf nur zu bald zu einem egoistischen 
und unsportlichen Kampf aller gegen alle ausarten miiBte, ist der 
Grundpfeiler der ethischen Erziehung des Sportsmannes. Auch sie 
muB durch ein richtiges Training zur Hochstleistung gebracht 
werden.

In das Gebiet des sportlich nicht zulassigen gehórt auch die An- 
wendung der sog. Dopingmittel, d. h. solcher Drogen, die eine 
augenblickliche Steigerung der Leistung durch Ausschaltung von 
Hemmungen korperlicher und psychischer Art gestatten. Fiir 
Sprinterleistungen mbgen sie wirksam sein, fiir Dauerleistungen 
versagen sie, und es ist vom Standpunkt des fairen Sportbetriebes 
unzulassig, seine eigene Leistung durch solche kiinstlichen Mittel 
zum Nachteil des Konkurrenten zu steigern.

Die Aufgaben eines richtigen Trainings sind also sowohl extensiv 
ais intensiv von auBerordentlicher Tragweite. Wir wollen uns 
darum mit den Grundlagen solcher sportlicher Arbeit etwas naher 
beschaftigen.

Dazu gehen wir vom Bewegungsapparat aus ais demjenigen, 
der in erster Linie in Angriff zu nehmen ist und an dessen Aus- 
bildung sich die funktionellen Anderungen der anderen Organe 
anschlieBen miissen, wenn das Endziel des Trainings, die 
beste sportliche Form, aus der heraus die beste persbn- 
liche Leistung herauskommt, erreicht werden soli.

Zu Beginn einer Ubungsperiode besonders deutlich dort, wo 
noch gar keine sportliche Betatigung vorausgegangen ist, sehen 
wir ais hervorstechendes Merkmal den Mangel an Zusammen- 
spiel der einzelnen Muskeln. Zunachst wollen bestimmte, 
gewollte, auf ein zu erreichendes Ziel eingestellte Bewegungen nie
mała restlos gelingen. Denken Sie an die ersten Versuche des Ski- 
laufs, besonders der Abfahrt und der Schwiinge, an die Eislauf- 
figuren, die kunstturnerischen Geratarbeiten, das Reiten, Schwim- 
men und Rudern. tJberall begegnet uns jene Unsicherheit der Be
wegung, die bedingt ist in einer ungenauen Konzentration unseres 
Bewegungswillens und auf eine ungenaue Ubertragung des be- 
wufiten Wollens auf die ausfiihrenden Muskeln. Diese Erschei- 
mmgen sind besonders dort ausgepragt, wo starkere Kraftanstren- 
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gungen und einbesonderes MaB der Geschicklichkeit gefordert wird, 
also bei den Kraftsportarten und den Geschicklichkeitssporten. 
Da diese beiden Komponenten, Kr aft und Geschicklichkeit, zu- 
sammen mit einem wechselnden MaBe von Geschwindigkeit, in dem 
sich die einzelnen Phasen der Bewegung zu folgen haben, fast bei 
allen Sportarten zur Ausfuhrung nótig sind, werden wir es natur- 
gemaB in der Praxis wohl immer mit ihnen zu tun haben.

Mit der ijbung wird die Masse der Muskulatur im Verhalt- 
nis zu ihrer Anlage und Ausbildung eine gróBere. Damit 
nimmt die rohe Kraft der einzelnen Muskeln zu und setzt sie in 
den Stand, gróBere Widerstande zu uberwinden, ais vorher. Damit 
parallel geht aber eine andere fiir das Ziel, die beste Form wich- 
tigere Erscheinung. Je mehr wir lernen, eine bestimmte Bewegungs- 
form zu beherrschen, desto mehr werden wir uns auf die dazu 
nótigen Einzelbewegungen beschranken, desto mehr werden darum 
alle die zu Anfang haufigen und stórenden Mit- und Nebenbewe- 
gungen aufhóren.

Unsere Muskulatur lernt ókonomischer zu arbeiten. Wir werden 
diese Tendenz zur Erreichung eines persónlichen Arbeitsoptimums 
auf allen Gebieten wiederkehren sehen, sie geht ais physiologischer 
Ausdruck des Trainingszieles durch alle Einzelerscheinungen an 
den beanspruchten Organen hindurch.

Auch bei der Arbeitsókonomie der Muskulatur ist es nicht allein 
diese, die mit wenigerAusgaben zu arbeiten lernt, sondern besonders 
unser Nervensystem, das das reibungslose Zusammenspiel, 
eben die Koordination der Bewegungen leitet, wird im selben 
MaBe geschont. Wir kommen dann dazu, eine gróBere Arbeits- 
leistung mit geringerer muskularer und nervóser Beanspruchung 
durchzufuhren. Beim Nervensystem geht die Arbeitsókonomie 
noch weiter.

Je besser eine Bewegungsform geiibt wurde, desto mehr macht 
sie sich unabhangig von unserem bewuBten Wollen, desto mehr 
zeigt sie den Charakter des Automatismus. Auf diese Weise 
werden, wie die alltaglichen Bewegungen und LebensauBerungen, 
die wir meist nicht mehr ais bewuBte Tatigkeit kennen, die viel- 
mehr seit unserer Kindheit automatisiert worden sind und auch so 
bleiben, solange keine auBere oder innere Ursache uns zwingt, eine 
Umstellung vorzunehmen, so auch die gut geiibten sportlichen 
Bewegungen bis zu einem bestimmten Grade automatisiert. Der 
gute Skifahrer setzt seinen Schwung an, sobald die Notwendigkeit
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dazu vorhanden ist. Es kommt ihm oft erst spater richtig zum 
BewuBtsein, warum er den Schwung ansetzte. Der EntschluB 
wird in Bruchteilen von Sekunden in die Tat umgesetzt, der Beginn 
der Ausfiihrung selbst bleibt meist unterbewuBt. Dasselbe sehen 
wir beim Automobilfahren und besonders beim Reiten, wo eine 
Bewegung des Pferdes in einer von der gewollten abweichenden 
Richtung sofort und automatisch die Paradę des Reiters zur Folgę 
hat, dessen Aufmerksamkeit im Augenblick auf ganz andere 
Dinge, beispielsweise das zu nehmende Hindernis, gerichtet ist.

Ganz dieselbe Erscheinung sehen wir bei den Sportarten mit 
Kampfen Mann gegen Mann, wie Fechten, Boxen und Ringen und 
Schwingen. Da hat der Sportsmann die Widerstande einer andern 
Individualitat zu uberwinden und oftmals siegt der, der seine Be
wegungen am besten in der Hand hat und dessen Koordination 
mit Riicksicht auf die Betatigung seines Nerv-Muskelapparates 
am raschesten arbeitete, und nicht die rohe Kraft.

Wir sprechen dann von „glanzender Technik“ und in der Tat 
gibt es Sportarten, bei denen gerade dieser gleichsam spielende Ab- 
lauf der Bewegungen am weisten in die Augen fallt. Dies gilt in 
erster Linie von den turnerischen Gerateiibungen, die diesbezuglich 
wohl eines der besten Beispiele abgeben, weil es am augenfalligsten 
ist. Vorhanden ist diese Erscheinung bei allen Sportarten bis zu 
einem gewissen Grade, und dereń hochsten Grad zeigt uns gerade 
das beste Training an. Da scheint jede Bewegung von selbst in die 
andere tiberzugehen. Eine Anstrengung oder gar Ermiidung ist 
nicht sichtbar und doch ist der Effekt die auBere Erscheinung der 
Ubung und das meBbare Resultat das beste. Hier feiert die auf 
systematischer Ubung *snufgebaute Ausbildung des muskularen 
Zusammenspiels zusammen ińit einer Konzentration der geistigen 
Krafte zur Erreichnung des Zieles ihre Triumphe (Skilauf, Schlitt- 
schuh, Boxen, Reiten, Fechten). Wie lange es braucht, um bei den 
verschiedenen Sportarten diese praktische Vollkommenheit zu 
erreichen, das hangt ab einmal von konstitutionellen Momenten 
somatischer und psychischer Natur und dann von der voran- 
gegangenen Tjbung. Wer nicht selbst einmal mit Aufbietung 
seiner samtlichen Krafte auf eine Hbchstleistung wahrend Jahren 
hingearbeitet hat, der kann sich die Summę von Wollen und Durch- 
fiihren, aber auch die Summę von Widerstanden und Enttau* 
schungen nicht vorstellen. Der wird am Ende Sieger sein, der diese 
meist in ihm selbst wirkenden Gegenkrafte am raschesten und voll- 

4* 
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kommensten iiberwindet und z war nicht fiir den Augenblick, son
dern dauernd. Dieser wird aber dann auch den grbBten Dauererfolg 
seines Trainings haben, der darin besteht, daB er ihm seinen Kór- 
per ganz zur Verfiigung und seinem Geiste, seinem Willen unter - 
stellt. Aber auch nur der, der sich auf diese Weise seinen Korper 
heranbildet, wird jenes unfaBbare und unbeschreibliche Gefiihl 
auskosten konnen, das in der vollkommenen Beherrschung des 
Kórpers besteht. Beim Kampfe Mann gegen Mann muB ich-zudem 
erst meinen Willen dem Willen des Gegners aufzwingen, sonst 
bleibt der andere Sieger.

Die Automatisierung der sportlichen Bewegungen geht in der Mehrzahl 
der halle mit einer Einstellung aller Bewegungen auf einen bestimm- 
ten Rhythmus einher, der einmal dadurch ókonomischer wirkt, daB die 
einzelnen Bewegungsimpulse in gleichmaBiger Folgę zustande kommen und 
daB auf Phasen gróBter Beanspruchung solche geringerer Beanspruchung 
oder gar der Ruhe folgen. Es entsteht so ein Bewegungsablauf, wie wir ihn 
bei den lebenswichtigen Funktionen des Atmens und der Herzarbeit wahrend 
des ganzen Lebens an der Arbeit sehen. Tatsachlich gibt es viele Sportarten, 
bei denen sich die Bewegung und die Atmung auf einen bestimmten, von 
der Atmung diktierten Rhythmus einstellen. Neben dem Schwimmen und 
Rudern nenne ich den Skilauf in seinen verschiedenen Formen und den Berg- 
sport. Die rhythmische Bewegung im Einklang mit der Atmung Schafft die 
giinstigsten Vorbedingungen fur reibungslosen Ablauf der sportlichen Arbeit. 
Nach anfanglichen Schwierigkeiten, die die Einstellung der Bewegung auf 
die Atmung und anderseits die Anpassung der Atmung an die sportliche Be
anspruchung des Kórpers stellt, kommt es zu einer fur beide Tatigkeiten 
gleich giinstigen Einstellung aufeinander, die beste Arbeit bei geringster 
Beanspruchung ergibt. DaB damit auch das Herz mit geschont wird und die 
Arbeit des Nervensystems auf ein Minimum beschrankt wird, tragt zu dem 
giinstigen allgemeinen Effekt bei. Natiirlich gibt es auch hier kein Schema, 
sondern jeder muB sich seine beste Arbeitsform nach seinen Organfunktionen 
abstufen und wahrend des Trainings herausfinden. DerTrainer kann ihn nur 
auf bestimmteErscheinungen auf merksam machen, die eine mangelndeKoordi- 
nation verraten, die restliche Arbeit hat der Sporttreibende selbst zu leisten.

Es geht aus dem vorausgehenden ohne weiteres hervor, daB die 
hóchste Stufe der Ausbildung nur von demjenigen erreicht wird, 
der seinen ganzen Korper harmonisch durchgearbeitet hat, nicht 
aber von demjenigen, der nur einen Teil desselben zu Hóchstform 
bringen kann, den andern aber vernachlassigte. Darin liegt aber 
gerade das wichtigste jeglichen Erfolges, denn wenn wir unter den 
wirklich guten Sportleuten der Weit Umschau halten, so werden 
wir darunter kaum einen finden, der nicht Herr iiber sein ganzes 
kompliziertes Bewegungssystem ware, die damit verbundenen 
psychischen Funktionen eingeschlossen.
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Neben dem oben geschilderten Ablauf der Bewegungen wird sich 
die durch das Training erreichte Form ausdriicken einmal in dem 
Hinausschieben der natiirlichen Ermiidung. Wir wissen 
seit Asher, daB die Ermiidung weniger eine Erscheinung an den 
elastischen Elementen des Muskels ais eine solche der Nervenlei- 
tung im weitesten Sinne ist. Wenn wir also durch systematisches 
Training die Ermiidung ganz ausschalten oder wenigstens hinaus
schieben kbnnen, so trainieren wir damit vornehmlich unser Ner- 
vensystem, insbesondere das reibungslose Zusammenspiel des moto- 
rischen Nerv-Muskelapparates, aber auch unser bewuBtes Wollen.

Die vermehrte Durchblutung des arbeitenden Muskels, die letz- 
ten Endes zur Massenzunahme ftihrt, ruft ihrerseits eine vermehrte 
Herzarbeit und anderseits zunachst starkere Verbrennungserschei- 
nungen, die sich im Ansteigen des Sauerstoffverbrauches des 
Organismus und einer vermehrten Ventilation der Lungen zu er
kennen geben, hervor.

Reagiert zu Anfang des Trainings das Herz mit einer erheblichen 
Frequenzvermehrung, die bei Dauersportarten bis zu 200 und 
hoher gehen kann, wie schon Kolb an seinen Ruderern feststellte, 
so geht anderseits der Ruhepuls und auch der Puls bei Kórper - 
arbeit mit steigendem Training standig zuriick, um sowohl in der 
Ruhe, wie bei der Arbeit ganz bedeutend geringere Freąuenzen 
aufzuweisen.

Bei ósterreiehischen Alpentruppen beispielsweise betrug die mittlere Puls- 
freąuenz nach einer bestimmten Leistung vor dem Training 160, nach dem 
Training dagegen nur noch 120. Unsere an Militarpatrouillen gewonnenen 
Resultate sind folgende: Nach einem Training von 11 Wochen mit Steigerung 
der Leistung von 6 km mit 300 m Hbhendifferenz auf 18 km mit 800 m Ho- 
hendifferenz gingen trotzdem die Pulszahlen im Ziel zu Ende des Trainings 
nicht mehr so hoch hinauf, ca. auf 120, und die Erholungszeit war ebenfalls 
deutlich abgekiirzt. Nach 15 Minuten betrugen die Pulszahlen noch ca. 
18,25 Schlage mehr ais vor Antritt der Arbeit. Auch nach dem Patrouillen- 
lauf iiber 24 km mit ca. 1000 m Steigung erholten sich die Herzen unserer 
guten Patrouillenmannschaften auffallend rasch. Bei Ausgangszahlen von 
58—84 und Zielzahlen von 110—170 ergaben sich nach 20 Minuten Erho- 
lungszahlen von 68—120.

An friiheren ahnlichen Leistungen war auch festzustellen, daB 
die Patrouillenmannschaften, die tags zuvor den Langlauf mit- 
gemacht hatten, folgenden Tages mit durchaus normalen Start- 
zahlen antraten. Auf unsere Leute hatte also der Start nicht den 
bekannten Effekt der Steigerung der Pulszahl und alle Herzen 
hatten sich von der Anstrengung tags zuvor vollstandig erholt. 
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Dies aber diirfte doch wohl nur durch wirklich ausreichendes Trai- 
ning móglich sein, das in der Regel ein berufliches und sportliches 
Jahrestraining im Hochgebirge ist. Sind doch die Mehrzahl unserer 
guten Mannschaften Bergfuhrer, Berufssoldaten und Landwirte 
aus unserem Hochgebirge, also eine durch und durch kórperlich 
leistungsfahige Mannschaft. Gegeniiber den weniger gut-trainierten 
Mannschaften zeigte sich, daB die Erholungszahlen nach 20 Mi- 
nuten selten iiber 100 lagen, wahrend von den weniger ausgebil- 
deten nur 18 % unter 100, der Rest dagegen dariiber stand, gegen- 
iiber 60% unter 100 bei Guttrainierten.

Auch die Erholungszeit, das beste Kriterium fiir die Lei- 
stungsfahigkeit eines Herzens wird mit steigendem Training- kur zer 
werden, d. h., das Herz hat sich dann an die vermehrte Arbeits
leistung angepaBt und arbeitet wiederum wie der Skelettmuskel 
ókonomischer. Eine Vermehrung seiner Masse wird damit rein logi- 
scherweise verstandlich, wenn auch bis heute die Ansichten iiber 
die Art und Weise dieser Massenvermehrung auseinandergehen, 
ob es sich nach Bruns um eine tonogene Hypotrophie oder wie 
Kauf, Deutsch, Herxheimer u. a. meinen, um eine dilatative 
Hypertrophie handelt, ist noch nicht ausgemacht. Sicherlich gibt 
es ausgezeichnete Sportleute, die keinerlei Anzeichen einer Herz- 
vergróBerung aufzuweisen haben, worin ich mit de la Camp voll- 
kommen iibereinstimme. Meiner Erfahrung nach ist die Reaktion 
des Herzens wie der Skelettmuskeln durch individuelle, móglicher- 
weise konstitutionell bedingte Umstande wesentlich beeinfluBt. 
Unter meinen zahlreichen Skifahren mit Jahrestraining finde ich 
groBe und kleine Herzen mit und ohne Beriicksichtigung der 
KórpermaBe, so daB es keinesfalls angeht, generell dem und jenem 
Sport ein grofies resp. kleines Herz zuzuteilen, wie es wiederholt 
versucht wurde. Eine solche Einstellung entbehrt der Einsicht, daB 
die physiologische Variationsbreite der Reaktion auf bestimmte 
auBere Einflusse, hier auf kórperliche Arbeit, eine viel gróBere ist, 
ais man gemeinhin anzunehmen pflegt.

Wirmiissendazukommen, diese ganze Breite zu umfassen, um 
wirklich alles, was noch physiologisch ist, darin unterzubringen, sonst fallen 
wir in den Fehler, an allen móglichen Orten unseres Organismus pathologische 
Momente zu wittern, wo sie gar nicht vorhanden zu sein brauchen. Mit der 
Pulsfreąuenz ist es auch so gegangen. Heute fallt es niemandem mehr ein, 
bei hohen Freąuenzen gleich pathologische Verhaltnisse anzunehmen. Unsere 
jugendlichen Skifahrer muBten sonst alle ais uberbeansprucht gelten, wah
rend es doch nur eine Reaktion eines jugendlichen, im Training noch nicht 
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weit fortgeschrittenen Organismus ist, die die Pulsfrequenzen hinauftreibt, 
was wir durch diejenigen Leute beweisen kónnen, die wir seit Jahren unter 
Kontrolle haben, und bei denen sich allmalich die Anpassungserscheinungen 
eingestellt haben, die wir ais fiir gut Trainierte typisch oben bezeichnet haben.

Ganz analoge Verhaltnisse finden wir bei der Atmung wieder. 
Auch die Atmung paBt sich im Sinne der Verlangsamung der Fre- 
ąuenz unter dem EinfluB der Trainingsarbeit an. Meist ist dabei 
das Volumen des einzelnen Atemzuges vergróBert, die Atemarbeit 
also nach Liljestrand vermehrt, aber auch dies ist nicht die ab- 
solute Regel. Im allgemeinen haben unsere gut trainierten Sport- 
leute eine geringe Atmungsfreąuenz. Wenn auch im allgemeinen 
beim Mannę die abdominale Atmung, also die Atmung mit Be- 
vorzugung des Zwerchfells, weiter verbreitet ist, wenn anderer- 
seits groBe Vitalkapazitaten (Kolb, Worringen, Knoll) haufig 
bei gut trainierten Sportleuten gefunden werden, so sind mir so- 
wohl aus eigener Erfahrung wie aus der Literatur doch ausgezeich- 
nete Sportleute bekannt geworden, die in bestem Trainingszustand 
und ohne die geringsten pathologischen Erscheinungen zu zeigen, 
doch relativ geringe BrustmaBe mit geringer Ventilation und selbst 
weiblichen Atemtypus kostaler Art aufweisen.

Nach Worringen und Herxheimer steigt die Vitalkapazi- 
tat der Lunge mit dem Training. Da diese Vermehrung aber in 
erster Linie auf eine verbesserte Ausatmung zu setzen ist, wie schon 
Bohr nachwieś, so wirkt dies indirekt auf die Luftmenge, die pro 
Atemzug eingeatmet wird, indem dann die Dehnungslage,aus der 
heraus die Einatmung erfolgt, eine viel giinstigere ist. Was durch 
das Training verbessert wird, ist also in erster Linie die Ausatmung, 
erst in zweiter Linie die Einatmung. Wir finden denn auch bei un- 
sern Messungen mit steigendem Training oftmals, wenn auch nicht 
stets, verminderte Ausatmungswerte bei gleichen oder vermehrten 
Einatmungswerten und damit eine vermehrten Brustspielraum.

Eine Erscheinung konnten wir ferner wiederholt ais Wirkung 
des mangelhaften Trainings beobachten, die dann bei besserem 
Training bei denselben Leuten verschwand. Es ist das Nach- 
lassen des Zwerchfells in beiden Phasen unter dem EinfluB 
einer starken kórperlichen Leistung, die besonders die Atmung in 
Anspruch nimmt. Es handelt sich durchweg um jungeLeute mit voll- 
kommen intaktem Apparat der Lungen. Umgekehrt konnten wir 
feststellen, daB altere Sportleute bei ahnlichen Leistungen entweder 
ein Yolumen pulmonis auctum mit Tiefertreten des Zwerchfells in 
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beiden Phasen oder dann sogar einen Zustand zeigten, der bei 
tiefem Zwerchfellstand geringe Exkursion desselben darbot, also 
Erscheinungen, wie wir sie sonst vom Emphysem her kennen. 
Immerhin haben Hahn, Herxheimer und Bose bei ihren Unter - 
suchungen von alteren, friiher durch Hóchstleistungen bekannten 
Sportleuten niemals richtiges Emphysem gesehen. Meine Erfah- 
rungen weisen auch nur zwei solche sichere Falle auf, von denen 
nicht feststeht, ob ihr elastischer Lungenapparat nicht bereits vor 
Beginn des eigentlichen Sportbetriebes geschadigt war.

Der Blutdruck in der Ruhe pflegt bei Sportleuten gegenuber 
nicht Sporttreibenden eher herabgesetzt zu sein. Die Arbeit selbst 
laBt ihn wohl ansteigen, nachher folgt aber ein rascher Abfall, der 
selbst unter die Norm gehen kann, ohne daB sonst pathologische 
Erscheinungen am Kreislaufsystem nachweisbar waren.

Unsere Skipatrouille des Geb.-Bat. 92 zeigte in gutem Training ebenfalls 
nur geringen systolischen Blutdruck (135—108) und eine Amplitudę von 
32—60mmHg mit sehr geringen Schwankungen nach dem Rennen gegen- 
iiber den Werten in Ruhe. Der schwachste Mann bezuglich Leistung, der 
aber zugleich das gróBte Gewicht hatte, hatte den hóchsten Druck; ein alterer 
Sportmann, der mittrainierte, den niedrigsten, keiner der gemessenenDrucke 
lag auBerhalb der normalen.

Die Untersuchungen Wittings lassen erkennen, daB Trainierte eine ge- 
wisse Alkalose des Blutes bekommen, die móglicherweise mit der auch 
auf anderem Wege besonders auch durch Gaswechseluntersuchungen ge- 
fundenen Tatsache zusammenhangt, daB beim Trainierten eine geringere 
Beanspruchung des Stoffwechsels bei gleicher Arbeitsleistung resultiert. 
Auch daran ist zu denken, daB eine Alkalireserve des Blutes es ermoglicht, 
daB gróBere Mengen von Milchsaure damit kompensiert werden kónnen, 
bevor Ermudungserscheinungen auftreten. Immerhin ist diese Seite der 
Frage noch sehr liickenhaft untersucht. Zu denselben Resultaten gelangt 
bezuglich der Alkalireserve auch Schenk. Gegenuber der Norm von 0,57 
fand er bei gut Trainierten eine solche von 0,69—0,73, was gut mit den 
Zahlen Wittings ubereinstimmt.

Auch in anderen Erscheinungen des Stoffwechsels sehen wir 
Unterschiede bei Trainierten und Untrainierten auftreten. Ein- 
mal stellt sich das Gewicht des Trainierenden im Laufe der 
Zeit auf ein Optimum des Trainingsgewichts ein, indem das iiber - 
schiissige Fett abgebaut, anderseits Muskelmasse angesetzt wird 
und wahrscheinlieh auch ein EiweiBansatz anderer Art vorkommt, 
wofiir besonders auch die klassischenVersuche von Zuntz, Loewy, 
Muller und Oaspari sprechen.

So kommt es denn, daB im allgemeinen der Trainierte bei der- 
selben Beanspruchung weniger an Gewicht wahrend der Arbeit 
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verliert, ais der Untrainierte. Immerhin sind hier sicherlich auch 
Unterschiede der Konstitution vorhanden. Wir haben hier ais 
besonders aufdringliches Beispiel den Gewichtsverlust einer aus Be- 
rufssoldaten bestehenden Gotthardpatrouille beim Laufe von 1920, 
wo die Leute durchschnittlich mehr ais 2 kg verloren, der 
hóchste Verlust bei einem ausgezeichnet Trainierten, sehr schweren 
Mann mit 3,2 kg resultierte. Dabei war der mittlere Verlust jenes 
Rennen ca. 1,8 kg. Allgemein steigt natiirlich der Verlust mit der 
Arbeitsleistung, indem starkere Arbeit auch mit gróBerem Verlust 
einhergeht, was unsere Militarpatrouillen ebenfalls zeigen, indem 
die schnelleren Mannschaften den groBeren Verlust haben ais die 
langsameren, wiederum mit der Einschrankung, daB sehr ermiidete 
und solche Mannschaften, die lange Zeit vom Start zum Ziel 
brauchten, wiederum gróBere Gewichtsverluste erlitten. Es geht 
auch hier so wie mit den andern Funktionen, sie sind nur unter 
Beriicksichtigung aller Verhaltnisse zu beurteilen. Jede Sche- 
matisierung fiihrt zum Nonsens.

Wenn wir beim Training mit klinischen Methoden eine allmah- 
lich und individuell verschieden auftretende Arbeitsokonomie fin
den, so muB sich dies auch in der exakten Bestimmung des Energie- 
verbrauches, also in der quantitativen Analyse des Gaswechsels in 
den Lungen nachweisen lassen. In der Tat hat schon Boigey auf 
die Tatsache hingewiesen, daB bei den verschiedenen Formen der 
Leichtathletik die beste sportliche Form ais das Ziel des syste- 
matischen Trainings auch mit dem geringsten Energiever- 
braucli einhergeht. Die Untersuchungen von Liljestrand, 
Stenstróm, Lindhart und L. Zuntz machen dasselbe fiir 
verschiedene andere Sportarten wahrscheinlich, und endlich haben 
Loewy und ich vor 2 Jahren diesbeziigliche Untersuchungen an 
verschieden trainierten Skilaufern gemacht. Ausgehend von den 
Versuchen Loewys beim Skiskjoring und bei der Abfahrt, die 
ebenfalls gegeniiber dem Ruhestand bedeutenden Mehrverbrauch 
durch die mannigfachen kleinen Bewegungen zur Erhaltung des 
Gleichgewichts ergaben, wiewohl die eigentliche Fortbewegung 
durch Krafte aufierhalb des Kórpers geleistet wurde, einmal von 
einem Pferde, das andere Mai durch die dem Kórper beim Start 
zur Abfahrt erteilte Beschleunigung, die sich je nach der Neigung 
des Hanges, der Reibung auf der Unterlage udd dem Gewicht wie
derum verschieden verhalten wird, wurden Versuche iiber eine 
bestimmte ebene oder wenig ansteigende Strecke gemacht.
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Es ergab sich, daB gut trainierte Leute gegenuber wenig 
trainierten bei fast doppelter Arbeitsleistung, ausgedriickt 
in der pro Minutę zuriickgelegten Strecke, die Halfte des Ener
gie verbrauches aufwiesen, gegenuber einemganzUntrainier- 
ten sogar etwa den dritten Teil, und zwar bei annahernd glei- 
cher O2 Spannung in den Alveolen und annahernd gleichem Atem- 
volumen pro Kubikzentimeter verbrauchtes 0a.

Also kommt der Trainierte mit einem viel geringeren Sauer • 
stoff verbrauch auch fiir dieselbe Leistung aus, ais der 
Untrainierte. Was uns also die klinische Untersuchung der Zir- 
kulation, der Atmung und die Beurteilung des Allgemeinzustandes 
der Sportleute im Ziel zeigte, die tatsachlich geringere Inansprueh- 
nahme des gut trainierten Mannes gegenuber dem weniger gut 
trainierten, das hat zahlenmaBig der Stoffwechselversuch bewiesen. 
Wir hoffeninabsehbarer Zeit auch noch den Beweis an denselben 
Leuten leisten zu konnen, daB der Energieverbrauch tatsachlich 
vom Trainingsstand abhangig ist und mit dem Steigen der sport
lichen Form seinerseits fiir dieselbe Leistung zuriickgeht.

Ais allgemeines Kriterium fiir die Beanspruchung eines Mannes durch eine 
sportliche Arbeit konnen wir auch den Allgemeinzustand im Ziel ansehen. 
Ein gut trainierter Mann wird sich entsprechend der Lagę so ausgeben, wie 
er im dies Interesse des Sieges tun muli, er wird sich aber nie so vóllig aus
geben, daB er unvorhergesehene Hindernisse nicht mehr nehmen kónnte. 
In dieser Beschrankung der Krafte liegt m. E. ein groBer erzieherischer 
und hygienischer Wert des ganzen Sportbetriebes. Tatsachlich hat, 
seit dem wir zielbewuBt bei unsern Militarpatrouillen seit Jahren auf ein 
richtiges und geniigendes Training hingearbeitet haben, die Zahl der Leute, 
die in ungiinstigem Zustande im Ziel anlangen, trotz erheblich erhóhter 
Anforderungen standig abgenommen. Waren beispielsweise 1920 noch von 
allen Meldefahrern ca. 50% in stark ermudetem und erschópften Zustande 
eingelaufen, so betrug die letzten Jahre dieser Prozentsatz bei allen Mann
schaften, ca. 300 Mann pro Lauf, nur mehr etwa 5—8 %.

Aber auch andere Funktionen des Kórpers werden durch Trai
ning in charakteristischer Weise beeinfluBt. Ich erinnere an die 
bereits vonMosso und dann auch vonLoewy nachgewieseneTat- 
sache, daB dieselbe Arbeit im Hochgebirge im untertrainierten Zu
stande zu Temperatursteigerungen bis zu 38 Grad und dariiber 
fuhrte, spater nur solche um wenige Zehntelgrade zur Folgę hatte.

Unsere eigenen Untersuchungen, die sich nur auf einRennen erstreckten, 
geben keine genauenAnhaltspunkte iiber Beziehungen zwischen Temperatur- 
erhóhung und Training. Sie sollen weitergefiihrt werden.

Im selben Sinne sind auch die erstmals von Henschen gefun- 
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denen EiweiBausscheidungen zu verwerten, die dieser Autor bei 
kurzdauernden Skiwettlaufen Jugendlicher in grbBerem MaBe 
fand, wahrend er sie bei den auBerordentlichen Laufen iiber 95 bis 
100 km (Wasalauf undFalulaufen) der gut Trainierten bis auf Einzel- 
falle vollkommen vermiBte. Dies ergibt eine Parallele zu unseren 
Erscheinungen am Zwerchfell. Die Angaben Henschens konn- 
ten sowohl von Montigel fiir seine guten Gotthardsoldaten, sowie 
von Liischer von uns fiir Militarpatrouillen bestatigt werden. 
Insbesondere ergaben sich bei wiederholten Untersuchungen un- 
serer gut trainierten Patrouille Geb.-Bat. 92 1926 niemals Spuren 
von EiweiB bei den vier Teilnelimern, trotz erheblicher Arbeits- 
leistungen zu Ende des Trainings.

Morphologische Untersuchungen des weiBen Blutbildes 
an Langlaufern und Patrouillenmannschaften ergeben nach vor- 
laufiger Durchsicht bei den gut trainierten Mannschaften keinerlei 
Anzeichen einer toxischen Granulation der neutrophilen Leuko- 
zyten, die von anderer Seite gefunden wurde. Dagegen hatten 
einige wenige jungę Fahrer solche nach dem Rennen in hóherem 
MaBe ais vorher. Ob dabei latente Infektionskrankheiten mit- 
spielten, entzieht sich unserer Kenntnis. Die Untersuchungen von 
Schenk am roten und weiBen Blutbild betreffen nur wenige Leute, 
dereń Trainingszustand nicht sichersteht.

Auch das subjektive Gefiihl der Ermiidung wird bei gutem 
Training viel spater oder gar nicht empfunden. Wohl geben alle 
Dauersport treibenden Leute an, daB sie zur Erreichung ihrer ma- 
ximalen Geschwindigkeit eine bestimmte Zeit brauchen. Diese 
Erscheinung deckt sich mit der besonders von englischen Autoren 
beobachteten Tatsache der „zweiten Luft“. Sie driickt sich da- 
durćh aus, daB in einer bestimmten Phase der sportlichen Arbeit, 
besonders bei allen Laufsportarten ein Zustand von Atemnot ein- 
tritt, der verschwindet, wenn der Lauf im selben Tempo 
weitergetrieben wird. Hernach stellt sich ein Zustand leichterer 
Atmung und damit subjektiven Wohlbefindens ein, der oftmals 
von starkem SchweiBausbruch begleitet ist. Es scheint mir darum 
wahrscheinlich zu sein, daB hier das Spiel der Vasomotoren mit- 
spricht. Auf alle Falle mussen sich Atmung, Zirkulation und Kór- 
perbewegung erst aufeinander abstimmen, bevor das Optimum 
der Leistung erreicht wird. DaB hier der Trainierte gegenuber dem 
Untrainierten ebenfalls im Vorteil sein wird, geht aus den friiheren 
Ausfuhrungen ohne weiteres hervor. Die allgemein ókonomischere 
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Arbeit des gut Trainierten laBt ihn auch erheblich gróBere Arbeits
leistung mit geringerer subjektiver und objektiver Inanspruch- 
nahme durchfiihren.

Letzten Endes ist ja unsere ganze sportliche Arbeit im Prinzip 
nach den Gesetzen der Arbeitspsychologie zu beurteilen. Wie wir 
bei der industriellen kórperlichen und geistigen Arbeit stets dahin 
streben miissen, die beste Leistung mit der geririgsten Inanspruch- 
nahme zu erhalten, so auch bei richtig betriebenem Sport. Dabei 
ist der Allgemeinzustand des Mannes im Ziel maBgebend fiir die 
Inanspruchnahme der ganzen menschlichen Maschine, und das ist 
auch der Grund, weshalb ich seit Jahren immer und immer wieder 
darauf hingewiesen habe, daB nicht der wirklicher Sieger sei, 
der kurz nach dem Passieren des Zieles in der kiirzesten Zeit kol- 
labiert, um oftmals erst nach langerer Zeit wieder mobil zu sein, 
wie ich dies bei verschiedenen sportlichen Veranstaltungen zur 
Geniige selbst gesehen habe, sondern der, der mit einer gegeniiber 
der Bestzeit sehr geringen Zeitdifferenz aber vollkommen frisch 
durchs Ziel geht. Ich bin auch keineswegs der Auffassung, die man 
sogar in sportarztlichen Kreisen hóren kann, daB solche Kollaps- 
zustande fiir den Menschen ohne jeglichen Nachteil seien, sondern 
muB vom hygienischen, vom erzieherischen und vom ethischen 
Standpunkt aus fiir eine Kraftókonomie auch in dieser Beziehung 
aufs entschiedenste eintreten.

Gerade ein richtiges Training wird uns auch in dieser Beziehung 
den Weg zum Erfolg zeigen ohne unseren Kórper in nicht zu recht- 
fertigenderWeise zu ruinieren. Fiir Jugendliche besonders gilt diese 
Auffassung sicherlich zu Recht und nicht umsonst hat letztes Jahr 
der internationale olympisch-padagogische KongreB in Prag sich 
fiir eine Hinaufsetzung des Minimalalters fiir die Teilnahme Ju- 
gendlicher an Wettkampfen eingesetzt.

Haben wir bisher nur von der somatischen Einwirkung des rich- 
tigen Trainings gesprochen, so sei mir noch ein Wort iiber die Be- 
einflussung unserer Seele und damit iiber die Beeinflussung 
unsererganzenPersónlichkeitdurchTraininggestattet. Wenn 
wir uns unsere taglichen beruflichen Arbeiten ansehen, so werden 
wir die Grundziige eines auf die betreffende Tatigkeit abgestimm- 
ten Trainings unsehwer erkennen. Wir werden insbesondere fest- 
stellen miissen, was wir beim kórperlichen Training oftmals erleben, 
daB Perioden grófierer Arbeitsfahigkeit mit solchen geringerer 
Arbeitsfahigkeit abwechseln. Je nachdem wir unsere Arbeiten 
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einteilen, werden wir den Vorteil der giinstigen Konjunktur aus- 
niitzen und den Nachteil der ungiinstigen kompensieren konnen. 
Die gelegentliehen MiBerfolge sonst sehr guter Sportleute konnen 
wir uns bei genauer Kenntnis des Ablaufes der psychischen Funk
tionen bei diesen oftmals dadurch erklaren, daB die Hóchstform 
iiberschritten war, ais der Mann zum Start ging.

Zum Erfolg miissen also mehrere Momente gleichzeitig vorhanden 
sein. Einmal beste Technik, dann lange genug und durchaus ziel- 
bewuBt durchgefuhrtes Training und endlich die richtige psychisehe 
Einstellung im Augenblick des Wettkampfes. Ganz besonders gilt 
dies fiir die Kampfe Mann gegen Mann und fiir die Mannschafts- 
konkurrenzen. Bei den ersteren hat oftmals das psychisehe Uber- 
gewicht den Entscheid gebracht, wobei das Hinnehmen manchmal, 
wie beim Fechten und Boxen, eine gróBere Rolle spielt, ais das 
Austeilen. Bei den letzteren entscheidet der Geist der ganzen 
Mannschaft iiber den Ausgang des Kampfes, sei es nun FuBball, 
Eishockey oder ein Mannschaftsłauf ais Staffette oder ais Ganzes. 
Der sportliche Geist, der Geist der Kameradschaft und Zusammen- 
gehórigkeit entscheiden letzten Endes den Kampf fiir diejenige 
Partei, die ihn in hoherem Grade besitzt, und nur zu oft konnen 
wir zu unserer Verwunderung einen anscheinend nicht besonders 
hervorragenden Kampfer siegen sehen, weil sein Siegeswille den- 
jenigen des Gegners iiberragt. Es gibt also auch ein energeti- 
sches Training in diesem Sinne, und ich móchte ihm fiir das 
spatere Leben vor dem rein kórperlichen Training, dessen Wichtig- 
keit und Wert ich dadurch in keiner Weise herabsetzen will, den 
unbedingten Vorzug geben, schon darum, weil es nicht an ein Le- 
bensalter gebunden ist, sondern auch dann noch gepflegt und aus- 
gebildet werden kann, wenn die Zeiten fiir korperliche Hóchst- 
leistungen vorbei sind. Das psychisehe Training ist es denn auch, 
das vom volkshygienischen Standpunkte aus verdient, an erster 
Stelle zu stehen, und je gróBer die Zahl derer ist, die ein solches 
Training durchgemacht haben, desto gróBeren Nutzen wird das 
Yolksganze aus der Sportbewegung ziehen konnen.



Skisport im Dienste der Kórpererziehung.
Von Josef Dahinden in Ziirich - St. Moritz.

Ais moderne, intellektuell schaffende Menschen bediirfen wir 
immer wieder des Ausgleiches in der kórperlichen Betatigung, in 
Spiel, Sport, Turnen, Gymnastik und Tanz. Dadurch erstreben 
wir jene harmonische Bildung, die uns in unserem Innersten zu den 
hóchsten Glucksgiitern fiihrt, zu edlem LebensgenuB, zu gesunder, 
heiterer Lebensfreude. Das richtige MaB in der Wechselbeziehung 
von geistigem und kbrperlichem Schaffen bedingt unsere stete 
Entwicklung. Wie wir eine Geisteskultur haben, haben wir die des 
Kbrpes, und beide zusammen machen unseren kulturellen Fort- 
schritt aus. Wie wir unser geistiges Schaffen analysieren, um es 
zweckmaBig zu ordnen, einzuteilen, in seiner naturlichen Folgę - 
richtigkeit zu verstehen, so zergliedern wir unser korperliches 
Schaffen bei unseren sportlichen Ubungen. Immer mehr werden 
wir uns fragen: „Welcher Sport erganzt unseren Beruf und in 
welcher Auswirkung, Gestaltung tut er dies am besten?"

Der Skisport in den Alpenlandern und im Mittelgebirge ist sehr 
jung und in vielen seiner Teile noch sehr ungeniigend erforscht. 
Er hat sich erst in den letzten Jahren zu einer gewissen Blute in 
der Renntechnik entwickelt und ist dabei bei einer scheinbar letzt- 
móglichen Steigerung im heutigen Sportbetrieb angelangt. Vieles 
vom Schbnsten und Besten ist dabei in gehemmter Entwicklung 
abseits liegengeblieben, und es fallt deshalb schwer, eine genaue 
Ubersicht, Analyse und Wertmessung vom gesamten Skisport zu 
bestimmen. Auf vieles noch wenig oder gar nicht Bekanntes kann 
nur ais auf ein segensreiches Feld der skisportlichen Betatigung 
hingewiesen werden.

Eine unendliche Skala von verschiedenen Arten der Fahrmóg- 
lichkeiten weist der moderne Skisport auf, angefangen beim ruhi- 
gen Rhythmus des elementaren, stockfreien Gleitschrittes bis zum 
katzengewandten Kraftespiel des alpinen Rennfahrers mit Stemm- 
fahren, Stemmschwiingen und Sprtingen. Und wir fragen uns, 
welche Bewegungen innerhalb des reichhaltigen Bewegungsspieles
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Eishockey.

Schnellauf auf der Davoser Eisbahn.
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der gesamten Skifahrtechnik den intellektuell schaffenden Men
schen am besten erganzen.

Im modernen Skisport laBt sich, analog dem Eislauf, die grund- 
legende Zweiteilung: Rennfahren und Kunst-, Stil- oder Schul- 
fahren feststellen.

Durch die Rennen (Langlauf, Sprunglauf und Gelandelauf) 
wurde der Skisport in erster Linie gefordert und durch dereń beste 
Vertreter, zumeist Skilehrer, auf den Skifeldern verbreitet. Da
durch ist die Renntechnik hauptsachlich unter der breiten Masse 
bekannt geworden.

Die Renntechnik ist aus folgendem einfachen Zielgedanken 
hervorgegangen, eine gegebene (wechselnd gestaltete) Wegstrecke 
in kurzester Zeit zu durchfahren, sie ist wie jener relativ einfach. 
Das MaB der physischen Anstrengung im Vergleiche zur geistigen 
Arbeit ist sehr groB. Rohe, robuste Kraft, allerdings verbunden 
mit groBer Behendigkeit, sind das erste Erfordernis des tuchtigen 
Rennfahrers. Die Technik hat keinen besonderen und hóheren 
Stilgehalt und setzt sich zusammen aus den Rennschritten in der 
Ebene und dem breitspurigen Hockefahren mit Stemmfahren und 
Stemmschwungen im Gelande. Dergewandte Rennfahrer kauert 
behend in geduckter Stellung, bald auf diesem, bald auf dem andern 
Ski nur leicht aufstehend und balanciert sich, seine Hauptsteuer- 
kraft aus der Verschiebung des Gesafies holend, in ziigellosem 
Draufgangertum den Steilhang der Rennbahn herunter.

Anders der Kunstfahrer. Bei ihm wird der primitive Zielgedanke 
sublimiert und an Stelle der abgemessenen Rennstrecke sieht er 
die erhabene Formen- und Linienschónheit des winterlichen Ge- 
landes vor sich.

In der Gestaltung der Winterlandschaft, dereń Zauberpracht, 
die ihn hinausrief, erkennt er das Gesetz der Schule und die 
erzieherische Bedeutung seines Sportes. Und er stellt sich in 
erster Linie die Aufgabe, seine Bewegungen gleichartig dem an- 
mutigen Linienspiel der winterlichen Hangę zu gestalten und da
mit eine harmonische Einheit zwischen Fahrer und Winterland
schaft herzustellen. Das Schul- oder Stilfahren fiihrt von Grund 
auf in das Wesen, die Eigenheit des Ski ein. Vom ruhevollen, eben- 
maBigen Gleitschritt in der Ebene baut es sinnvoll einfuhlend, 
jeden rohen Kraftaufwand vermeidend, die Bewegungen des Ski 
mit den Eigenrhythmus des Kórpers vereinend, auf zum ge- 
dehnten Gleitfahren am leicht geneigten Hang und leitet daraus 
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in natiirlicher Folgę zu den klassischen Schwiingen Telemark und 
Kristiania iiber1).

Diese Reihenfolge in der Methodik liest sich gleichsam aus der 
gesetzmaBigen Fahrt des freien, unbelasteten Ski (Telemarkski) 
im offenen Gelande selbst ab. Wie dieser eiń schlank hinfliefiendes 
Spurenbild, mit schwungvoll ausgeglichenen Serpentinen in die 
Landschaft zeichnet, versucht sich der Stilfahrer im wechselnden 
Ausfall mit leichter, federnder Kniebeuge in die Landschaft ein- 
zufiigen. Der aufrechte Kórper bewegt sich in freiem, natiirlichem 
Rhythmus, schafft alle seine Bewegungen aus dem Kórperzentrum, 
aus Brust, Riicken und Krauz. Weitmóglichst wird die Eigen- 
schwungkraft ausgeniitzt, die Eigenschwere elementar in Fahr- 
und Normaldruck zum Ski zergliedert.

In diesem systematischen, natiirlichen Aufbau wird das Schul- 
fahren Bediirfnis eines jeden winterlichen Berggangers. Es ent- 
halt die Grundgesetze des Skisportes und offenbart dessen tiefere 
Schbnheiten. Im Gegensatz zum Rennfahren, das nur robuste 
Kraftnaturen mit Befriedigung erfiillen kann, vermag das Schul- 
fahren einem jeden Freude zu bereiten, der Winterschónheit wahr- 
haftliebt, namentlich aber dem geistigen Menschen ist es ein wahrer 
Born an gliickbringender Erholung.

In kaum einer sportlichen Betatigung wird der geistig ab- 
gespannte Mensch der GroBstadte so rasch Erholung und Ergan- 
zung seines einseitig gerichteten Schaffens finden, wie in dem 
ruhevollen, rhythmischen Einleben auf dem Ski in die Wunder- 
pracht der winterlichen Landschaft. Es bildet keinen krassen 
Bruch zu seinem geistigen Schaffen, wie es so oft in estremen 
Sportbetrieben der Fali ist, sondern es erfiillt sein Wesen in wohl- 
tuender Weise, leitet ihn mit individueller Riicksichtnahme iiber 
zur sinnvollen, praktischen Betatigung seines Kórpers. Ais eine 
befreiende Erąuickung, ein systematisches Lósen verkrampfter 
Muskeln und Glieder erlebt er das sonnige Wandern im Schnee und 
atmet dabei Sonne, Leib und Seele harmonisch mit Lebenskraft 
erfiillend. Selbst wird er neue Anregung, frische, jungę Lebensidee 
aus der einzigartigen Wechselbeziehung schópfen, die ihn so innig 
mit der Winternatur vertraut macht, und er wird daraus schopfe- 
rische Tatkraft holen fiir sein Wirken im Alltag.

’) Den Versuch, einer genauen Darstellung habe ich in meiner „Skischule“ 
unternommen (Verlag Dieck & Co, Stuttgart).



Voraussetzungen fiir sportliche Betatigung 
und Gymnastik.

Von Dr. Viggo Munck in Ollerup.

Wenn man mit einigem Recht iiber besonders hochstehende 
Leistungen der Gymnastik in den skandinavischen Landern spre- 
chen konnte, dann wurden diese Leistungen darin bestehen, daB 
wir uns besonders bemiiht haben, Wege zu finden, um die Leibes- 
iibungen mbglichst in die weitesten Volksschichten zu leiten, 
was nur gescheben kann, wenn man die Leibesiibungen den be- 
sonderen kbrperlichen, seelischen und sozialen Verhaltnissen der 
verschiedenen Vólker und Bevólkerungsscbichten so gut wie móg
lich anpaBt.

Ich habe meine Aufgabe deshalb so aufgefaBt, daB man beson
ders eine Darstellung davon wiinscht, wie die Arbeit fiir Leibes- 
iibungen sich bei uns entwickelt hat mit besonderer Beriicksichti- 
gung der Frage, wie man den verschiedenen Voraussetzungen bei 
der Jugejid gerecht wird. Ich werde mich im wesentlichen be- 
schranken auf Fragen, die mit den Besonderheiten in Verbindung 
stehen, die durch praktische padagogische Erfahrung, durch direkte 
Beobachtung oder durch auBere Untersuchungsmethoden wie 
Messen und Wagen, festgestellt werden konnen, also besonders 
Haltungs- und Bewegungseigentumlichkeiten, allgemeine sport- 
lich-padagogische und Wachstumsverhaltnisse.

Die moderne danische Gymnastik ist eine Entwicklungsform der 
schwedischen, durch Pehr Henrik Ling (1776—1839) gegriin- 
deten Gymnastik, dereń Grundprinzip, das nunmehr ais allgemein- 
giiltig anerkannt wird, dies ist, daB die Hauptaufgabe der Gym
nastik die harmonische Entwickelung des Kórpers sein soli, und 
daB deshalb die Ubuiigen und die Ubungsweise durch die Bediirf- 
nisse des Kórpers bestimmt werden sollen. Die durch Ling ge- 
schaffene Gymnastik entwickelte sich in Schweden, vor allem in 
dem Kóniglichen Gymnastischen Zentralinstitut, dessen Griinder 
und erster Leiter Pehr Henrik Ling war, im Laufe des 19. Jahr- 
hunderts. In den Jahren 1884—1900-wurde sie in Danemark ein-
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gefiihrt, vor allem durch die Tatigkeit ihrer unermiidlichen Ver- 
treter N. H. Rasmussen (Ingenieur und Turnlehrer), K. Kro- 
man (Universitatsprofessor der Philosophie und Padagogik), und 
K. A. Knudsen (jetzt Turninspektor fur Danemark und Direktor 
des Staatlichen Gymnastikinstitutes).

Diese Gymnastik fing sofort an, sich der danischen Eigenart 
anzupassen, und wurde allmahlich von ihrer ursprunglichen schwe- 
dischen Form recht verschieden.

Um das Jahr 1900 war sie noch vor allem ein Mannerturnen; 
seit dieser Zeit aber fing sie an, sich erst in ein Kinderturnen und 
spater in eine fiir Frauen besser geeignete Form zu differenzieren.

Den ersten Schritt in dieser Richtung verdanken wir dem Arzte 
Frode Sadolin, der durch seine praktische Arbeit mit dem Kin
derturnen sich zu einer Form desselben heranarbeitete, die er in 
einem kleinen ausgezeichneten Buch „Gymnastik med Smaabórn“, 
d. h. Gymnastik mit kleinen Kindern, beschrieb. Das Buch er- 
schien im Jahre 1900. Auf diese Arbeit geht die heutige danische, 
und man darf wohl sagen nordische Kindergymnastik zuriick; 
wenn auch in der Zwischenzeit viele andere Beitrage zu ihrer Ent
wicklung gegeben haben, ist sie doch in ihren Grundlinien von 
Sadolin festgelegt worden; ihm gebuhrt also zuerst die Ehre, 
daB wir ein Kinderturnen besitzen, das ohne Zweifel auch vom 
biologischen Standpunkte aus ais wirklich zeitgemaB bezeichnet 
werden muB. Die Auffassung, daB es biologisch richtig ist, wurde 
mir bestatigt, ais ich das ósterreichische Schulturnen in der Aus- 
gestaltung Gaulhof ers und Streichers kennenlernte, erst durch 
ihre Schriften und dann durch eigene Beobachtung. Denn Gaul- 
hofer und Streicher haben, bevor ihnen noch die nordische 
Gymnastik bekannt war, ihr eigenes bsterreichisches Schulturnen 
ausgebaut, indem sie durch biologische Uberlegungen zu einer 
Form des Kinderturnens gekommen sind, die dem nordischen, 
padagogisch entwickelten so ahnlich ist, daB es sich nur dadurch 
erklaren laBt, daB beide Formen wirklich „vom Kinde aus“ ent- 
wickelt wurden. DaB die beiden Formen des Kinderturnens, ob- 
wohl von verschiedenen Ausgangspunkten aus entwickelt, doch 
einander so sehr ahnlich sind, diirfte ein Beweis sein, daB sie beide 
richtig sind.

Da, wie die Leser der ósterreischisehen und deutschen Fachschriften fiir 
Leibesubungen es wissen, Gaulhofer und Streicher der Vorwurf gemacht 
worden ist, sie hatten einfach das nordische Kinderturnen ubernommen und 
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ais ihr eigenes geistiges Eigentum angegeben, ist es mir eine liebe Pflicht, 
ausdrucklich hervorzuheben, daB dies erstens eine chronologische Unmóg- 
lichkeit ist, eben weil sie die nordische Gymnastik nicht vorher kannten, 
auch nicht literarisch, und der Vorwurf also falsch ist; und zweitens, daB bei 
aller Ahnlichkeit im Grundsatzlichen die praktische Ausgestaltung der zwei 
Tuinarten so verschieden ist, wie sie es eben sein muB, wenn sie in Nationen 
entstanden ist, die so verschieden sind wie Nordlander und Osterreicher.

Ais mir im Jahre 1922 Gaulhof er und Mehl in Wien eine Reihe 
typischer osterreichischer Turnstunden zeigten, ist es mir eben 
aufgefallen, wie bei aller Ahnlichkeit im Grundsatzlichen die prak- 
tisehe Ausgestaltung der Leibesiibungen doch sehr verschieden 
wird, wenn dieArbeit keine importierte, sondern eine bodenstandige 
ist. In seinem Buch „Die neue Erziehung“ sagtThiele, daB eine 
erzieherische Bestrebung von Anfang an eine beliebige Seite des 
Jugendlebens umfassen kann, sie wird aber, logisch ausgebaut, 
schlieBlich das ganze Jugendleben umfassen; das ósterreichische 
und das nordische Schulturnen sind mir Beispiele davon. Das 
erstere fangt biologisch an und wird padagogisch-psychologisch 
richtig; das zweite fangt psychologisch-padagogisch an und wird 
auch biologisch richtig.

Um das Jahr 1905 begann durch Elli Bjórksten, Turnlehrerin 
an der Universitat Helsingfors in Finnland, eine Entwicklung der 
nordischen Frauengymnastik, die ihre Begriindung findet in der 
psychologischen Eigenart und der eigenen Bewegungsform der 
Frau; in den folgenden Jahren, und besonders nach dem Jahre 
1913, verbreitete sich die Gymnastik Elli Bjorkstens in den 
iibrigen skandinavischen Landern, zuerst in Danemark, wo sie eine 
Vertreterin fand in Elsę Thomsen, die in hervorragender Weise 
die Ideen und die Arbeitsform Elli Bjorkstens fiir die danische 
Eigenart ausbildete. Durch die Bestrebung des Turninspektors 
K. A. Knudsen gelang es, eine Ordnung zu schaffen, so daB Elsę 
Thomsen sich ganz der Aufgabe widmen konnte, durch Instruk- 
tionskurse im ganzen Land herum fiir die Gymnastik ElliBjórk- 
stens zu arbeiten. Spater ist sie Inspektor fiir das Madchenturnen 
in Kopenhagen geworden. Durch ihreTatigkeit hat die neue Frauen
gymnastik praktisch genommen alle unsere Turnlehrerinnen stark 
beeinfluBt und durch die Riicksichtnahme auf die individuelle 
psychisehe Eigenart und eigenartige Bewegungsform hat diese 
Gymnastik auch fiir die Entwicklung des Kinderturnens groBe 
Bedeutung gehabt.

Und endlich begann um das Jahr 1914 die Entwicklung der be- 
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sonderen Arbeitsweise von Niels Bukh, die ais Grundgymnastik 
bekannt geworden ist. Die besondere Bedeutung Niels Bukhs 
liegt darin, daB er auf dem Boden des von Ling festgestellten 
Grundsatzes, daB die Gymnastik bestimmt werden soli durch das 
tlbungsbedurfnis des Turnenden, eine gymńastische Arbeitsweise 
ausgebaut hat, die den kórperlichen, seelischen und man kann auch 
sagen, den geistigen Voraussetzungen unserer danischen Bauern- 
jugend auf geniale Weise angepaBt ist. Die Eigenart dieser Jugend- 
lichen war schon friiher in der Turnliteratur beschrieben worden, 
am besten wohl durch K. A. Knudsen, der in seiner „Ubungs- 
lehre“, die vielen deutschen Fachleuten bekannt ist, ihren Kórper- 
bau und ihr tlbungsbedurfnis beschrieben hatte; Nils Bukh aber 
war es, der, nachdem er im Jahre 1914 angefangen hatte, in der 
Volkshochschule in Ollerup Turnwarte auszubilden, im Laufe der 
Jahre 1914—1916 die Arbeitsweise schuf und den Ubungsstoff 
sammelte oder schuf, wodurch er den Bediirfnissen, die sich aus den 
kórperlichen und seelischen Eigenarten dieser Jugendlichen er- 
geben, gerecht wurde.

Diese Eigenart oder vielleicht besser diese Abweichungen von 
idealen Kórperformen und Funktionen, wovon gewisse Ziige sich 
selbstverstandlich auch, obwohl in verschiedenen Verhaltnissen, 
bei vielen anderen Jugendlichen finden, sind in der Hauptsache 
folgende:

Was die Form des Kórpers betrifft, sind unsere jungen Bauern 
kraf tig gebaut; bei meinen Messungen, die zwar erst seit 2 Jahren 
durchgefuhrt wurden, habe ich nur vereinzelte gefunden, bei denen 
der Brustumfang schon im Alter von 18 Jahren nicht die halbe 
KórpergróBe mit 2 oder mehreren Zentimetern iibertrifft; das 
kommt wahrscheinlich daher, daB sie schon vom friihen Alter an 
kórperliche Arbeit leisten; ihre Bauchmuskeln sind weniger stark; 
aber ihre Arme und besonders die Beine sind kraftig entwickelt. 
Ihre Haltung kann dagegen nicht ais tadellos bezeichnet werden. 
Der Kopf ist oft mit hervorgeschobenem Kinn nach vorn gesunken, 
der Riicken ist rund und die Schultern hangen nach vorn. Der 
Lendenteil der Wirbelsaule ist oft zu stark oder zu wenig gekriimmt; 
die Knie werden beim Stehen und Gehen nicht ordentlich gestreckt. 
Die Beweglichkeit der Gelenke ist zu gering, besonders in 
Riicken, Lenden-, Schulter-, Hiift-, und Kniegelenken. Das hat, 
wie man verstehen wird, groBe asthetische, aber, was arger ist, 
auch groBe praktische Nachteile. Denn die Bewegungsform wird 
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dadurch zu steif und ungeJenk; das kommt alles daher, daB der 
Korper jahraus, jahrein schwere Arbeit leisten muB, ohne daB dereń 
schadliche Wirkungen durch entsprechende Leibesiibungen aus- 
geglichen werden; aber fiir die Jugend ist es verhangnisvoll, daB 
ihrem Korper so allmahlich die Fahigkeit genommen wird, die 
Bewegungen spielend leicht auszufiihren, die dem Jugendlichen, 
der nicht durch zu schwere Arbeit gehemmt wurde, natiirlich sind. 
Das wirkt auch auf die psychisehe Entwicklung ein, so daB man 
langsamer im Gedankengang, weniger anpassungsfahig, so auch 
weniger interessiert fiir allgemeinmenschliche Verhaltnisse wird. 
Wiirde man sagen, daB es unter den Bauern doch viele Spiele und 
volkstiimliche Ubungen gibt, die Gewandtheit und Gemiit fordern 
und fordern, so werde ich das nicht verneinen, aber doch darauf 
hinweisen, was wir oft sehen, daB, wenn diese Bauernjugend durch 
gute gymnastische Ubung entwickelt worden ist und dabei ihre 
Urspriinglichkeit nicht eingebiiBt hat, weil die Gymnastik fiir sie 
richtig geeignet war, dann treten doch die urspriingliche Anmut, 
Gewandtheit und Gemiitlichkeit durch die Bewegungen des nun 
harmonisch entwickelten Kórpers und die Regungen des wirklich 
frisch, frei und froh gewordenen Gemiites erst recht schon und er- 
greifend hervor. — Denn „nur aus vollendeter Kraft blicket die 
Anmut hervor.“

Aus den genannten besonderen kórperlichen und seelischen 
Voraussetzungen unserer Bauernjugend gehen nun ihre Ubungs- 
bediirfnisse hervor, und die Weise, wie man denselben gerecht 
wird, ist die folgende.

Es muB die normale Beweglichkeit der Gelenke wiederher- 
gestellt werden, vor allem in dem Schultergiirtel, in der Brust- 
wirbelsaule und in den Hiift- und Kniegelenken; das geschieht 
durch Ubungen, die darauf hinzielen, die Muskeln zu dehnen, 
die durch die angewóhnte schlechte Haltung zu kurz geworden 
sind, besonders die Brustmuskeln und die hinteren Oberschenkel- 
muskeln, die die Knie beugen, und die Muskeln zu starken und 
verkiirzen, die zu schlaff oder zu schwach oder beides geworden 
sind, hauptsachlich den Brustteil der Riickenstrecker, die Anzieher 
des Schulterblatteś, die Bauchmuskeln, die Muskeln an der Vorder- 
seite der Hals wir belsaule. Um diese Wirkungen so effektiv wie 
móglich zu erzielen, werden die Ubungen so ausgefiihrt, daB erstens 
die Bewegungen móglichst so gestaltet werden, daB sie sich von 
selbst auf die Kórperteile beschranken, die eben bearbeitet werden 
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sollen — sog. isolierende Ausgangsstellungen; dann wird 
zweitens die Schwungkraft des Kórpers und der Glieder inten- 
siv ausgenutzt, damit der dehnende EinfluB der Ubungen maximal 
wird; drittens werden die Bewegungen rhythmisch, inschnellem 
Tempo ausgefiihrt, um in kiirzester Zeit die Dehnungen und die 
Muskelkraftigung durch die Vervielfaltigung der Einzelbewegungen 
móglichst intensiv zu gestalten.

Indem so die erwiinschte Beweglichkeit der Gelenke allmahlich wieder- 
hergestellt wird, erreicht man gleichzeitig durch das schnelle, rhythmische 
Arbeiten eine bedeutende Kraf tigung der Muskeln; dabei werden die Mus
keln an lange, wiederholte Schnellkraftiibungen gewbhnt; hierdurch wird 
das sehr Wertvolle erreicht, daB die Kreislaufs- und Atmungsorgane der 
Schiiler, die fiir tagelange, schwere Berufsarbeit schon groBe Ausdauer 
hatten, nun auch an langdauernde schnelle Arbeit, wie z. B. sie die 
sportliche Betatigung erfordert, gewóhnt werden. Besondere Atmungs- 
iibungen wenden wir wenig, und Bukh gar nicht an. Aber durch gleich- 
maBig, wenn auch schnell wachsende Forderungen an Kreislaufs- und At
mungsorgane wird dereń Leistungsfahigkeit vergrbBert; und die freie, 
rhythmische Ausfiihrung der Ubungen fordem die Funktion und die Lei- 
stungssteigerung der Organe. Wenn er Ruhepausen fiir Atmungs- und Kreis- 
laufsorgane in die iibrige anstrengende Arbeit hineinbringen muB, geschieht 
dies dadurch, daB er leichte Ubungen einschaltet, die der Aufiibung der 
Muskelókonomie und der Koordination dienen; das sind die sog. Lockerungs- 
iibungen und Koordinationsiibungen. Diese leichten Ubungen, die in jeder 
Turnstunde immer wieder eingeschaltet werden, sind es, die manchem den 
Eindruck geben, daB keine Ruhepausen da sind, und daB die ganze Lektion 
in einem allzu verhetzten Tempo vor sich geht; die Teilnehmer selbst er- 
fahren aber, daB es gar nicht so forciert ist, wie es vielleicht aussieht.

Psychisch bedeutet diese Gymnastik sehr viel; sie ist fiir die 
kórperlich arbeitenden Jugendlichen eine erfrischende Rekreation; 
sie erfahren kórperliches Wohlsein und Fortschritte; das gibt 
Selbstvertrauen guter Art; die ganze Arbeitsweise schafft einen 
ausgezeichneten Geist der Kameradschaft; die jungen Leute wer
den lebhafter, sie werden frei und froh.

Tatsache scheint zu sein, daB die auf diese Weise allgemein ge- 
iibten Jungen und Madchen nachher mit groBer Leichtigkeit die 
verschiedensten anderen sportlichen Fahigkeiten erlernen.

Die besondere Kraft und Ausdauer unserer Bauernjugend er- 
móglichen, daB die Ubung sehr schnelle Fortschritte machen kann; 
auch einige etwas blutarme und muskelschwachę aber sonst ge- 
sunde Madchen aus den Stadten, die an unseren Kursen teilgenom- 
men haben, haben die Arbeit sehr gut vertragen; daB eigentliche 
Krankheiten individualisierendes Yerfahren bedingen, ist selbst- 
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verstandlich, in ein paar Falłen unter ungefahr zweitausend Schil
lera hat eine im voraus vorhandene hochgradige Neurasthenie die 
fortgesetzte Teilnahme am Kursus unmóglich gemacht.

Wie friiher gesagt, fuBt Bukh auf dem Grundprinzip von Ling, 
daB die Ubungswahl sich nach den Bediirfnissen des Kórpers 
richten soli, damit der Kórper, innerhalb der durch die anererbten 
Veranlagungen gegebenen Grenzen sich móglichst vollkommen 
entwickeln soli.

Nach der herkómmlichen Arbeitsweise soli diese harmonische 
Entwicklung dadurch erzielt werden, daB man von Anfang an den 
Kórper allseitig bearbeitete. Indessen ist ja der Kórper, so wie er 
zum Turnunterricht kommt, nicht harmonisch entwickelt; einige 
Teile und Fahigkeiten bediirfen der Entwicklung mehr ais andere; 
wenn man nun auf die letzten ebensoviel Zeit anwenden wiirde, 
wie auf die ersteren, wiirde das also im Augenblick teilweise ver- 
lorene Zeit sein, und nicht zum harmonischen Kórperzustande 
fiihren, indem die anderen Teile immer noch zuriickbleiben wurden. 
Bukh und nun wohl alle Turnlehrer und -lehrerinnen bei uns 
setzen dagegen mit aller Energie da ein, wo der Kórper am meisten 
der Bearbeitung bedarf, und entwickeln so auf die vorher beschrie- 
bene Weise erst die zuriickgehliebenen Teile und Funktionen; erst 
wenn alle Teile des Kórpers einigermaBen proportioniert und ko- 
ordiniert sind, ist der Augenblick gekommen, wo die Bearbeitung 
ebenmaBig erfolgen soli. Anstatt der ursprunglichen Allseitigkeit 
tritt also im Anfang eine gewisse Einseitigkeit in der Bearbeitung 
des Kórpers ein, um schneller die Mangel und Fehler zu beseitigen.

Wir lehnen keineswegs das Kunstturnen ab; wir verlangen aber, 
daB der Kórper, bevor wir zu diesen Ubungen ubergehen, so stark 
und allgemein durchbildet sein soli, daB kórperlichen Schaden vor- 
gebeugt wird, und die tJbungen befriedigend eingeiibt werden 
kónnen, indem man jeden Fortschritt sorgfaltig vorbereitet hat. 
Besonders gilt das im Frauenturnen, wo nichts verhą,ngnisvoller 
ist, ais wenn man ohne geniigende Vorschulung mit den asthetisch- 
rhythmischen tjbungen anfangt, und so das alles verdirbt, was 
man an Freude und Schónheit aufbauen sollte; hier ist es besonders 
wichtig, sorgfaltig vprzubereiten; immer wieder muB hervorgehoben 
werden, daB „nur aus vollendeter Kraft blicket die Anmut hervor.“

Die Bukhsche Arbeitsweise scheint mir ein dem nordischen und 
dem ósterreichischen Schulturnen analoges Beispiel zu sein, wie 
man sich einleben muB in die Eigentumlichkeiten und die beson- 
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dereń Yoraussetzungen der Bevólkerungsgruppe, dereń Leibes- 
erziehung man dienen will; nur so kommt man zu der fiir die ge- 
gebene Zeit und Stelle besten Form der Erziehung. Aber jede 
Zeit, jedes Volk und jede Bevólkerungssehicht muB ihre besondere 
Anpassungsform finden, um den besten Erfolg- zu erreichen. Der 
umfassende Erfolg Niels Bukhs wird indessón teilweise darauf 
beruhen, daB in seiner danischen Grundgymnastik vieles All- 
gemeingiiltiges ist.

Neben der padagogisch-praktischen Anpassung. unserer nordi- 
schen Gymnastik an die besonderen Voraussetzungen der Kinder, 
der Frauen und der Manner, die ich nun besprochen habe, sind in 
der letzten Zeit bedeutende Beitrage gegeben worden zur theo- 
retischen Ausforschung der verschiedenen kbrperlichen Yoraus
setzungen und zur praktischen Ausniitzung dieser Ergebnisse.

Es ist Dr. C. Schiótz, der Chefschularzt von Oslo (Norwegen), 
der diese Arbeiten gemacht hat. Sein Zweck ist erstens eine ein- 
faehe und solide Methode zu geben fiir eine praktische Beurteilung 
der KórpergróBe und des Kórpergewichtes, und damit der Korper - 
verfassung des einzelnen Individuums; zweitens will er auf dieser 
Grundlage einen praktisch anwendbaren Ausdruck schaffen fur 
die sportlichen Yoraussetzungen; ais solchen benutzt er das sog. 
physische Alter; und drittens will er móglichst genau feststellen, 
welche sportlichen Forderungen man auf jeder physischen Alters- 
stufe aufstellen darf. Die Grundlage seines Verfahrens sind die 
Wachstumsgesetze, die ja auch die Basis bilden, auf welcherGodin, 
Martin, Matthias und Kaup die Arbeiten schufen, die wir jetzt 
zu den Grundpfeilern der Leibeserziehung zahlen.

Es ist allgemein anerkannt, daB die Bestimmung des Korper - 
gewichts und der KórpergróBe die wichtigsten Methoden sind, um 
aus einem Massenmaterial die Individuen ausfindig zu machen, 
die aus irgendwelchen Grunden naher untersucht werden miissen 
und besondere MaBnahmen fordern, wieSchulspeisung,Aufnahme in 
Freiluftschulen oder in Ferienkolonien, individualisierte Leibes- 
iibungen oder dergleichen.

Damit solche Untersuchungen wirklich von Nutzen werden, 
muB man imstande sein, fiir den Einzelfall schnell und sicher zu 
beurteilen, ob eine gegebene Abweichung vom Durchschnitt der 
Gruppe unbedeutend klein ist oder bedenklich groB oder gefahr- 
drohend.
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ZahlreicheUntersuchungen haben ergeben, daB wahrendGewicht 
und KórpergróBe bei den noch im Wachstum begriffenen Indivi- 
duen im Verhaltnis zum Alter stark variieren, u. a. nach Rasse, 
sozialen Verhaltnissen usw., das gegenseitige Verhaltnis zwischen 
Gewicht und GroBe viel konstanter ist; das ergibt sich aus Unter
suchungen, die ungefahr 300000 amerikanische und europaische 
Kinder umfassen; sie zeigen, daB einer gewissen KórpergróBe ein 
gewisses Durchschnittsgewicht entspricht, das nicht stark variiert; 
bei verschiedenen sozialen Verhaltnissen und Rassen wird indessen 
eine bestimmte KórpergróBe und das entsprechende Gewicht friiher 
oder spater erreicht ais bei anderen.

Das, worauf es ankommt, ist also, zu entscheiden, ob das Ver- 
haltnis zwischen GroBe und Gewicht dem normal Giinstigsten 
entspricht oder welche Bedeutung man einer vorliegenden Ab- 
weichung beimessen muB.

Einige Verfasser setzen willkiirlich eine bestimmte Abweichung pro 100 
ais Grenze des Normalen, z. B. 7% oder 10% Untergewicht und 20% Uber- 
gewicht imVerhaltnis zum Durchschnittsgewicht fur die betreffende Korper- 
gróBe; eine gróBere Abweichung wird ais verdachtig aufgefaBt und ais Indi- 
kation fur nahere arztliche Untersuchung. Gegen die Auffassung, daB es 
richtig sein sollte, eine solche feststehende willkurliche Grenze anzunehmen, 
spricht indessen die Tatsache, daB die Variation auf den verschiedenen Alters- 
stufen eine verschiedene ist; je groBer diese natiirliche Variabilitat ist, um 
so weiter mussen indessen die Grenzen dessen sein, was man ais normal be- 
zeichnet. In der Beurteilung muB man sich eben von der normalen Variabili- 
tat leiten lassen.

Das tut Schiótz, indem er die Standardabweichung fiir die Be
urteilung zugrunde legt. Die Standardabweichung hat ja u. a. die 
Eigenschaft, daB innerhalb einer naturlichen Variantengruppe 
ziemlich genau zwei Drittel samtlicher Individuen um weniger ais 
eine Standardabweichung (SA) vom Durchschnitt abweichen und 
daB nur ein paar Prozent um mehr ais 3 SA nach oben oder nach 
unten divergieren.

Fiir jedes Kind wird also KórpergróBe und Gewicht bestimmt 
und fiir jede Zentimetergruppe der KórpergróBe die Gewichtsvaria- 
tionen, Gewichtsdufohschnitt und SA berechnet.

Schiótz charakterisiert nun den Entwicklungszustand der 
Einzelindividuen, indem er ais Optimum, also das am meisten 
Wiinschenswerte, das Gewicht bezeichnet, das dem Durchschnitts
gewicht fiir die GróBenklasse entspricht oder hóchstens um eine SA 
hóher liegt; ais Hóchstgrenze des ais befriedigend zu bezeichnenden
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Gewichtes, Maximumstandard, betrachtet er ein Gewicht, das 
um 3 SA hóher ist ais das Durchschnittsgewicht, also entsprechend 
der oberen Grenze des fiir die GróBenklasse normalen Gewichts; 
ais untere Grenze des befriedigenden Gewichts, Minimumstan- 

dard, definiert er das 
Gewicht, das umeine SA 
tiefer ist ais das Gruppen - 
durchschnittsgewicht.

Befriedigend also ist 
nach Schiótz das Ge
wicht nicht nur bei den 
zwei Dritteln der Indivi- 
duen, die dem Gruppen- 
durchschnitt am nach- 
sten stehen, also hóch- 
stens um eine SA nacli 
oben oder unten davon 
divergieren, sondern 

auch bei denjenigen, 
dereń Gewicht um zwei 
bis drei SA groBer ist ais 
das durchschnittliche; 
ais auffallendes Iiber - 
gewicht muB nur be- 
zeichnet werden, was 
mehr ais drei SA iiber 
dem Durchschnitt ist; 
dieser letzte Ausdruck 
wurde so gewahlt, weil 
das tibergewicht an sich 
nichts Abnormes zu be- 
deuten braucht, sondern 

nur dazu fiihren soli, daB das Kind vom Arzte untersucht werden 
soli, um evtl. Abnormitaten bzw. Krankheiten zu entdecken. In 
der Frage Untergewicht muB man vorsichtiger sein und schon 
eine Abweichung nach unten vom Durchschnitt um eine SA muB 
ais bemerkenswert betrachtet werden und soli herbeifiihren, daB 
das betreffende Kind genau untersucht und hygienisch kon
tr olliert wird.

Das Messen und Wagen geniigen fiir die Schulhygiene nicht ais 
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alleinige Untersuchung, sondern sie sollen immer mit einer sub- 
jektiven Untersuchung durch den Schularzt erganzt werden; und 
wenn die Untersuchung zeigt, daB irgendwelche hygienischen 
MaBnahmen erwiinscht sind, sollen dieselben sofort erfolgen. Das 
ist Aufgabe des Schularztes und gehórt zur Leibeserziehung im 
wahren Sinne des Wortes, die alles umfassen muB, was fiir die 
Vollwertigkeit des Kórpers von Bedeutung ist.

Es sind Tabellen ausgearbeitet worden, aus denen man fiir Knaben und 
Madchen fiir jede Zentimetergruppe von 110—180 cm KórpergróBe die ge- 
nannten Gewichtsgrenzen ersieht. Die Anwendung derselben muBte bei 
gewóhnlichem Verfahren so geschehen, daB man erstens das Kind miBt, 
zweitens das Kind wiegt und drittens in den Tabellen nachschlagt, um zu 
sehen, ob das Verhaltnis befriedigend ist.

Um dieses zeitraubende Verfahren zu erleichtern, hat Dr. Schiótz, zu- 
sammen mit dem Turninspektor Aureli in Góteborg einen Apparat kon- 
struiert, den sog. GróBengewichtsregistrator, der es erlaubt, das Messen, 
Wiegen und Beurteilen in wenigen Sekunden zu erledigen. Der Apparat 
besteht aus einer Wagę, wo ein Zeiger automatisch das Gewicht angibt, und 
z war genau, weil sie kein Eederwerk enthalt, das immer erschlaffen und 
ungenau werden wurde, sondern Hebel- und Zahnradauswechslung; das 
Wagen erfordert also keine zeitraubende Manipulationen von seiten des 
Untersuchers, wie es bei Wagen mit Schiebegewichten der Eall ist. In fester 
Verbindung mit der Wagę ist eine MeBtafel mit einem Gleitzeiger, der auf 
den Kopf des zu Untersuchenden gefiihrt wird, er wird also in derselben 
Aufstellung gewogen und gemessen; und indem der Zeiger die KórpergróBe 
angibt, weist er gleichzeitig auf die Tafel, wo angegeben ist, was fiir die be- 
treffende GróBenklasse die Grenzen sind fiir das Optimum, Standardmini- 
mum- und Standardmaximumgewieht. Das Verfahren geschieht auf diese 
Weise auBerordentlich schnell; ich konnte im Laufe einer halben Stunde 
ungefahr 100 Schiiler wiegen und messen und ihre Ziffern sowohl ais auch die 
Charakteristik des Langen-GróBenverhaltnisses in den Personalbogen ein- 
tragen lassen. In der Praxis ist die fiir solche Untersuchungen zur Verfiigung 
stehende Zeit immer sehr kurz und es ist deshalb von auBerordentlicher Be
deutung, daB die individuelle Kontrolle mógliehst erleichtert wird. Vor der 
gewóhnlichen Methodik hat diese auch den Vorteil, daB man nicht versucht 
wird, nur Anderungen entweder des Gewichtes oder der KórpergróBe zu 
beriicksichtigen, sondern immer gezwungen wird, dereń gegenseitiges Ver- 
haltnis zu betrachten, was natiirlich eine viel wertvollere Beurteilung der 
einzelnen Personen und ein lebhafteres Bild des Wachstums bedeutet.

Die Tabelle ist fiir im Wachstum begriffene Jugendliche ausgearbeitet; 
fiir erwachsene Leute wird wahrscheinlich das Optimumgewicht etwas mehr 
ais eine SA iiber dem^Durchschnittsgewicht fiir die gróBte Klasse liegen, 
jedoch nicht mehr ais 3 SA iiber demselben.

Es ist klar, daB man bei der Anordnung der Leibesiibungen fiir 
Kinder sowohl ais bei der Beurteilung ihrer Leistungen Riicksicht 
nehmen muB auf die Kórperverfassung der Schiller; man muB also 
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auf irgendeine Weise die Leibesiibungen in Relation bringen mit 
dem, was fiir den kórperlichen Entwicklungszustand charakte- 
ristisch ist, d. h. vor allem mit Alter, KórpergróBe und Gewicht 
der Schiller.

Man hat sich bisher im groBen ganzen darauf beschrankt, nur 
ein wenig Riicksicht auf das Alter zu nehmen, indem man bei Wett- 
kampfen jugendlicher Personen dieselben in Altersklassen grup- 
piert hat; man ist davon ausgegangen, daB man an alle Schiller 
einer Klasse dieselbe Forderung stellen kann in den Leibesiibungen, 
sowie es in den iibrigen Unterrichtsgegenstanden der Schule ge- 
schieht. Man muB aber bedenken, daB innerhalb einer gewóhn- 
lichen Schulklasse oft zwei, drei oder mehr verschiedene Alters- 
stufen vertreten sind und zweitens, daB auch innerhalb eines und 
desselben Altersjahres die kórperlichen Voraussetzungen hóchst 
verschieden sind. Unter lójahrigen Knaben fand Schiótz die 
folgenden Extreme:

KórpergróBe 183 cm und 129 cm 
Gewicht 70 kg und 27 kg

also innerhalb desselben Jahrganges einen Unterschied von 54 cm 
und 43 kg. Schon aus diesen fundamentalen Verschiedenheiten 
in den kórperlichen Voraussetzungen geht hervor, wie ungerecht 
es ist, nur auf die eine Voraussetzung, das Alter, Riicksicht zu 
nehmen. Um ganz gerecht zu sein, sollte man noch vielleicht ver- 
schiedene andere Verhaltnisse, z. B. die psychischen Eigentiim- 
łichkeiten mit in Betracht ziehen; das wiirde aber fiir die Praxis 
zu kompliziert, und man kann weit iiber das heutige primitive 
Stadium herauskommen dadurch, daB man, wie Schiótz es vor- 
schlagt, die Beurteilung und Ubung der Schiller erfolgen laBt unter 
gleicher Riicksichtnahme auf die drei fundamentalen Vorausset- 
zungen: Alter, KórpergróBe und Kórpergewicht.

Man tut dies, indem man den Durchschnitt berechnet vom Jahresalter, 
GróBenalter und Gewichtsalter des Kindes. Die durchschnittliche Kórper
gróBe z. B. 15jahriger Knaben in der Volksschule ist 154,7—155,2 cm. Von 
einem Knaben, der diese GroBe hat, sagt man, daB er das GróBenalter 15.0 
Jahre hat, auch wenn er z. B. tatsachlich schon 17 Jahre oder nur 13 Jahre 
alt ist. Auf entsprechende Weise ist fiir das Alter 15.0 Jahre das Durch
schnittsgewicht 43,3 —43,7 kg, und ein Knabe, der dieses Gewicht hat, hat 
das Gewichtsalter 15.0 Jahre ohne Riicksicht auf sein tatsachliches Alter. 
Tabellen, die ausgearbeitet sind und u. a. veróffentlicht wurden in einem 
schónen Buch von Lovland und Schiótz „Idrettsbok for norske Gutter“ 
(d. h. Sportbuch fiir norwegische Knaben), geben Auskunft iiber die durch- 
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schnittliche KórpergróBe und das durchschnittliche Gewicht fiir jede Alters- 
stufe, sowohl fiir Volksschulen ais fiir hóhere Schulen, die natiirlich ver- 
schiedene Werte aufweisen.

Die Anwendung der Tabellen erfolgt nun auf die Weise, daB man Alters- 
jahr und Monat des Schiilers aufschreibt, seine GroBe und sein Gewicht 
werden festgestellt und aus den Tabellen sein GróBenalter und Gewichts- 
alter gefunden. Die drei Ziffern fiir chronologisches Alter, GroBen- und 
Gewichtsalter werden addiert und durch drei dividiert. Das Resultat gibt 
das sog. physische Alter oder Konkurrenzalter an, wonach seine Leistungen 
beurteilt werden.

Untersuchungen an mehreren tausend Schiilern in Oslo — alle 
Schulkinder wurden ausnahmslos untersucht — ergeben, daB man 
auf diese Weise eine Einteilung der Schulkinder in physische Alters- 
gruppen erreicht, die auBerordentlich gleichartig sind, im Gegen- 
satz zur friiheren Einteilung nach den Altersgruppen allein oder 
nach Schulklassen; beim Beobachten solcher Gruppen bekommt 
man den Eindruck, daB fiir praktische Zwecke keine Ursache be- 
steht, noch feinere Einteilungsmethoden zu suchen und daB es in 
der Praxis gerecht sein wird, Mitgliedern einer solchen Gruppe die- 
selben Ubungen vorzuschreiben und sie miteinander wettkampfen 
zu lassen. Das auf diese Weise berechnete physische Alter scheint 
tatsachlich ein sehr zutreffender Ausdruck der kórperlichen Yor
aussetzungen fiir Sport und Gymnastik zu sein.

Nun kommt dann die dritte Hauptfrage von Dr. Schiótz, 
was fiir Leistungen mussen fiir die verschiedenen physi- 
schen Alterstufen ais normal angesehen werden und sollten 
daher auch von den betreffenden gefordert werden ? Die Beant- 
wortung dieser Frage wiirde uns sehr helfen, nicht nur den Kórper- 
zustand, sondern auch den funktionellen Wert des Einzelindivi- 
duums zu beurteilen und somit auch fiir seine kórperliche Erzie
hung wertvolle Anhaltspunkte geben. Es ist sehr wichtig, zu wissen, 
was ais normale Leistungsfahigkeit bezeichnet werden soli, damit 
man nicht die Entwicklung der Jugendlichen schadigt entweder 
dadurch, daB man ihnen zu wenig Leibesubungen gibt, und sie so 
eines entscheidenden Entwicklungsreizes beraubt, oder dadurch, 
daB man sie iiberanstrengt. Die Frage kann exakt nur statistisch 
beantwortet werden.

Dr. Schiótz hat nuh an einem Materiał von ungefahr 2500 
Knaben und 1900 Madchen in Oslo diese Frage untersucht. AuBer- 
dem sind Massenuntersuchungen an norwegischen Solda ten vor- 
genommen worden, aber noch nicht fertig bearbeitet. Die Ubungen, 
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die untersucht wurden, sind 60-m-Lauf, Wurf mit Tennisball, 
Wurf mit FuBball, Hochsprung, Weitsprung und Klimmziige, also 
Leistungen, die genau zahlenmaBig angegeben werden kónnen. 
AuBerdem sind die Ubungen so gewahlt, daB sie zusammen den 
ganzen Kórper in Anspruch nehmen und dadurch einen guten Total- 
eindruck geben von der physischen Leistungsfahigkeit. Um den 
EinfluB der Jahreszeit zu eliminieren, wurden samtliche Prufungen 
zur selben Jahreszeit unternommen, namlich im Monat Marz.

Man hat nun fiir jede physische Altersstufe die Durchschnitts- 
leistung und die Standardabweichung fiir jede Gruppe bestimmt. 
Die zwei Drittel der Individuen, dereń Leistungen der Dureh- 
schnittsleistung am nachsten liegen, und also weniger ais eine Stan
dardabweichung von ihr divergieren, werden ais Vertreter des all
gemeinen, des durchschnittlichen fiir die Altersstufe betrachtet, 
und deshalb ais befriedigend bezeichnet; Leistungen dagegen, die 
um mehr ais drei SA vom Durchschnitt divergieren, also ungefahr 
die geringsten paar Prozent und die besten paar Prozent samt- 
licher Individuen, miissen ais abnorm schlecht bzw. exzeptionell 
gut bezeichnet werden, liegen somit auBerhalb der Grenzen des 
Normalen.

Z. B.: fiir das physische Alter 14%—15% Jahre (also durchschnittlich 
15 Jahre) liegen fiir Knaben die Leistungen beim Hochsprung normalerweise 
zwischen 72 und 141 cm. Der Durchschnitt ist 106 cm, die Standardabwei
chung 11,48 cm; der Durchschnitt 106 minus die Standardabweichung 11,48 
gibt 95 cm; Durchschnitt plus Standardabweichung gibt 118. Zwischen 95 
und 118 cm werden also liegen die Leistungen von zwei Dritteln samtlicher 
Individuen, die befriedigend sind. Abnorm gering sind Leistungen, die unter 
72 cm liegen, exzeptionell gut diejenigen, die uber 141 cm liegen.

Um die Leistungen zahlenmaBig zu charakterisieren, benutzt 
Schiótz ein Punktsystem, indem er Leistungen, die um drei SA 
unter dem Mittel, also unter der unteren Grenze des Normalen 
liegen, mit Nuli bewertet, wahrend die Leistung, die der Maximum- 
grenze des Normalen entspricht, also um drei SA gróBer ais die 
Durchschnittsleistung ist, mit 100 bezeichnet wird. Die Entfer- 
nung zwischen Maximum- und Minimumgrenze wird in 100 gleich- 
groBe Teile geteilt und jedesmal, wenn ein Schiller seine Leistung 
um eine solche Teilstrecke verbessert, wird dieselbe mit noch einem 
Punkt bewertet. Leistungen, die dem Durchschnitt der Gruppe 
entsprechen, werden mit also 50 Punkten bewertet, wahrend Lei
stungen, die in der Mitte zwischen Durchschnitt und der Maximal- 
grenze liegen, mit 75 Punkten bewertet werden.
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Durch diese Untersuchungen hat man fiir jede Ubung und jede 
physische Altersstufe die normalen Maximum- und Minimum- 
leistungen, Durchschnittsleistungen und Standardabweichungen 
gefunden.

Fiir 16jahrige Knaben ist z. B. die normale Minimumleistung beim Hoch- 
sprung 80 cm, die normale Maximumleistung 150 cm. Die Entfernung dieser 
Grenzen ist also 70 cm, und dies bedeutet, daB jedesmal, wenn er seine Lei
stung um 5 cm verbessert, er 100 : 70 X 5 = 7,14 Punkte bekommt. Fiir 
einen Hochsprung von 80 cm erhalt also ein 16jahriger Knabe 0 Punkte, fiir 
85 cm 7 Punkte, fiir 90 cm 14 Punkte, fiir 100 cm 29 Punkte, fiir 150 cm 
100 Punkte. Natiirlich bekommt ein 12jahriger Knabe mehr Punkte fiir 
eine gewisse Leistung ais ein 16jahriger fiir die gleiche Leistung, namlich 
fiir 80 cm 33 Punkte (der 16jahrige 0 Punkte), fiir 100 cm 67 Punkte (29), 
indem die Minimalleistung beim Hochsprung fiir 12jahrige Knaben 60 cm 
ist (bei 16jahrigen 80), die normale Maximumleistung 120 cm (150), und der 
Punktzuwachs fiir eine Verbesserung von 5 cm also 8,35 Punkte (beim 
16jahrigen 7,14). Fiir die wenigen ungewóhnlich geeigneten Sportler, die 
Leistungen zustande bringen, die iiber der normalen Maximumgrenze liegen, 
kommt ein Zuwachs nach derselben Skala iiber 100 Punkte hinaus in Frage, 
so daB z. B. ein 12jahriger Knabe fiir einen Hochsprung von 125 cm 108 
Punkte bekommt, fiir 140 cm 133 Punkte usw.

Auf entsprechende Weise sind die Leistungen in den anderen 
Ubungen berechnet worden fiir jedes Konkurrenzalter und die 
Ergebnisse sind aufgestellt worden in leicht ubersichtlichen Punkt- 
tabellen, die vorlaufig fiir die genannten sechs Ubungen aus- 
gearbeitet worden sind.

Diese Tabellen haben verschiedene wertvolle Eigenschaften. 
Sie erlauben, daB man genau und gerecht die sportliche Leistungs- 
fahigkeit verschiedener Schulklassen, selbst solcher verschiedenen 
Alters, vergleichen kann, indem man nunmehr nicht die direkten 
Leistungen zu vergleichen braucht, sondern die erreichte Anzahl 
der Punkte, die sozusagen ausweisen, ein wie groBer Teil der ein
zelne Schiller und die ganze Gruppe von dem leisten kann, was fiir 
das betreffende Alter und die betreffende Entwicklungsstufe ais 
die normal beste Leistung angesehen werden muB. So besteht auch 
kein Hindernis mehr, Schulen verschiedener Lander, ohne sie 
miteinander zusammenzubringen, konkurrieren zu lassen, voraus- 
gesetzt nur, daB die Punkttabellen fiir beide angewendet werden 
kónnen, was innerhalb weiter Grenzen der Fali sein wird; sie werden 
z. B. sicher ganz gerechte Ergebnisse zeitigen in ganz Skandinavien 
und Mitteleuropa. Fęrner kann man mittels dieser Tabellen die 
sportlichen Fortschritte des einzelnen Schiilers von Jahr zu Jahr 
kontrollieren und entscheiden, ob sie nur seiner kórperlichen Ent-

Davoser Sporttagung 6 
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wicklung entsprechen, oder ob im Verhaltnis zu derselben eine 
relative Verbesserung oder Verschleehterung stattfindet. Dadurch 
wird dem vorgebeugt, daB der Schuler bei den errungenen Leistun
gen ruhig stehen bleiben kann, indem jeder einzelne stets angespornt 
wird, sein Training fortzusetzen und zwar eben in dem MaBe, 
wie es seinen kórperlichen Voraussetzungen entspricht. Auch die 
schwierige Frage von Konkurrenzen in der Schule und bei den 
Schiilerturnfesten kann móglicherweise durch diese Methode so 
gelóst werden, daB es móglich wird, die padagogischen Werte der 
Lust zum Wetteifern, die viele ais dem Sport unentbehrlich an- 
sehen, auszuwerten, ohne ihre padagogischen Nachteile befiirchten 
zu miissen, indem es móglich wird, die Leistungen individuell 
gerecht zu beurteilen und vielleicht weniger die Leistungen an sich 
ais fleiBiges und stetes Uben zu belohnen. Denn erzieherisch und 
hygienisch ist es ja eben nicht die Hauptsache, Hóchstleistungen 
zu zeitigen, sondern daB die Schuler fleiBig und dauernd uben.

Auf noch einem Gebiete werden die Prinzipien von Dr. Schiótz 
niitzlich werden konnen. Ich denke hier an die Schulpriifungen in 
Leibesiibungen. Wenn man dieselben eine kleinere Reihe von 
Ubungen umfassen lieB, die zusammen ein Bild der gesamten 
kórperlichen Entwicklung geben und die auf die hier geschilderte 
Weise standardisiert worden sind, glaube ich, es wurde móglich 
sein, diese Priifungen vollkommen modern zu gestalten und pad- 
agogisch gerechter, ais man es in irgendwelchem andern Schul- 
fach erreichen kónnte.

SchlieBlich sollen noch angefiihrt werden die von Schiótz und 
Lóvland vorgeschlagenen Regeln fiir die Erreichung des nor- 
wegischen Schulsportabzeichens.

1. Um das gewóhnliche Sportabzeichen zu erreichen, soli der 
Schuler die Durchschnittsleistungen seines Konkurrenzalters fiir 
Hoch- oder Weitsprung, Wurf und 60-m-Lauf leisten. AuBerdem 
soli er 100 m schwimmen konnen und sich dariiber ausweisen, daB 
er wahrend des ganzen letzten Jahres am Turnunterricht seiner 
Schule in voller Ausdehnung teilgenommen hat. In den einzelnen 
Ubungen wird die Durchschnittsleistung natiirlich geleistet werden 
von 50 % samtlicher Schuler; wenn dies aber in drei verschiedenen 
Ubungen gefordert wird, bedeutet das eine erhebliche Verschar- 
fung der Forderungen, so daB sie nicht zu leicht werden.

2. Um das Sportabzeichen hóheren Grades zu erreichen, soli der 
Schiller einen Wurf, einen Sprung und einen 60-m-Lauf so leisten, 
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daB die Leistungen wenigstens um eine SA gróBer ais die Durch- 
schnittsleistungen der Altersstufe sind.

3. Um das Sportabzeichen hdchsten Grades zu erreichen, soli 
er auf entsprechende Weise alle sechs Ubungen ausfiiłiren, also 
Hochsprung, Weitsprung, Tennisballwurf, FuBballwurf, 60-m-Lauf 
und Klimmziige, so daB in allen Ubungen die Leistungen wenig
stens um eine SA iiber dem Durchschnitt liegen. Das ist eine sehr 
groBe Forderung, die, so objektiv sie ist, alle Gefahr ausschlieBt, 
daB die Ideale nicht hochgehalten werden.

Es kommt mir vor, ais ob man auf die von Schiótz angegebene 
Weise ein auBerordentlich wertvolles Komplement schaffen kónnte 
fiir die Untersuchungen, dieKaup mittels Kórpermessungen vor- 
genommen hat und wodurch er gezeigt hat, daB im Lehrlingsalter 
der Kórper des Jugendlichen in seiner Entwicklung geschadigt 
und gehemmt wird durch den EinfluB der Beruf sarbeit; schon auf 
Grund dieser auBeren KórpermaBe bildet man sich eine Vorstel- 
lung dariiber, welche Leibesiibungen angewandt werden sollten, 
um wahrend des Lehrlingsalters den schadlichen EinfluB der Fach- 
arbeit zu neutralisieren und dem Kórper seine volle Entwicklung 
und seinem Besitzer die volle Beherrschung desselben zu gewahr- 
leisten. Wenn aber diese Ergebnisse von den auBeren Eigenschaften 
des Kórpers vervollstandigt wurden durch funktionelle Unter
suchungen, u. a. der sportlichen Leistungen der verschiedenen 
Fachvertreter, dann wiirde man sicherlich ein noch viel lebhafteres 
Bild des Kórperzustandes dieser Jugendlichen bekommen; und 
man wfirde auch dadurch viel sicherere Richtlinien gewinnen dar- 
iiber, wie man durch Leibeserziehung die beste Entwicklung ihres 
Kórpers sicherstellen kónnte.

Hoffentlich werden u. a. die norwegischen Soldatenunter- 
suchungen bearbeitet werden unter Beriicksichtigung der Berufe 
der Einzelindividuen, so daB wir schon dadurch eine bedeutende 
Vervollstandigung der vorliegenden Untersuchungen iiber die 
Kórperentwicklung der verschiedenen Fachvertreter bekommen 
werden. Es miissen aber in den verschiedenen Landem und den 
verschiedenen Bevólkerungsteilen solche Untersuchungen gemacht 
werden, denn nur ortseigene Erhebungen kónnen Aufklarungen 
geben, die vollauf dienen kónnen ais Wegleitung fiir die kórperliche 
Erziehung.

Wenn wir einmal so weit kommen, daB alle erkennen, wie wichtig 
es ist, fiir die heranwachsende Jugend zu sorgen, dann miissen 
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auch die notwendigen Mittel von den Staaten bewilligt werden, 
um dieLeibesiibungen zu fórdern. Dadurch wird es aber notwendig, 
daB ein theoretisches Materiał vorliegt, das vollstandig und be- 
weiskraftig genug ist, um sichere Anhaltspunkte zu geben fiir die 
rationelle Anwendung solcher bffentlichen Mittel; in dieser Hin- 
sicht ist Schiótz auf vorbildliche Weise vorangegangen.

Der Vólkerbund, der eben auf dem hygienischen Gebiete einige 
der schónsten Beweise fur seine zeitgemaBe Arbeitsweise und seine 
Tatkraft gegeben hat, wird nach dem, was man erfahren hat, fiir 
die Frage der kórperlichen Erziehung der Jugend eintreten. Das 
wird hoffentlich bedeuten, daB gute Bedingungen geschaffen wer
den fiir eine internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiete.

So kónnen wir hoffen, daB die Anpassung der Leibesiibungen an 
die speziellen Voraussetzungen und Bediirfnisse der Jugendlichen 
in den verschiedenen Berufen und den verschiedenen Landern 
schnell fortschreiten wird. Und das Interesse des Vólkerbundes 
fiir die kórperliche Erziehung wird sicherlich stark beitragen zur 
allgemeinen Verbreitung der Erkenntnis, daB die wohlbegriindete 
und planmaBige kórperliche Fiirsorge, die auf rationelle Weise den 
seelisehen und kórperlichen Voraussetzungen und Bediirfnissen 
der Jugend entgegenkommt, eine Kapitalfrage der Vólker der 
Zukunft ist.



Der Sport ais Erziehungsmittel.
Von Prof. Dr. Eugen Matthias in Miinchen.

Da es nicht an wenigen, und zwar auch sehr einfluBreichen 
Stimmen fehlt, welche behaupten, daB jetzt zu viel Sport getrieben 
und dadurch eine einseitige Muskelkultur begriindet werde, so 
ist die Beleuchtung der Pragę, ob die sportliche Erziehung not- 
wendig ist, nicht ohne Interesse.

Fiir das Kind soli die kbrperliche Erziehung zunachst im Sinne 
des Spieles erfolgen. Aber das Kind ist lediglich Sinnenmensch, es 
kann die Eindriicke der AuBenwelt sich ungemein lebendig ge- 
stalten fiir seine eigenen Zwecke, ist aber noch nicht fahig, in 
hbherem Parteispiel sich bestimmten Spielregeln zu fiigen. Wenn 
nun mit der Pubertat die Kritiksucht einsetzt, welche nicht selten 
in Selbstiiberhebung ausartet, dann ist das Spiel hóherer Ordnung 
namlicli das Kampfspiel, ein vorziigliches Erziehungsmittel, denn 
durch die freiwillig auferlegten Spielregeln wird der Charakter zur 
Hemmung und Selbstbemeisterung gezwungen. Neben den Kampf- 
spielen kommen noch Turnen und Sport in Betracht. Der Wert 
aller dieser kórperlichen 'Ubungen besteht darin, daB dem Streben 
nach Geltung und nach Selbstbehauptung vor den Kameraden ein 
Ausweg eróffnet ist. Fiir den jugendlichen Arbeiter, der schon 
friih gezwungen ist seine Individualitat im Fabrikbetriebe auf. 
zugeben, sind aber die Leibesiibungen auch sozial ausgleichend. 
Es kann dieser jungę Mensch durch den Sport die kóstlichsten 
Freuden des Selbstschaffens erleben. Er kann schópferisch mit- 
wirken an der Erreichung eines idealen Zieles. Das beginnende 
Triebleben wird wohltatig abgelenkt, besonders durch das Wandern 
in der freien Natur. Scharf muB indessen Stellung genommen 
werden gegen die Anschauung, daB die indische Insichversenkung 
das hóchste Ziel der Erziehung sei. Nicht in traumhaftem Unter - 
bewuBtsein, sondern im rastlos schaffenden Oberbewufitsein wer
den bleibende Werte fiir die Menschheit gewonnen. Aber ebenso 
falsch ist es, wenn man meint, daB das Triebleben in der Jugend 
ausgelebt werden soli. Auch hier bringen gesunde Leibesiibungen 
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oft iiber die ersten schweren Konflikte den Jugendlichen hiniiber. 
Die Kampfspiele entsprechen einer inneren Notwendigkeit alles 
Lebens. Sie miissen sein und kónnen nicht entbehrt werden. Wohl 
aber kann man sich nicht der Einsicht verschlieBen, daB der Kampf 
um den Rekord viele Nachteile mit sich bringt. Fiir den, der nur 
den Rekord anstrebt, wird die Arbeitsfahigkeit durch ein oft zu 
einseitiges Training vermindert, wenn nicht gar aufgehoben. Aber 
auch die Presse ist nicht von aller Schuld freizusprechen. DaB sie 
durch einseitige Ubertreibung, durch sensationelle Aufmachung 
vieler Sportereignisse die Phantasie der Jugendlichen allzusehr 
in Beschlag nimmt. Nur derjenige vollfiihrt mit seinem Rekord 
eine wirkliche Kulturleistung, der dabei sein Menschentum be- 
wahrt. Die Frage, ob auch reife Menschen, ob auch Frauen Sport 
treiben sollen, ist unbedingt zu bejahen. Der Kampf ist notwendig 
sowohl fiir gesundes kórperliches ais lebendiges geistiges' Leben. 
Wer sich schicksalsergeben dem Druck und der Monotonie des 
Alltages ergibt, nicht auch den Kórper einem starken Willen unter- 
ordnet, verfallt langsam aber sicher dem geistigen Tode.
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Fur und wider den Sport.
Von Geh. Rat Prof. Dr. Fritz Moritz in Koln.

Der von der Leitung der Sporttagung an mich ergangenen 
Aufforderung, in Vertretung des Herrn Geh. Rat His iiber das 
Thema „Fiir und wider den Sport" zu sprechen, bin ich gern nach- 
gekommen, weil ich sportwissenschaftliche Erwagungen fiir wichtig 
halte: Denn, wie schon Herr Prof. Abderhalden ausgefiihrt hat, 
wenn die hochsten Ziele erreicht werden sollen, sind Sport und 
Wissenschaft nicht voneinander zu trennen. Aber Sie miissen mich 
hier ais LiickenbiiBer betrachten, insofern, ais ich spezielle 
Studien iiber den Gegenstand vorher nicht habe machen konnen 
und ich muB Sie bitten, mit der Formulierung von ein paar Ge- 
danken vorlieb zu nehmen, wie sie sich gerade eingestellt haben.

Vielleicht interessiert es Sie zu hóren, wie ich fiir meine eigene 
Person zu der Frage des Sportes stehe. Nun, die Tatsache allein, 
daB ich in Davos bin, nicht etwa, um die sportwissenschaftliche 
Woche mitzumachen, von dereń Stattfinden ich keine Kenntnis 
hatte, sondern nur, um in einem MaBe, wie es sich mit meinem 
Alter vertragt, und an einem Orte, den ich hierfiir fiir besonders 
geeignet halte, selbst Sport zu treiben und den groBen sportlichen 
Yeranstaltungen, die hier stattfinden, beizuwohnen, beantwortet 
diese Frage.

Wenn man das Fiir und Wider des Sportes erwagen will, muB 
man vom Wesen des Sportes ausgehen. Dann ergeben sich alle 
weiteren Gesichtspunkte von selbst. Freilich kann man die Frage 
des Sportes von sehr verschiedenen Seiten beleuchten. So haben 
Sie in den bisherigen Vortragen von der Geschichte und der Phy- 
siologie des Sportes gehort. Aber es liegt in der Natur der Sache, 
daB man immer an gemeinsame Beriihrungspunkte gelangt und 
so bitte ich Sie um Entschuldigung, wenn ich auch einiges 
sagen werde, was Sie schon, und vielleicht in besserer Form, ge- 
hort haben.

Herr Abderhalden ist von dem Standpunkt ausgegangen, 
daB der Sport im Grunde nichts anderes sei ais kórperliche 
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Arbeit. Freilich wird sein Wesen durch den Begriff der Arbeit, 
wie sie der Physiker nach Kilogrammetern bemifit, nicht erschóp- 
fend bestimmt. Immerhin aber trifft man doch sehr Wesentliches 
des Sportes, wenn man das MaB der kórperlichen Anstrengung, 
das in ihm liegt, betrachtet. Wenn man sich einmal auf ebener 
Flachę bewegt, ein anderes Mai aber die Hohe eines Berges er- 
klimmt, so liegt offenbar ein gewaltiger Unterschied in dem Mafie 
der zu bewaltigenden Arbeit vor.

Es wurde in den bisherigen Vortragen schon darauf hingewiesen, 
dafi Teile unseres Organismus und insbesondere seine Muskeln 
mit Maschinen verglichen werden kónnen. Dieser Vergleich hat 
viel Bestechendes, da er geeignet ist, uns das Verstandnis der 
physikalischen Arbeit unseres Kórpers naher zu bringen. Wie jeder 
weifi, mufi eine Maschine eine bestimmte Konstruktion besitzen, 
um eine bestimmte Art von Tatigkeit zu be wir ken. Aber es mufi 
ihr vor allem auch Kraft zugefiihrt werden, sei es in der Form des 
Windes oder des bewegten Wassers, sei es in der von Elektrizitat 
oder aber, wie wohl in den meisten Fallen, in Form von Brenn- 
material, das unter dem Einflufi des Sauerstoffes der Luft ver- 
brennt und dabei Warme erzeugt, die ihrerseits wieder in andere 
Formen von Energie umgewandelt werden kann. Es ist also ein 
konstruktives Element der Maschine nótig, um eine bestimmte 
Form, vor allem aber Energie nótig, um uberhaupt Arbeit und ein 
bestimmtes MaB von Arbeit zu liefern.

Sie haben gehórt, dafi das Herz mit einer Pumpe verglichen 
werden kann, fiir sich allein also schon eine Maschine darstellt. Die 
Aufgabe dieser Pumpe ist es, iiberallhin in den Kórper das Brenn- 
material, die Brennstoffe, zu bringen, die im Blute gelóst enthalten 
sind. Die Aufgabe einer anderen maschinellen Einrichtung unseres 
Kórpers aber, der einem Blasebalg yergleichbaren Lunge, ist es, 
in die Feuerung unserer Maschine den nótigen ,,Zug“ zu bringen, 
d. h., ihr Sauerstoff zuzufiihren. Und nun nehmen Sie wieder das 
Beispiel des Bergsteigers im Vergleich zu einem auf ebenem Boden 
Gehenden auf. Wenn das Herz in letzterem Falle vielleicht mit 
jedem Schlage 50—60 ccm Blut hinauswarf, so mufi es jetzt mit 
jedem Schlage weit mehr auswerfen, dazu aber auch noch das 
Tempo seines Schlagens ganz erheblich steigern. Es werden ihm 
also hóchste Kraftleistungen zugemutet. Aber auch die Lungen- 
arbeit steigt enorm an. Von vielleicht 5 1 in der Minutę steigt das 
Atemvolumen auf 20—301 und mehr an. Ali dies ist nótig, um die 
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groBen Anforderungen, welche das Steigen an die Arbeit der Kór- 
permuskulatur stellt, zu ermóglichen.

Wenn wir ein Schiff auf der See zuerst ruhig, dann aber in voller 
Fahrt brausend dahinfahren sehen, so leuchtet uns ohne weiteres 
ein, daB hier ein Mehraufwand von Kraft geleistet wird. Und doch, 
erst wenn wir in den Bauch des Schiffes hinabsteigen, die gewal
tigen Kolben mit iiber das Vielfache vermehrter Geschwindigkeit 
sich schwingen und drehen, die halbnackten Heizer schweifi- 
bedeckt sich bemiihen sehen, die Kohlen in die Feuerung der Ma- 
schine zu werfen, bekommen wir ganz sinnfallig die Vorstellung 
von dem gewaltigen Zuwachs an Arbeit, die von dem stark be- 
wegten Schiffsorganismus verlangt wird. Wenn wir in gleicher 
Weise in uns hineinsehen konnten, wie wurden wir staunen! Sie 
haben gestem und heute die Schwinger, die Turner, die Eishockey- 
spieler gesehen. GewiB war es ohne weiteres ersichtlich, daB hier 
groBe Kraftleistungen vorlagen. Wenn wir es aber sehen konnten, 
wie bei diesen Sportiibungen das Herz in heftigster Tatigkeit sich 
befindet, wie der Sauerstoff in groBem Zuge in das Blut gefiihrt 
wird, das die BlutgefaBe der Lungen eiligst durchstrómt, wie der 
Zucker, der Hauptbrennstoff unseres Kórpers, aus der Leber in 
vielfach erhóhtem MaBe in das Blut einstrómt und vom Herzen 
uberallhin in die Muskeln, unsere speziellen Kraftmaschinen, trans- 
portiert wird, so wuirden wir erst den ganzen Eindruck von der 
Arbeitssteigerung im Kórper bekommen. Unser Organismus 
arbeitet gerauschlos, wahrend bei Maschinen, besonders solchen 
alterer Konstruktion, die Arbeit oft unter erheblichem Larm 
erfolgt. Wenn auch unsere Kórpermaschine mit Gerausch arbeiten 
wiirde, dann wurden wir uns wohl wundern iiber das Getóse, das 
von ihr ausginge, wenn sie sich im Zustand angestrengter sport- 
licher Betatigung befindet.

Ist nun aus dem, was bisher hier ausgefiihrt wurde, schon etwas 
fiir oder wdder den Sport zu entnehmen ? Tragt es zum Verstand- 
nis daftir bei, warum alle Welt Sport treibt und einsichtsvolle, um 
das Volkswohl besorgte Manner die Kórperiibungen immer mehr 
zu entwickeln trachten ? Wohl kaum! Hier versagt der Vergleich 
unseres Kórpers mit einer gewóhnlichen Maschine. Eine jede 
solche hat eine von vornherein unverriickbar festgelegte obere 
Grenze der Leistungsfahigkeit, die nicht iiberschritten werden 
kann. Mit einem Kleinauto wird man auf einen steilen Berg nicht 
hinaufkommen, den ein groBer und starker Wagen spielend be- 
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waltigt, und es hat keinen Zweck, es immer und immer wieder mit 
der schwachen Maschine zu versuchen. Man wird zu einer starkeren 
greifen miissen. Das ist bei unserem Organismus ganz anders. 
Wenn wir aus ihm eine grófiere Arbeitsleistung herausholen wollen, 
dann kommt uns, im Unterschied zu der toten Maschine, das, was 
wir das Biologische, das Lebendige nennen, zu Hilfe. Der Orga
nismus braucht nicht ausgewechselt zu werden, wenn seine Lei
stung gesteigert werden soli. Er hat in sich selber die Bedingungen, 
um ais Maschine allmahlich immer gróBer und kraftiger zu werden. 
Mit jeder kórperlichen Beanspruchung geht in unserem Organis
mus ein Abbau von Materie, von kórperlicher Substanz, einher 
der in seinen kleinsten Formbestandteilen, in den Kórperzellen, 
stattfindet. Und da ist es ein wunderbares Gesetz in der belebten 
Natur, daB einem solchen durch die Funktion bedingten Abbau 
auch wieder ein Aufbau folgt, der bei haufig sich wiederholender 
intensiver Funktion schlieBlich sogar gróBer wird ais der Abbau, 
iiber den Verlust also hinausgeht und die starker beanspruchten 
Teile wachsen und dadurch kraftiger werden laBt. Wir sind daher 
mit unserem Korper nicht nur Besitzer einer uberaus kunstvoll an- 
gelegten, sondern auch in ihrer Kraft stark entwicklungsfahigen 
Maschine und gerade systematisch betriebene kórperliche Anstren- 
gungen, wie sie in den Leibesiibungen gegeben sind, sind hierzu 
vorziiglich geeignet. GewiB kann die Steigerung nicht beliebig 
weit getrieben werden. Fiir Spitzen- und Rekordleistungen ist die 
jeweilige urspriingliche Veranlagung des Kórpers maBgebend. 
Aber jeder Mensch kann seine angeborenen Anlagen entwickeln 
und kraftigen. Man kónnte ja vielleicht meinen, daB zu diesem 
Zwecke auch schon eine gesteigerte Ernahrung ausreichen wurde. 
Aber das ist nicht richtig! Hierdurch allein wird man niemals 
muskelkraftiger und etwa ein besserer Turner, sondern nur da
durch, daB man an spezielle Muskeln immer und immer wieder 
spezielle und sich steigernde Anforderungen stellt. Ich erinnere 
Sie hier an die bekannte Erzahlung aus dem Altertum, nach der 
ein Mann ein kleines Kalb taglich um die Mauern seiner Vater- 
stadt trug und so schlieBlich imstande gewesen sein soli, ein fast 
ausgewachsenes Rind um die Stadt herumzutragen.

Aber damit ist noch nicht alles erschópft, was uns der Sport 
bringen kann. Wir haben in unserer Muskulatur keineswegs eine 
groBe einheitliche Maschine, sondern genau betrachtet, eine uberaus 
groBe Zahl kleinster Teilmaschinen. Jedes Muskelbundel ist 
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eigentlich eine solche. Aus der gemeinsamen Arbeit solcher Teil- 
maschinen, die wir in verschiedenster Zahl und Zusammensetzung 
benutzen kónnen, ergeben sich ais Resultate sehr verschiedene 
mechanische Leistungen, die sich nach Bewegungsrichtung bzw. 
Aufeinanderfolge verschiedener Bewegungsrichtungen und in der 
Kraftabstufung weit voneinander unterscheiden. Haben wir vor- 
her sportliche Leistungen wesentlich unter dem Gesichtspunkte 
des gesamten ArbeitsmaBes, das sie darstellen, also in rein quan- 
titativer Hinsicht betrachtet, so kommt hier jetzt noch der uber- 
aus wichtige Gesichtspunkt der Qualitat, der Art der erzielten 
Leistung, hinzu.

Jede der verschiedenen Sportarten erfordert ganz bestimmte 
Bewegungsformen von unserer Muskelmaschine, die alle erlernt 
und ,,geubt“ sein wollen. Wenn wir vorher sahen, daB eine regel- 
mafiige und allmahlich sich steigernde Inanspruchnahme unserer 
Muskeln diese immer starker und kraftiger werden laBt, so machen 
wir nun die Beobachtung, daB die „Ubung“, die in der haufigen 
Wiederholung gleichartiger Bewegungsformen liegt, diese Be
wegungen immer leichter, unter immer zweckmafiigerer Auswahl 
der einzelnen Muskelkomponenten, und damit auch unter Ver- 
meidung jeglicher tiberfliissiger Arbeit vonstatten gehen laBt. 
Jede Sportart erzielt so nicht nur eine gekraftigte, sondern auch 
eine fiir die bei ihr besonders in Betracht kommenden Bewegungs
formen besonders zweckmaBig funktionierende Muskulatur. Bei 
systematischer Anwendung verschiedener Leibesubungen und 
Sportarten werden auf diese Weise aus linsercm Kórper sozusagen 
eine groBe Anzahl von Spezialmaschinen gebildet, so daB er sich 
schlieBlich nahezu jeder Art von kórperlicher Leistung, die von 
ihm verlangt werden kann, rasch und leicht anpaBt. So war es ja 
auch ein Erfolg der systematischen vielseitigen kórperlichen Durch- 
bildung beim Militardienst, daB aus zwar kraftigen aber plumpen 
Bauernburschen schlieBlich geschickte ,,adrette“ Leute wurden. 
Ganz so ist es auch beim Sport. Auch hier tritt die gesamt- 
erzieherische Bedeutung fiir die Berherschung des Kórpers ohne 
weiteres zutage.

Aber es ist weiter noch folgendes zu bedenken: Bei dem Vergleich 
des Kórpers mit einer Maschine mussen wir uns bewuBt sein, daB 
unsere an die Erde gebundenen Maschinen, ob es sich nun um eine 
bewegliche, z. B. ein Auto, eine Lokomotive, oder um eine fest- 
stehende handelt, mógljchst breit, mit tiefliegendem Schwerpunkt 
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gelagert zu sein pflegen. Ganz ande.rs ist.es bei unsere m Kórper. 
Schon unser Gehen ist eigentlich nichts anderes ais ein fortwahren- 
des Fallen, nur aufgehalten durch den jeweilig wieder vorgesetzten 
FuB, und, wenn das Kind gehen lernt, so ist es im Anfang ja wirk- 
lich nur ein bestandiges Fallen. Und nicht anders ist es bei den 
Anfangern im Schlittschuh- oder Skilaufen. Ganz erstaunliche 
Fahigkeiten und Fertigkeiten entwickeln sich aber schlieBlich bei 
fortdauernder Ubung. Bald stellt sich ein sicheres, von jeder Ubcr- 
legung unabhangiges „Gefuhl“ dafiir ein, wie wir unseren Sehwer- 
punkt zu lagern haben, um der Schwerkraft, welche uns zu Boden 
zu ziehen sucht, zu begegnen. Und ebenso ist es mit der Zentri- 
fugalkraft z. B. beim Bogenlaufen auf dem Eise oder bei den 
Wendungen im Skilaufen, der wir ebenfalls wieder durch eine 
passende Verlagerung unseres Schwerpunktes entgegenzuwirken 
lernen. So findet ein standiges Spiel und Gegenspiel zwischen der 
Stellung, die wir unserem Schwerpunkt geben, und den Einfliissen 
der Schwerkraft, des Tragheitsmomentes oder der Zentrifugalkraft 
statt, ob es sich um Ski- oder Eislaufen, um Turnen, Reiten, Lau- 
fen, Springen oder irgendeine sonstige Form sportlicher Bewegung 
handelt. Wenn man nun noch bedenkt, wie ein kurzer abschatzen- 
der Blick geniigen muB, um einen bestimmten Schlag nach Kraft 
und Richtung richtig auszufiihren, um beim Tennis, FuBball, 
Hockey, Golf Und wie alle die Schlagspiele heiBen, einen Bali ge
rade so zu treffen, daB er genau die beabsichtigte Flugbahn ein- 
schlagt, wenn man dazu nimmt, daB alles dies in den „unmóg- 
lichsten" Stellungen des Kórpers geschieht, wie wir sie eigentlich 
erst durch die Momentphotographie richtig kennen gelernt haben, 
Stellungen, die uns die Vorstellung erwecken, daB der Spieler im 
nachsten Moment zu Boden fallen miisse, wahrend wir dann doch 
sehen, daB dies nicht geschieht, daB im nachsten Moment eben 
eine andere, an sich vielleicht nicht minder unwahrscheinlich aus- 
sehende Haltung eintritt, die aber doch geeignet ist, den Fali zu 
verhindern, wenn wir uns die ganze Summę von motorischen, oder 
richtiger gesagt, geistigen, zerebralen Vorgangen vor Augen halten, 
die sich bei diesen kórperlichen Leistungen abspielen, so muB uns 
Staunen und Bewunderung erfassen. Was ist es doch nicht alles, 
das da in Betracht kommt! Von den peripheren Organen fiihrt 
ein standiger Nachrichtenaustausch zu den Nervenzentren des 
Hirns und Riickenmarks hin. Die wechselnde jeweilige Spannung 
der Haut und der Muskulatur, die jeweilige Stellung der Gelenke
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mit der dabei wechselnden Spannung ihrer Bander wirkt hier mit. 
Diese ganze feine Regulierung erfolgt unter der Schwelle unseres 
Bewufitseins. Instinktiv, gefiihlsmaBig, treten die notigen Be
wegungen ein, reflektorisch kommen auf die im Zentralnerven- 
system anlangenden Weisungen hin die entsprechenden Muskeln 
in Tatigkeit. Unterstiitzend wirkt dabei der Blick des Auges. Auch 
das Ohr, bzw. das in diesem untergebrachte Gleichgewichtsorgan, 
ist in lebhafter Tatigkeit. Die ganze Kompliziertheit unserer le- 
bendigen Bewegungsmaschine ist vorstellungsmafiig kaum zu er- 
fassen und doch wird uns ihre virtuose Benutzung schlieBlich ganz 
selbstverstandlich. Wie interessant ist es, die Stufenleiter zu 
sehen, auf der sich diese Fahigkeiten entwickeln, etwa vom eis- 
laufenden Kinde an, das beim Erlernen der Kunst immer wieder 
hinfallt, lachend aufsteht und sich weiter ubt, bis zum ausgebil- 
deten Meister, der wie entriickt der Erdenschwere in seinem Wie
gen, Gleiten, Drehen und Wenden ein Bild hohen asthetischen 
Genusses gewahrt. Einen nicht minder gro Ben GenuB aber 
gewahrt es dem Laufer selbst, wie auch dem Meister jeglicher 
anderen Sportart, anscheinend muhelos seine Kraft und Sicher- 
heit spielen zu lassen. So erschlieBt der Sport eine Quelle hoher 
Freuden, die es leicht verstehen lassen, daB er so zahlreiche An- 
hanger zahlt.

Trotzdem aber stehen noch uberaus Viele, Tausende und Hun- 
derttausende, abseits vom Sport. Lassen sich nun zugunsten der 
Bestrebungen, diese groBe Zahl der Abseitsstehenden zu verklei- 
nern, den Leibesiibungen immer neue Jiinger und Freunde zuzu- 
fiihren, nicht noch andere ais die schon angefiihrten Griinde heran- 
ziehen ? GewiB ist das der Fali! Besonders wichtig ist hier der 
Gesichtspunkt, daB der Sport nicht nur der speziellen Ausbildung 
unserer Muskulatur, sondern auch in hervorragendem MaBe der 
allgemeinen gesundheitlichen Krafte dient. Betrachten wir doch 
die Menschen, die ihr Leben lang ohne Leibesiibungen ausgekom- 
men sind. Die vielen GroBstadtmenschen, bei denen sich alles, 
Auto, StraBenbahn, Lift zu vereinigen scheint, um ihnen jede kór- 
perliche Ąnstrengung zu ersparen. Wie viele unter ihnen sind es 
nicht, die selbst ganz kurze Wege nicht mehr gehen, da sie dazu 
keine Zeit zu haben glauben. Wenn solche Menschen dann mit 
allerlei Beschwerden, die in ihrer kórperlichen Untatigkeit wurzeln, 
den Arzt aufsuchen und dieser sie nach Turnen, nach Leibes- 
iibungen fragt, meinen sie resigniert, daB sie friiher hatten turnen, 
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Klimmziige und andere Ubungen machen kónnen, jetzt, im Alter 
von vielleicht 40—50 Jahren, gehe aber alles dieses nicht mehr. 
Sie sind schweratmig geworden und das Steigen macht ihnen Miihe. 
Hatten sie friiher einmal eine kraftige Kórpermuskulatur, so hat 
diese jetzt, durch den Mangel an fortlaufender Ubung, abgenom- 
men. An Gewicht zwar haben sie gewonnen, aber die Zunahme 
beruht auf Fettansatz und nicht auf einer besser ausgebildeten 
Muskulatur. Eine verfeinerte Kuchę pflegt den Magen, den Appetit 
zu reizen, so daB sie mehr aufnehmen, ais fiir ihren Kórperhaus- 
halt notwendig ist, und aller tjberschuB wird ais Fett angelagert. 
Die Fettablagerung erfolgt unter Umstanden auch um das Herz 
herum oder gar in dessen Muskulatur, so daB es schwacher wird 
und durch schlechteren Blutumlauf auch zu einer Schwachung 
sonstiger wichtiger Organe fiihrt. Dazu geht diesen Menschen auch 
die anregende Wirkung der Luft ab, die Beeinflussung ihres Stoff
wechsels durch Kalte und Warme, Licht, Wind und Sonne. Sie 
sind blaB und nervós und es ist bei ihrer unnatiirlichen Lebensweise 
eigentlich nur ein Wunder, daB sie nicht noch kranker sind ais es 
tatsachlich recht oft der Fali ist. Denn krank, wenn vielleicht 
auch nur ,,latent“ krank, weniger widerstandsfahig und daher auch 
mit geringerer ais der normalen Lebenserwartung ausgestattet, 
sind viele dieser Leute. Der Chirurg operiert fette, kbrperlich un- 
geiibte Menschen, vor allem in hóherem Lebensalter, nicht gern. 
Wahrend und nach der Operation macht sich bei ihnen nicht so 
ganz selten das schlechte Herz geltend. Auch schwerere akute 
Krankheiten pflegen bei ihnen oft weniger giinstig, ais bei muskel- 
geiibten abgeharteten Menschen, wenn nicht gar tódlich zu ver- 
laufen. Wenn sie an Lungenentziindung, Typhus, an schwerer 
Influenza, erkranken, dann hat der Arzt gróBere Sorge um sie, 
ais bei norma lgewichtigen, an kórperliche Tatigkeit gewóhnte 
Menschen. Das Organ, um das es sich hier in erster Linie handelt, 
ist wie gesagt, das Herz. Uber die Beziehungen zwischen den An
forderungen, welche an dieses Organ durch kórperliche Tatigkeit 
gestellt werden und der Gestaltung seiner Kraft, haben wir sichere 
wissenschaftliche Anhaltspunkte. Man kann die HerzgróBe, die 
in gewissen Grenzen und unter gewissen Voraussetzungen ais ein 
MaB der Herzkraft betrachtet werden kann, durch die sogenannte 
Orthodiagraphie, ein besonderes Verfahren der Róntgenunter- 
suchung, auch am Lebenden genau feststellen. Solche Unter
suchungen habe ich seinerzeit bei Soldaten und zwar bei Rekruten 
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alsbald nach ihrer Einstellung und dann wieder bei denselben 
Leuten nach 1—2 jahriger Dienstzeit yornehmen lassen. Da ergab 
sich, daB Leute mit schweren Berufen, Schmiede, Schlosser, Zim- 
merleute usw., von Haus aus schon ein etwas gróBeres Herz hatten, 
ais sie beim Militar eintraten, ais Leute mit nicht anstrengenden, 
mehr sitzenden Berufsarten. Bei letzteren wurde dann aber durch 
den Militardienst das Herz gróBer und damit kraftiger, wahrend 
es bei den ersteren nicht yerandert wurde. Analoge Beobachtungen 
bestehen hinsichtlich der Herzbeschaffenheit von zahmen und 
wilden Tieren. Das Herz eines zahmen Kaninchens ist im Verhalt- 
nis zum Kórpergewicht leichter ais das Herz eines wildlebenden 
Hasen, das einer zahmen Gans leichter ais das einer Wildgans. 
Hunde gleichen Wurfes, von denen der eine im Tretrad taglich 
kórperliche Arbeit leisten muBte, haben zum SchluB ganz ver- 
schiedene Herzen. Das Herz des Arbeitshundes ist kraftiger und 
star ker ais das des Hundes, der ohne diese kórperliche Ubung 
herangewachsen ist. Es ist also auBer jedem Zweifel, daB durch 
Leibesiibungen das Herz erstarkt. Aber iiber die Einwirkung auf 
das Herz hinaus, regt der Sport ganz allgemein den Blutumlauf 
und den Stoffweehsel an, wovon wahrscheinlich alle Zellen des 
Kórpers einen Nutzen haben. Wenn auch nur ein Teil der Musku
latur durch die Mehrbeanspruchung einen unmittelbaren Mehr- 
bedarf an Nahrung hat, so werden doch auch viele andere Organe, 
wie Lungen, Nieren, Haut, Nervensystem, speziell die Sinnesorgane 
bei Muskelarbeit und zumal sportlicher Ubung in erhóhtem MaBe 
in Anspruch genommen und dadurch gekraftigt. Sicher hat daher 
Herr Oberregierungsrat Mail witz mit der von ihmgeauBerten Vor- 
aussicht Recht, daB bei weiterer Ausdehnung des Sportes ganz 
allgemein die Erkrankungsziffern in der Bevólkerung zuriick- 
gehen werden.

Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, daB sich 
der Sport mit einem der schlimmsten Feinde des Volkes, mit dem 
Alkohol, nicht yertragt. Kein Sportsmann, der hohe Leistungen 
erzielen will, wird Alkohol zu sich nehmen, denn dieser ist im 
Grunde durchaus ein lahmendes Gift, das hóchstens fiir kurze Zeit 
das Gefiihl der Ermiidung wegnarkotisiert und dadurch scheinbar 
Kraft verleihen kann, dann aber zu einer um so gróBeren Ermat- 
tung fiihrt. Je mehr eine Nation Sport betreibt, um so weniger 
wird sie in den Kneipen sitzen.

Dazu kommt aber noch ein Weiteres, positiy iiberaus Wert- 
Davoser Sporttagung 7 
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volles! Der Sport fiihrt ins Freie und bringt dadurch die vielen 
Einfliisse der Atmosphare, die uns in der Stadt zu fehlen pflegen, 
an uns heran. Ich habe vorher schon angedeutet, daB diese fiir 
unsere Gesundheit vorteilhaft sind. Der Wechsel von Kalte und 
Warme, Wind, Schnee und Regen, Licht und Sonne, alles das 
wirkt in heilsamer Weise, erregend, anregend, umstimmend auf 
uns, speziell auf unsere Haut und unseren Stoffwechsel ein. Der 
Mensch ist eben ein Teil der Natur, von der er sich nicht ungestraft 
entfernt. Wen der Sport nun gar noch in die Bergeshóhen fiihrt, 
wie hier nach Davos, bei dem summieren sich noch die giinstigen 
Wirkungen, die die Hóhe an sich schon ausiibt zu denen der sport
lichen Betatigung. Zuntz, Loewy, Muller und Caspari haben 
in ihrem bekannten grundlegenden Werk: „Uber Hóhenklima und 
Bergwanderungen" die einschlagigen Verhaltnisse ausgezeichnet 
dargestelłt. In der Hóhe ist der Barometerstand niedriger, die Luft 
daher diinner und der Teildruck des Sauerstoffes geringer. Um mit 
diesem geringeren Sauerstoffgehalt auszukommen, muB der Or
ganismus seine Atmung und seine Herztatigkeit steigern. Auch 
der Gesamtstoff wechsel nimmt dabei zu. Sehr wichtig ist die Reiz- 
wirkung, welche die Hóhe, ebenfalls infolge des relativen Sauer- 
stoffmangels, auf die Blutbildung ausiibt. Diese wird machtig ge- 
fórdert, die Blutmenge im ganzen und vor allem die Zahl der roten 
Blutkórperchen nimmt erheblich zu. Zu alldem kommt noch, daB 
die strahlenden Energien der Atmosphare, die in der Sonne ihren 
Ursprung haben, in der Hóhe viel machtiger ais im Tiefland auf 
den Organismus einwirken.

Ich móchte noch darauf hinweisen, daB speziell unsere weibliche 
Jugend dem Aufkommen des Sportes viel verdankt. Es ist sicher 
nicht zum wenigsten dem Sport zu verdanken, daB den Korper 
ungesund beengende Kleidungsstiicke, wie das Korsett, aus der 
Modę gekommen sind. Mit der alten Auffassung, daB sportliche 
Betatigung sich fiir die Frauen nicht zieme,istendgiiltiggebrochen 
und damit eine Befreiungstat fiir sie vollbracht worden. Auch eine 
ethische Seite kommt der Beteiligung der weiblichen Jugend am 
Sport zu, da unzweifelhaft das Verhaltnis der beiden Geschlechter 
zueinander durch die gemeinsamen sportlichen Ubungen etwas 
Kameradschaftlicheres, Gesunderes und Freieres bekommen hat. 
Der Sport hat aber eine nicht unwichtige ethische Bedeutung auch 
fiir die soziale Verstandigung. Bei ihm gilt nicht Stellung und 
Reichtum, sondern nur das, was jeder einzelne leistet. Man darf 
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ihn daher wohl ais ein soziales Ausgleichsmittel betrachten, das 
die Menschen einander naher zu bringen vermag. SchlieBlich ist 
der Sport auch geeignet, zur internationalen Verstandigung bei- 
zutragen. Uberall finden internationale sportliche Wettkampfe 
statt und wenn die militarischen Uniformen die nationalen Ver- 
schiedenheiten der einzelnen Staaten deutlich unterstreichen, so 
laBt im Gegenteil die in aller Weit annahernd gleiche Sportkleidung 
solche Verschiedenheiten zuriicktreten.

Aber wir mussen nun doch wieder auf kórperliche Dinge zuriick- 
kommen, wenn wir auch die berechtigten Einwande gegen eine 
kritiklose Ausiibung des Sportes kennenlernen wollen. Nicht jeder 
Mensch vertragt den Sport, und keiner kann ihn in ubertriebenem 
MaBe ausiiben, ohne Schaden zu leiden. Im Mittelpunkt steht 
hier wieder das Herz. Leute mit einem schwachen oder gar kran- 
ken Herzen mussen sich vom Sport fernhalten, oder kónnen ihn 
hóchstens in vorsichtigster, arztlich vorgeschriebener und kon- 
trollierter Weise ausiiben. Auch gesunde Herzen kónnen versagen 
und vielleicht dauernd geschadigt werden, wenn iibergroBe An
forderungen an sie gestellt werden. Der Tod jenes beriihmten 
Marathonlaufers im Altertum, der zusammenstiirzte, naohdem er 
gerade noch die Kunde von dem Sieg iiber die Perser in eiligem 
Laufe nach Athen gebracht hatte, war sicher ein Herztod. Ich habe 
selbst beobachtet, daB ein junger Mensch, der noch im Vollbesitze 
seiner Krafte war, durch eine iibergroBe Anstrengung beim Berg- 
steigen in einen derartigen Zustand der Erschópfung und Kraft- 
losigkeit kam, daB er schlieBlich nicht mehr imstande war, eine 
nur mehr ganz kurze Strecke zuriickzulegen, um den der Ab- 
fahrt nahen Zug zu erreichen. Und besonders schlimme Erfah- 
rungen habe ich mit unverniinftig betriebenem Radfahren gemacht. 
Ich verfiige iiber eine Beobachtung, daB ein junger kraftiger Mensch, 
der zur Sommerszeit in gebirgigem Terrain eine Tagestour von 
etwa 100 km machte, sein Herz dabei derart schadigte, daB er von 
da ab viele Jahre hindurch zu gróBter Schonung gezwungen war 
und nie wieder seine friihere Riistigkeit erlangte. Wenn die Bein- 
muskeln geniigend ausgebildet sind, so kann es gerade beim Rad
fahren ohne das Auftreten eines regulatorischen Ermiidungsgefiih- 
les leicht zu einer Herziiberanstrengung kommen. Das iibermaBige 
sportliche und besonders das mit dem Ziele von Rekordleistungen 
betriebene Radfahren ist also recht bedenklich. Herzkranken muB 
man diesen Sport auf alle Falle widerraten.

7*
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Fiir jede Art von Sport, besteht, um Schadigungen móglichst 
zu vermeiden, die Notwendigkeit eines allmahlichen, systemati- 
schen, von germgeren zu hóheren Leistungen aufsteigenden Trai
nings. Jeder, der Sport zu treiben beginnt, tut gut daran, sich 
vorher arztlich auf den Gesundheitszustand von Herz, Lungen und 
Nieren untersuchen zu lassen. Besonders vorsichtig miissen altere 
Leute sein, die auch ohne auffalligere Krankheitserscheinungen 
zu zeigen, in der Regel nicht mehr die Funktionsbreite vor allem 
des Herzens zu haben pflegen, um gróBeren Anstrengungen ge- 
wachsen zu sein. Hier spielt die Arteriosklerose, die Abniitzungs- 
krankheit der Arterien, die durch miBbrauchlichen Tabak- und 
AlkoholgenuB, durch Vielesserei, sowie durch ein psychisch auf- 
reibendes Leben noch gefórdert wird, eine verhangnisvolle Rolle. 
Aber auch bei jiingeren Leuten haben nicht selten friiher durch- 
gemachte Erkrankungen, wie Scharlach, Diphtherie, Halsentziin- 
dungen oder gar Gelenkrheumatismus zu einer ernsteren Schadi- 
gung des Herzens gefiihrt, die sich bei ruhiger Lebensweise nicht 
geltend zu machen braucht, wohl aber sportliche Leistungen ver- 
bietet. Immerhin ist aber eine Sportunfahigkeit bei jungen Leuten 
doch eine Ausnahme und es ware sehr zu wiinschen, daB besonders 
bei der akademischen Jugend bei arztlich festgestellter Gesundheit 
der Sport móglichst obligatorisch wiirde. Bestrebungen nach dieser 
Richtung sind denn auch im Gange.

Und nun noch ein Wort iiber sportliche Ubertreibungen, die 
zwar nicht auf Kosten der Gesundheit, wohl aber auf Kosten der 
wunschenswerten Harmonie zwischen korperlicher und geistiger 
Betatigung gehen. Der Sport sollte ais eine ausgezeichnete Form 
der Erholung grundsatzlich immer nur eine gesundheitsfórdernde 
Pause in einem im ubrigen sozial niitzlichen Leben darstełlen. Der 
,,Nur-Sportsmann“ oder gar der ,,Sportfex“ sind unerfreuliche 
Erscheinungen. Ich spreche hier nicht von den Berufssportleuten, 
soweit sie niitzlich und notwendig sind, um die MaBstabe fiir die 
erreichbaren Spitzenleistungen zu schaffen, die Technik des Sportes 
weiterzubilden und den Sport zu lehren. Wer sonst aber seinen 
ganzen Lebensinhalt im Sport sieht ist im Grunde doch nur ein 
unnutzer GenieBer, der weit weniger Achtung verdient ais der kór- 
perlich schwerarbeitende Bauer oder Tagelóhner, der mit seiner 
Anstrengung nutzliche Werte schafft. Richtig erfaBt und betrie- 
ben schmalert der Sport nicht den sozialen Wert des einzelnen, 
sondern erhóht ihn nur. Mens sana in corpore sano! Die durch den



Fiir und wider den Sport 101

Sport erlangte korperliche Ertiichtigung soli zu erhohter geistiger 
Frische fiihren, Mut und Entschlossenheit, Geistesgegenwart und 
Beharrlichkeit fordern und den Sinn fiir das „Fair play“, das die 
Grundlage jeden sportlichen Wettkampfes ist, auch auf das biir- 
gerliche Leben iibertragen. Niemals kann es sich um eine Aus- 
gleichung geistiger Werte durch korperliche handeln. Das bekannte 
Wort eines bekannten Staatsmannes besteht durchaus zu Recht, 
daB es letzten Endes nicht der Bizeps, sondern der Geist ist, der 
ein Volk groB macht.



Der Sport ais Heilmittel.
Von Prof. Dr. Rudolf Staehelin in Basel.

Ais ich den ehrenvollen Auftrag erhielt, iiber das Thema 
„Der Sport alsHeilmittel“ zu Ihnen zu sprechen, war ich mir voll- 
kommen bewuBt, eine schwierige Aufgabe zu iibernehmen. Wir 
Arzte kommen recht selten in den Fali, den Sport direkt zu thera- 
peutischen Zwecken zu verordnen. Sehr viel haufiger empfehlen 
wir sportliche Betatigung zum Zweck der Prophylaxe, und haufig 
sind wir genótigt, aus therapeutischen Griinden den Sport zu ver- 
bieten oder wenigstens seine Einschrankung anzuraten. Aber ge- 
rade deshalb ist es zweckmaBig, einmal die Frage genau zu erórtern, 
in welchen Fallen der Sport ais eigentliches Heilmittel in Frage 
kommt und was er zu leisten vermag.

Die Voraussetzung fiir jede rationelle Anwendung eines Heil- 
mittels, fiir jede therapeutische MaBnahme des Arztes im Gegen- 
satz zu der des Quacksalbers, besteht darin, daB man seine Wirkung 
auf den Korper versteht, daB man sie soweit wie irgend móglich 
mit Hilfe unserer physiologischen Kenntnisse zu erklaren sucht. 
Vom Sport im allgemeinen und von den einzelnen Sportarten haben 
wir nun sehr genaue Kenntnisse iiber die Art ihrer Wirkung auf 
den Organismus. Es kann nicht meine Aufgabe sein, die physio
logischen Wirkungen des Sportes ais Grundlage der therapeuti
schen Anwendung hier zu besprechen. Sie haben das schon von 
anderen Vortragenden gehórt, namentlich aus den schónen Aus- 
fiihrungen von Herrn Geheimrat Abderhalden. Diese physio
logischen Kenntnisse erlauben uns, den Sport ais Heilmittel zu 
benutzen. Dagegen muB ich noch einmal kurz die Vorteile 
besprechen, die die Ausiibung des Sportes fiir den gesunden 
Menschen bietet, aber auch die Nachteile und Gefahren, die 
er in sich schliefit.

Die Vorteile sportlicher Betatigung machen sich sowohl 
auf rein kórperlichem ais auch auf nervós-psychischem 
Gebiete bemerkbar. In kórperlicher Beziehung ist die Aus
bildung einer kraf tigen Muskulatur inersterLinie zu nennen. 
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Es ist die Frage, ob diese Ausbildung der Muskulatur fiir die eigent- 
liche Aufgabe des Ar z te s von groBer Bedeutung ist, ob die leb- 
hafteren Stoffwechselvorgange, die wir in den protoplasmareicher 
gewordenen Muskeln voraussetzen mussen, fiir die Widerstands- 
kraft gegenuber Krankheiten wiehtig sind. Das, was das Leben 
des Menschen verkiirzt, sind in erster Linie die Infektionskrank- 
heiten, dann folgen der Krebs und die Krankheiten, die man ais 
Folgę von Abniitzung auffassen kann, wie die Arteriosklerose, ge- 
wisse Herzkrankheiten usw. DaB die bessere Ausbildung der 
Muskulatur auf die Entstehung oder den Verlauf dieser Krank
heiten einen EinfluB haben kónnte, ware vielleicht móglich und 
theoretisch erklarbar, aber absolut unbewiesen, und theoretisch 
kónnte man ebenso gut erklaren, warum sie nichts niitzt.

Ahnliches gilt fiir die gleichmaBige Ausbildung der Kór- 
pergestalt, die der Sport namentlich bei jugendlichen Individuen 
zur Folgę haben kann. Es leuchtet dem naiven Menschen ohne 
weiteres ein, daB ein harmonisch gestalteter Kórper gesiinder sein 
miisse ais ein unschóner, mifibildeter oder ungleichmaBig ent- 
wickelter. Das ist aber ein durchaus gefiihlsmaBiges Argument, 
das in keiner Weise durch genau beobachtete Tatsachen unter- 
stiitzt wird. Wohl wissen wir, daB bestimmte, einseitig entwickelte 
Typen von Kórperbau zu bestimmten Krankheiten disponieren. 
Aus der vielen Arbeit, die die Konstitutionsforschung bisher ge- 
leistet hat, geht das mit Sicherheit hervor, wenn sich auch gezeigt 
hat, daB der exakte Nachweis solcher Zusammenhange nicht so 
leicht ist, wie man das nach dem auf Eindriicken beruhenden Urteil 
gedacht hatte. Neuerdings hat man sogar an der Tatsache ge- 
riittelt, die bisher ais das sicherste Ergebnis der allgemeinen Er- 
fahrungen galt, namlich an der Bedeutung des schmalen und 
langen Brustkorbes fiir die Disposition zur Lungentuberkulose, 
die in der Bezeichnung, „phthisischer Thorax“ den Ausdruck fiir 
die Ubereinstimmung der Meinungen gefunden hatte. Es ist auch 
ganz richtig, daB nicht jeder Phthisiker einen phthisischen Ha- 
bitus hat, nicht einmal die Mehrzahl. Wer aber Gelegenheit hatte, 
zu sehen, wie viele Soldaten, die in der Schweiz wahrend der Kriegs- 
jahre trotz zu geringen Brustumfanges rekrutiert wurden, spateran 
Tuberkulose erkrankt sind, der muB zur Uberzeugung kommen, daB 
der schmale Thorax zum Ausbruch einer aktiven Tuberkulose dispo- 
niert. Fiir die Frage, ob man versuchen sollte, bei solchen Indivi- 
duen durch Sport denThorax zu erweitern, ist es ja gleichgiiltig, 
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ob wir annehmen, diese Form des Brustkorbes sei eine ererbte 
Konstitutionsanomalie oder sie sei die Folgę einer durchgemachten 
tuberkulósen Infektion. Viel wichtiger ist die Frage, ob wir solchen 
Individuen etwas niitzen, wenn wir sie dazu bringen, mit Hilfe von 
Sport den Thorax zu erweitern, ob ihre Lunge dadurch widerstands- 
fahiger gegen die Tuberkulose wird oder ob wir nicht etwa durch 
die kunstliche Erweiterung des Thorax die Lunge zwingen, sich 
in einer fiir sie unnatiirlichen Weise zu erweitern, und ob wir sie 
nicht dadurch gerade in ihrer Widerstandskraft gegen den Tuber- 
kelbazillus schwachen oder in anderer Weise schadigen, so daB 
Emphyseme oder Herzleiden resultieren kónnen. Diese Frage ist 
noch nie auf Grund von Tatsachenmaterial beantwortet worden, 
gewóhnlich wird sie uberhaupt nicht einmal gestellt.

Diejenigen Organe, dereń Kraftigung durch den Sport in den 
Augen des Arztes in erster Linie Bedeutung besitzen muB, sind 
die Zirkulationsorgane. Ich sagę ausdrucklich Zirkulations- 
organe und nicht Herz, weil die Ubung der GefaBe, die durch die 
sportliche Beanspruchung erreicht wird, sicher eine ebenso groBe 
Bedeutung besitzt, wie die Kraftigung des Herzens. Wir kónnen 
uns sehr gut vorstellen, daB eine Zirkulation, die in gesunden Tagen 
hohen Anspriichen geniigen kann, weniger durch die Abnutzung des 
Alters geschadigt wird und beim Eintritt einer Infektionskrankheit 
leistungsfahiger ist ais ein wenig geiibtes Organ.

Am sichersten begriindet scheint mir eine gesundheitliche Wir- 
kung des Sportes, namlich die Abhartung. Sie ist mit jeder Art 
von Sportausiibung verbunden, besonders aber mit den Sport
arten, die den Kórper in die freie Luft, in Licht und Sonne bringen. 
Allerdings ist auch hier ein exakter Be we i s fiir die niitzliche Wir- 
kung des Sportes schwer zu erbringen. Es hat sich noch niemand 
die Miihe genommen, festzustellen, ob Sportsleute weniger an ge- 
fahrlichen Infektionen erkranken und ihnen weniger erliegen ais 
andere x). Mein persónlicher Eindruck spricht nicht dafiir. Auch die 
Tatsache, daB die Kindertuberkulose, namentlich die Tuberkulose 
der Knochen und Gelenke bei uns sehr viel seltener geworden ist, 
seit man die Kinder sich an frischer Luft tummeln und Sport 
treiben laBt, kann nicht ais sicherer Beweis gelten, da auch noch 
andere Faktoren mitspielen kónnen. Wichtiger erscheinen mir die 

x) Shumaker undMiddleton und Anderson fanden bei Sports- 
leuten eine gewisse Verlangerung der durchschnittlichen Lebensdauer (zit. 
nach Hahn, Deutsche Med. Wochenschr. 1925, S. 892).
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Erfahrungen der Freiluftkolonien. Ais an einer Sitzung der Schwei- 
zerischen Gesellschaft zur Bekampfung der Tuberkulose das Leben 
in Freiluft-Kinder-Kolonien enthusiastisch geschildert und mit 
Lichtbildern illustriert wurde, stellte ich die Frage, ob sich der 
Nutzen dieser schónen Dinge gegen die Tuberkulose wirklich be- 
weisen laBt. Ich erhielt darauf die Antwort, daB die Miitter die 
Kinder jedes Friihjahr wiederbringen, weil sie die Erfahrung ge- 
macht haben, daB die Kinder nach einem Sommer mit Aufenthalt 
in der Freiluftkolonie viel weniger Erkaltungen hatten ais friiher. 
Solche Erfahrungen stimmen zu der Beobachtung, die jeder Arzt 
machen kann, daB jemand, der sich dazu entschliefit, sich mehr 
Bewegung im Freien zu geben, daraufhin weniger an Schnupfen 
und Husten leidet ais friiher. Ganz besonders auffallend ist, wie 
haufig einige Wochen Wintersport die Neigung zu Katarrhen ver- 
mindert, namentlich bei Kindern.

Einfacher ais die Wirkung des Sportes auf die Kbrperorgane ist 
sein EinfluB auf die psychisch-nervbsen Funktionen zu be- 
urteilen. Die Ubung der Behendigkeit und Geistesgegenwart, die 
energische Anspannung des Willens sind Momente, dereń Wirkung 
auf das gesunde und das kranke Nervensystem sich ohne weiteres 
abschatzen lassen.

Aber gerade dabei werden uns die Gefahren des Sportes 
deutlich vor Augen gefuhrt. Das, was beim Sport ais Ansporn zur 
Entwicklung der vorhandenen Krafte dient, fiihrt leicht zur Uber- 
treibung, zur Uberschatzung der vorhandenen Leistungsfahigkeit 
und zur iiber maBigen Beanspruchung der Organe. Vor kurzem 
erzahlte mir ein Lehrer einer hbheren Schule in Basel, er habe mit 
den Schulern iiber die Einfiihrung eines obligatorischen Sports - 
nachmittages gesprochen und auf die Frage, warum die Schuler 
den Samstagnachmittag nicht dazu verwenden wollten, die Ant
wort erhalten, man ware dann am Sonntag zu miide, um die freie 
Zeit recht zu genieBen. Das zeigt sehr deutlich, wie sehr die Kinder 
(und unter den erwachsenen Sportsleuten gibt es auch Kinder) in 
Gefahrkommen,die vorhandenen Krafte zu iiberschatzen und sich 
zu iiberanstrengen. Beim Gesunden werden derartige Exzesse 
durch einen Ruhetag ausgeglichen, beim Kranken besteht aber 
immer die Gefahr einer dauernden Schadigung. Aus diesem Grunde 
kommen wir Arzte recht haufig in die Lagę, Kranken oder Schwach- 
lichen den Sport zu verbieten oder wenigstens immer wieder MaBig- 
keit in seiner Ausiibung zu predigen.
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Es gibt nun aber doch eine Reihe von Patienten, bei denen ein 
Verbot des Sportes nicht am Platze ist, sondern im Gegen- 
teil der Sp ort ais Heilmittel in Betracht kommt. Am kląrsten 
liegen die Verhaltnisse bei nervbs-psychischen Stórungen, im Ge
biete der sog. Neurosen. Wir haben gelernt, die den Neurosen 
zugrunde liegenden psychischen Mechanismen ganz anders zu ana- 
lysieren, ais das friiher der Fali war. Wir wissen, daB bestimmte 
Vorstellungen, teilweise mehr unbewuBt, teilweise aber auch 
vollkommen, bewuBt das Denken und Fiihlen mancher Patienten 
vollstandig beherrschen und die Ursache einzelner Krankheits- 
symptome darstellen. Wir wissenauch, daB Stórungender Af fe k- 
tivitat und des Willens mit solchen krankhaften Vorstellungen 
unentwirrbar verkntipft sein kónnen. Wir wissen aber auch, daB 
bei der Behandlung solcher Kranker Aufklarung iiber ihre psychi
schen Komplexe, vernunftgemaBe Widerlegung einzelner Gedan- 
kengange, Suggestion und Erziehung des Willens immer zusammen 
eingreifen mussen und tatsachlich bei allen psychotherapeutischen 
Methoden zusammenwirken, selbst bei denen, die scheinbar das 
eine oder andere Moment ganz allein beriicksichtigen. Hier kann 
unter Umstanden die sportliche Betatigung alle Indikationen 
besser erfiillen, ais stundenlange Besprechungen. Bevor ich darauf 
naher eingehe, móchte ich etwas iiber die negative Seite dieses 
Problems sagen, namlich iiber den Schaden, den ein Sportver- 
bot ausiiben kann.

Klar er ais alle ausfiihrlichen Erórterungen zeigt ein Beispiel 
die in Betracht kommenden Verhaltnisse. Ein 30jahriger Mann 
kommt zu mir mit nervósen Beschwerden. Schon in wenigen 
Satzen verrat er, daB sein ganzes Leben von einer Reihe von Min- 
derwertigkeitsvorstellungen beherrscht ist. Beim Befragen iiber 
die Entstehung dieser Vorstellungen stellt sich heraus, daB sie zu- 
erst in der Schule begonnen haben, und daB das erste Gefiihl von 
Minderwertigkeit entstand, ais ein angeblicher Spezialarzt fiir 
Herzkranke ein Herzleiden bei ihm diagnostizierte und jede sport
liche Anstrengung verbot. Dieses Verbot, das auf einer falschen 
Diagnose beruhte, wie man jetzt sicher sagen kann, legte den 
Grund zu der ganzen Einstellung dem Leben gegenuber. Ich will 
nicht behaupten, daB sich nicht auch sonst bei dem Patienten 
hatten Minderwertigkeitsideen entwickeln kónnen, aber jedenfalls 
wurde die Anlage zu solchen dadurch ganz wesentlich gefordert.

Hier drangt sich ais Korrektiv des schadlichen Sportsverbotes 
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der Gedanke der Verordnung von Sport ais Heilmittel ohne 
weiteres auf. Die Zuversieht in die kórperliche Leistungsfahigkeit, 
das Selbstvertrauen muB durch sportliche Tatigkeit am leichtesten 
wieder zu gewinnen sein. Aber noch in viełen anderen Fallen von 
Neurosen kann die Verordnung von Sport diesen Zweck erreichen. 
Wenn der Patient sieht, daB er einen Sport erlernen und es darin 
anderen gleichtun kann, so wird ihm ad oculos demonstriert, daB 
sein Kórper nicht so schwach ist, wie er gemeint hatte. Und ge
rade das, was den Sport vor anderen Leibesiibungen auszeichnet, 
namlich die Erreichung eines bestimmten Zieles, wirkt auf die 
Psyche vieler Neurotiker auBerordentlich giinstig. Der Zweck der 
kórperlichen Betatigung, eine gewisse Fertigkeit zu erlangen, eine 
bestimmte Ubung, eine bestimmte Berg- oder Skitour auszu- 
fiihren, oder wenigstens die Sportkameraden nicht durch ungenii- 
gende Leistungsfahigkeit zu hindern, lenkt von den sterilen Ge- 
dankengangen ab, wahrend diese durch die Ausfuhrung von vor- 
geschriebenen Gesundheitsiibungen, die immer wieder an die 
mangelhafte Gesundheit erinnern, unter Umstanden im Gegenteil 
verschlimmert werden kónnen. Die Ausbildung von Geschicklich- 
keit und Behendigkeit wirkt der Tendenz des Zuriickziehens auf 
sich selbst entgegen, die Intensitat der kórperlichen Sensationen 
beim Sport drangt die Hypersensibilitat zuriick, der schwache 
Wille wird gekraftigt.

Selbstverstandlich muB bei der Verordnung von Sport bei Ner- 
vósen streng individualisiert werden. Nicht jeder Fali einer 
Neurose ist fiir diese Therapie geeignet. Fiir viele Kranke bedeutet 
gerade die Intensitat der Willensanstrengung eine Belastung, auf 
die sie mit ubermaBiger Ubermudung reagieren. Fiir viele besteht 
die Gefahr der Ubertreibung, so daB sie ihren Kraften zuviel zu- 
muten und eine Verminderung der Leistungsfahigkeit im Beruf 
erfahren und dadurch erst recht ungiinstig beeinfluBt werden. 
Sehr wichtig ist deshalb die Wahl einer geeigneten Sportart, 
nicht nur in bezug auf das Vorwiegen von Behendigkeits- oder 
Kraftiibungen, nicht nur in bezug auf die Dosierung und Vertei- 
lung der kórperlichen Anstrenung, sondern auch in bezug auf die 
mit dem speziellen Sport verbundenen iibrigen Eindriicke, die Be- 
riicksichtigung der individuellen Neigungen, die Uberwachung und 
dauernde Beratung wahrend der Zeit der Ausiibung des verord- 
neten Sportes und endlich die Einfiigung der Sporttherapie in den 
allgemeinen Heilplan des Falles.
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Eine korperliche Krankheit, bei der die Verordnung von Sport 
ais Heilmittel zweckmaBig sein kann, ist die Fettsucht. Hier 
sind besonders die Daueriibungen angezeigt, die einen vermehrten 
Verbrauch von Kórpersubstanz mit sich bringen. Auch hier ist 
natiirlich strenges Individualisieren notwendig, und ganz besonders 
wichtig ist die gleichzeitige Regelung der Diat. Aber das laBt sich 
bei der Verordnung von Sport viel leichter durchfuhren ais bei der 
sonstigen Ubungstherapie. Gerade hier konnen wir den Sport im 
eigentlichen Sinne, selbst mit dem Streben nach Rekorden, be
sonders gut brauchen. DaB vermehrte Kórperarbeit und ein- 
geschrankte Diat die Fettsucht heilen konnen, haben wir immer 
gewuBt, und wir haben diese MaBnahmen von jeher den Fettsiich- 
tigen verordnet. Aber die Erfolge waren meistens recht gering, 
weil die Patienten nicht die nótige Energie aufbrachten. Mager 
wurden die Kranken erst, ais ein auBerer Zwang oder ein anderes 
Motiv wirkten, das star ker war ais die Autoritat des Arztes. Mager 
wurden die Fettsiichtigenin Deutschland, ais sie hungern muBten, 
mager wurden die wohlbeleibten Damen, ais es Modę wurde, 
mager zu sein. In ahnlichem Sinne konnen wir den Sport benutzen. 
Korperliche Anstrengung ist viel leichter zu ertragen, wenn da
mit ein sportliches Ziel verbunden ist, ais wenn man nur zwecklose 
Ubungen mit unermiidlicher Beharrlichkeit durchfuhren soli. Die 
notwendige Diat ist auch viel leichter innezuhalten, wenn sie ais 
Bestandteil des Trainings schmackhaft gemacht wird und deshalb 
ais Uberlegenheit gegenuber dem Nichtsportsmann empfunden 
wird, ais wenn man sich nur immer wegen der auferlegten Ent- 
behrung bedauern muB.

AuBer den Neurosen und der Fettsucht kommt noch eine Gruppe 
von Krankheiten fiir die Verordnung von eigentlichem Sport ais 
Heilmittel in Betracht, namlich gewisse MiBbildungen des 
Kórpers, besonders Riickgratsverkriimmungen und Deformie- 
rungen des Brustkorbs. Namentlich im jugendlichen Alter konnen 
solche Deformitaten durch Leibesiibungen auBerordentlich giinstig 
beeinfluBt werden, und der sportsmaBige Betrieb kann die Durch- 
fiihrung der Leibesiibungen wesentlich erleichtern. Aber gerade 
hier muB man vor jedem Schematismus warnen. Wir miissen in 
erster Linie streng unterscheiden zwischen rein arztlichen Zwecken 
und den Bediirfnissen der Asthetik. Die medizinische Wissenschaft 
ist nicht dazu da, kosmetische Wiinsche zu erfiillen. Es ist aller- 
dings nicht unter ihrer Wiirde, solche Dienste zu leisten, und es ist 
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dem Arzte vollkommen erlaubt, einem jungen Madchen, das findet, 
sein Riicken sei zu krumm oder die eine Schulter stehe tiefer, die 
Sportart anzuraten, von der er am ehesten eine Korrektion des 
Schónheitsfehlers erwartet. Es ist sogar gut, wenn sich der Arzt 
dieser Aufgabe nicht entzieht, da sonst anderswo Hilfe gesucht 
und vielleicht eine Methode angewandt wird, die der Gesundheit 
Schaden bringt. Aber der Arzt mufi sich dariiber klar sein, ob er 
durch die Behandlung einer Kórperanomalie die Gesundheit wirk
lich fórdert oder nicht. Im ersten Fali mufi er eine Therapie an- 
raten und den Patienten zu ihrer Durchfuhrung iiberreden, im 
zweiten Falle hat er nur den Wunsch des Patienten zu erfiillen. 
Die Beurteilung ist aber oft recht schwierig. Wir wissen, dafi 
Menschen mit Mifibildungen des Brustkorbes haufig an Bronchiti- 
den leiden, dafi ihr Herz unter ungiinstigen Bedingungen arbeitet 
und leicht versagt. Jeder Arzt bekommt ungliickliche Bucklige 
zu sehen, die mit 30 Jahren an Bronchitis und Herzschwache zu- 
grunde gehen. Wir wissen auch, dafi Asymmetrien der Wirbelsaule 
zu Stórungen der Leistungsfahigkeit der Beine, zu Entziindungen 
in einem Hiiftgelenk usw. fiihren kónnen. Aber Sie alle kennen 
Menschen, die trotz eines verkriippelten Brustkorbes, trotz einer 
schiefen Haltung grofies leisten und ein hohes Alter erreichen. 
Was hatte die Menschheit gewonnen, wenn es gelungen ware, aus 
dem engbriistigen Immanuel Kant, der fast 80 Jahre alt wurde, 
durch konseąuente Sportausbildung einen Athleten mit breitem 
Brustkorb (oder vielleicht sogar einen Champion) zu machen ? Man 
wird mir mit Recht entgegnen, das sei keine medizinische Frage. 
Der Arzt habe sich nur um das leibliche Wohl der Menschheit zu 
kummern. Es ware vielleicht gelungen, Kant so zu kraftigen, dafi 
er 81 Jahre alt geworden ware, und wenn er dabei auch nicht dazu 
gekommen ware die Kritik der reinen Vernunft zu schreiben, so 
ware das doch ein arztlicher Erfolg gewesen. Und selbst wenn man 
Kant dadurch nichts geniitzt, sondern ihn nur in seinen geistigen 
Leistungen gehindert hatte, so ware es Aufgabe der arztlichen 
Kunst gewesen, Kant wie zahlreiche andere Menschen durch 
sportliches Training auszubilden. Ich glaube, wir brauchen in dieser 
Beziehung nicht zu angstlich zu sein. Das wahre Genie wird sich 
auch arztlichen Anordnungen zum Trotz durchsetzen. Denn wir 
kónnen ja im voraus nie mit Sicherheit sagen, wie sich der ein
zelne entwickeln wird, und wenn aufier Kant zahlreiche andere 
Menschen gleich behandelt worden waren, so ware es vielleicht 
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gelungen, einen engbriistigen Schneidergesellen vor einem friih- 
zeitigen Tode zu bewahren.

Dieses Individualisieren ist aber auch notwendig, um den 
rein kórperlichen Bediirfnissen des Patienten zu entsprechen. 
Viele Kranke mit MiBbildungen taugen nicht fiir den Sportplatz, 
sondern sie gehóren in den Turnsaal des Orthopaden. Erst wenn 
dieser durch mechanische Behandlung und Gymnastik ein gewisses 
Resultat erreicht hat, kann er auch den Sport ais Hilfe seiner 
Therapie gebrauchen. In anderen Fallen kann von vornherein die 
Empfehlung einer Sportart am Platze sein, die den Kórper gleich- 
maBig durchbildet oder auf einzelne seiner Teile eine besondere 
Wirkung hat. (Immer ist aber die gleichzeitige Anordnung von 
Ruhepausen, das richtige Abwagen von Anstrengung und Erholung 
unerlafilich.) Aber der Sport ist bei keiner Krankheit ein Allheil- 
mittel, sondern er soli immer nur einen Teil der ganzen Behand
lung bilden. Bei seiner derartigen Verwendung kann er gerade 
bei den MiBbildungen des Kórpers recht gute Dienste leisten, 
vorausgesetzt, daB er in jugendlichem Alter angewandt wird. Ist 
einmal der Kórper fertig entwickelt, so ist eine Beeinflussung 
nur noch in sehr beschranktem Mafie móglich, aber auch dann 
ist arztlicher Rat sehr notwendig, weil sonst die sportliche Be
tatigung leicht Schaden stiften kann, und weil andererseits ein 
richtig betriebener Sport doch noch manches erreichen kann.

Fiir alle andern Krankheiten kommt der Sport nur insofern 
in Betracht, ais er Muskelarbeit und die Einwirkung von 
Luft, Licht und Sonne mit sich bringt. Das eigentlich Sport- 
maBige, die Ausfiihrung von Leistungen, die eine bestimmte Ge- 
schicklichkeit, Kraft oder Ausdauer erfordern, oder gar der Wett- 
bewerb und das Erzielen von Rekorden ist meistens dem arztlichen 
Zweck nur hinderlich. Wenn man aber den Begriff Sport weiter 
fafit und mit Leibesiibungen identifiziert, so ist die Indikation 
fiir Sport eine ziemlich groBe. Nur kommt dann die Schwierigkeit 
dazu, daB sehr viele Menschen bei der Ausiibung des Sportes sich 
nicht zuriickhalten kónnen, sondern der Versuchung eines eigent- 
lichen sportsmaBigen Betriebes unterliegen. Wenn also der Arzt 
Sport ais Heilmittel auch in solchen Fallen verordnen will, so mufi 
er gleichzeitig auch die notwendige Beschrankung anordnen und 
je nach der Veranlagung des Kranken Sportarten wahlen, bei denen 
die Gefahr der Uberschreitung der Grenze gering ist. Damit fallen 
von vornherein alle Sportarten dahin, die nur in gemeinsamer Ar- 
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beit, ais Teilnehmer an einer Mannschaft ausgeiibt werden konnen, 
also das Rudern in einem Klub, der FuBball usw.

Wenn man so den Sport ais reine Leibesiibung verschreiben will, 
so hat man dazu bei allen móglichen Patienten Gelegenheit. So- 
zusagen bei jeder Krankheit muB die Muskelarbeit geregelt werden. 
Bei jeder Krankheit muB man sich iiberlegen, wie weit Ruhe, wie 
weit korperliche Tatigkeit am Platze ist. Am langsten hat man 
sich schon an diese Art der Behandlung gewóhnt bei den Herz- 
krankheiten. Die Terrainkur Oertels kann man ais dosierten 
Geh- und Steigsport bezeichnen. Wenn auch die theoretischen 
Anschauungen Oertels unrichtig waren, so hat doch die Erfah- 
rung immer wieder gezeigt, daB ein bestimmtes MaB von Korper- 
bewegung auch fur Herzkranke empfehlenswert ist und daB nach 
einer medikamentosen und Ruhekur die Verordnung von allmah- 
lich steigender Muskelleistung notwendig ist. Hier kann bei einem 
gewissen Grad von Leistungsfahigkeit an die Stelle der einfachen 
Marschbewegung unter Umstanden auch ein anderer Sport treten.

Ahnliches gilt fiir die Tuberkulose. RegelmaBige Spazier- 
gange gehórten von jeher zum integrierenden Bestandteil einer 
Sanatoriumskur fiir Patienten mit normaler Temperatur. Wir 
konnen uns vorstellen, daB bei der Muskelarbeit der beschleunigte 
Blutstrom Gifte aus dem Krankheitsherd aufnimmt und an andere 
Stellen des Kórpers bringt, wo dadurch die Bildung von Schutz- 
kórpern angeregt wird (daB also eine Art Autotuberkulinisation 
eintritt, die durch die Intensitat der Muskeltatigkeit dosierbar ist). 
Der Wechsel von Bewegung mit Liegebehandlung kann einen 
wichtigen Behandlungsfaktor darstellen. Auch hier ist es in ge
wissen Fallen móglich, statt des Marschierens einen anderen Sport 
zu wahlen. Ich brauche Sie kaum daran zu erinnern, daB das 
Schlittschuhlaufen, das Schlitteln und selbst das Skifahren, auch 
das Tennisspiel recht haufig mehr oder weniger bewuBt in diesem 
Sinne verordnet oder wenigstens erlaubt wird. Der besondere 
Vorteil in der Verordnung verschiedener Sportarten besteht darin, 
daB der Zweck, namlich die Kórperbewegung, haufig besser er- 
reicht wird, wenn sie in einer dem Patienten angenehmen Form 
verordnet wird. Gewisse Sportarten, z. B. das Curling, dienen im 
wesentlichen auch nur dazu, den Patienten zum Aufenthalt in 
frischer Luft zu veranlassen.

Ahnlichę Uberlegungen konnen uns bei einer Reihe von Krank- 
heiten zur Yerordnung eines vorsichtigen Sportes veranlassen. Ich 
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nenne nur die Rekonvaleszenz von akuten Infektionskrankheiten. 
gewisse Nierenleiden, organische ErkrankungendesNerveńsystems. 
Nur eine Gruppe muB ich noch erwahnen, namlich die Stoff- 
wechselkrankheiten, ahgesehen von der schon besprochenen 
Fettsucht. Fiir die Gicht ist der Nutzen einer gewissen kórper
lichen Betatigung schon lange bekannt, und bei gewissen Gich- 
tikern kann ein Sport direkt indiziert sein. Schwieriger ist die Be- 
urteilung beim Diabetes. Schon vor vielen Jahrzehnten, ais man 
erkannte, daB der Zucker beim Diaketiker ausgeschieden wird, 
statt oxydiert zu werden, kam man auf den Gedanken, die Muskel- 
arbeit zur Beschleunigung der Oxydation zu Hilfe zu nehmen. Die 
Resultate waren verschieden, und von Noorden hat gezeigt, daB 
sich die einzelnen Diabetiker verschieden verhalten, daB durch 
Muskelanstrengung die Zuckerausscheidung bei dem einen ver- 
mindert, bei dem andern vermehrt wird. Seit man die Wirkung 
des Insulins auf die Zuckerverbrennung im Muskel studiert hat, 
drangte sich dieser Gedanke von neuem auf. Es wird notwendig 
sein, beim einzelnen Zuckerkranken die Wirkung der Muskelarbeit 
festzustellen, dann wird man auch bei vielen Diabetikern den 
Sport mit Nutzen verwenden kónnen.

Der Sport kann also bei verschiedenen Krankheiten ais Heil
mittel angewandt werden, aber die Sportart und die Art des Sport- 
betriebes mussen genau umschrieben und je nach der Lagę des 
einzelnen Falles ausgewahlt werden. Das hat zur Voraussetzung, 
daB der Arzt die einzelnen Sportarten selbst kennt. Wenn wir 
also verlangen, daB die Verordnung von Sport ihren Platz unter 
den Heilmethoden bekomme, so mussen wir auch verlangen, daB 
die Arzte selbst aktiv Sport treiben. Das ist ja auch schon deshalb 
wiinschbar, weil auch das Verbot von Sport, das ja recht haufig 
in Betracht kommt, eine geniigende Kenntnis und persónliche 
Erfahrung verlangt. Es ist freilich nicht notwendig, dem Sport 
im Studienplan einen besonderen Platz anzuweisen, denn heutzu- 
tage treibt jeder Medizinstudent Sport, viele sogar mehr ais gut 
ist, denn die Kenntnis des Sportes niitzt nichts, wenn sie das Er- 
lernen der medizinischen Kenntnisse beeintrachtigt. Das einzige, 
was wir unseren Studenten sagen mussen, ist, daB sie sich nicht 
auf einen einzigen Sport konzentrieren, sondern auch móglichst 
viele andere Sportarten kennen lernen sollen. Dann werden sie 
in den Stand gesetzt, auch den Sport zum Nutzen ihrer Kranken 
anzuwenden.



Die sozialhygienische Bedeutung der 
Leibesiibungen.

Von Dr. h. c. Carl Diem in Berlin.

Turnen. Sport, Spiel, Wandern und Gymnastik, was wir mit 
dem Sammelnamen „Leibesiibungen" zusammenfassen, ist eine 
soziale und hygienische Zeiterscheinung. Man kann sie ais 
die Abwehrkraft der gesunden Menschheit gegen die Nachteile 
des heutigen Zivilisationslebens bezeichnen. Sie sind eine Art 
Selbsthygiene der Menschheit unserer Zeit, der Versuch, den Stall- 
krankheiten und GroBstadtentartungen vorzubeugen, aus einem 
Urtrieb entstanden, den wir den groBen Heilkraften des Gesamt
organismus der Menschheit zuschreiben miissen. Wir sehen, daB 
der moderne Sport seinen Ursprung im ersten Industrieland der 
Welt genommen hat, in England, und zwar auch erst dann, ais sich 
dort die Umschichtung der Arbeitsweise entwickelte. Man ist 
geneigt, den englischen Sport fiir alter zu halten, ais er ist, weil das 
englische Volk von jeher fiir Wetteifer viel Sinn gezeigt hat. Man 
wird aber die bei der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert ge- 
pflegten Wettlaufe der „Laufer", d. h. der Eilboten und Diener 
groBer Herren nicht ais Sport im sozialhygienischen Sinne bezeich
nen; sondern dieser entstand erst kurz vor der Mitte des 19. Jahr- 
hunderts. Er nahm seinen Ursprung in den zur Schreibarbeit 
immer wieder verurteilten gebildeten Kreisen. Im Jahre 1839 
fand das erste Rudermatch Oxford—Cambridge statt, im Jahre 
1850 die erste groBe leichtathletische Veranstaltung, im Jahre 1866 
die Organisation der ersten FuBballrunde, womit dann die arbei- 
tende Schicht der englischen Bevólkerung ihre Sporterholung fand. 
In Deutschland setzte der Sport um ein Vierteljahrhundert spater 
ein, also auch in der Zeit, in der nunmehr Deutschland seine In- 
dustrie entwickelte, und man kann dann die Kurve des Sports 
durch ganz Europa bis in unsere Zeit verfolgen, man wird 
immer die Beziehung zwischen Industrieentwicklung und Sport- 
bediirfnis feststellen.

Ich habe einmal fiir die deutschen Verhaltnisse in einer beson- 
Davoser Sporttagung 8 
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dereń Studie ausgefiihrt, wie genau sich Industrie- und Sport- 
dichte decken, d. h., daB in den Industriegegenden nicht nur ab
solut, sondern auch im Verhaltnis zur angestauten Bevólkerung 
sich eine hóhere Sportdichte aufzeigen laBt. Der SchluBstein in 
dieser Richtung diirfte durch die Industriesportvereine gesetzt 
werden. Man darf das ungeheure Anschwellen der Turn- und 
Sportbewegung durch Werksportvereine, Bankvereine, Behórden- 
sportvereine ais einen Beweis dafiir ansprechen, daB bei gesteigerter 
Arbeitsleistung im Banne moderner Arbeitsteilung das Bediirfnis 
nach geregelter Kórperubung unuberwindbar ist.

Eine solche Bewegung, wie sie in den letzten Jahren in der ge- 
samten deutschen und auslandischen Industrie hervorgetreten ist, 
wird nicht „gemacht“, ist nicht die Folgę der plótzlich entstandenen 
Einsicht der Direktoren, sondern sie entsteht aus inneren Trieb- 
kraften, denen sich niemand, weder der Angestellte noch der Di- 
rektor, entziehen kann. Die Bewegung ist ja sogar gegen den Willen 
der eigentlichen Sportkreise entstanden und obwohl sie eines sehr 
wertvollen Vorteils entbehrt, den die unabhangigen Turn- Und 
Sportvereine genie Ben, namlich die soziale und beruf liche Viel- 
gliedrigkeit ihrer Mitgliedschaft und die damit gesicherte hóhere 
geistige und gesellschaftliche Regsamkeit-

Ein zweiter Beweis fiir die Abhangigkeit der Turn- und Sport
bewegung unserer Zeit von den hygienischen Triebkraften scheint 
mir aus der deutschen Notzeit zu gewinnen zu sein. Es ist fiir uns 
deutsche Sportsleute die gróBte Uberraschung gewesen, wie sich 
der deutsche Sport nach dem Kriege urplótzlich vermehrte. Es 
ware lacherlich, behaupten zu wollen, daB dies etwa die Arbeit 
deutscher Sportorganisatoren gewesen sei. Da ich zu ihnen gehóre, 
darf ich das offen aussprechen. Wahrend des Krieges hatten wir 
alles andere zu tun, ais fiir die deutsche Sportvermehrung zusorgen, 
und unmittelbar nach dem Kriege wuchs uns diese einfach iiber den 
Kopf. Vor dem Kriege betrug die Zahl der Mitglieder aller Ver- 
bande rund 1% Millionen. Im Kriege selbst sank die Zahl der Mit
glieder in unbekannte Tiefen ab. Man braucht sich nur zu vergegen- 
wartigen, daB die Mitglieder der Turn- und Sportvereine zu den 
kórperlich Riistigen gehórten und somit in der Kampftruppe fiir 
ihr Vaterland fochten. Der Gefallenenanteil der Turn- und Sport- 
yereine ist daher um die Halfte bis ein Drittel gróBer ais der des 
sonstigen Volkes. Die gróBte Zahl aller Vereine lag wahrend des 
Krieges ganz still, erst in den letzten Jahren kam, von alten Man- 
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nern geleitet, ein Turnen der heranwachsenden Jugend zustande; 
diese genoB in der Schule entweder uberhaupt keinen Turnunter- 
richt oder doch nur einen sehr kilmmerlichen, auch wieder von 
alten Lehrern nach noch alteren Methoden geleitet. Wer sich seines 
eigenen Schulturnunterrichts entsinnt, wird zugeben, daB daraus 
nicht etwa die Sportbegeisterung der jungen Generation zu er- 
klaren sein diirfte. Zudem waren die Turnhallen meist anderen — 
Kriegsernahrungszwecken — dienstbar gemacht, auf den Sport- 
platzen wurden Riiben geerntet; die Jugend wuchs heran, ohne 
uberhaupt Sport zu sehen. Und dennoch — ais der Krieg vorbei 
war, die Vereine sich wieder langsam auf ihr Dasein besannen, 
schwollen die Jungmannschaften ins Ungemessene. Die Zahl der 
Gefallenen, Schwerverwundeten und aus wirtschaftlichen Griin- 
den Ausscheidenden wurde schnell erganzt, uberholt, es ver- 
mehrte sich der Gesamtmitgliederbestand auf das dreifache. Da- 
neben entstand die Wander- und Jugendbewegung mit ihren ge- 
waltigen Scharen, und schlieBlich ais letzte die rhythmische Gym- 
nastikbewegung. Fiir diesen plótzlichen Aufschwung gibt es keine 
Erklarung ais die spaterfolgende. Diese Bewegung wurde von 
niemandem „gemacht", weder von der Reichsregierung, noch von 
der Tum- und Sportbewegung, weder von den Pazifisten, noch von 
den Militaristen. Sie entstand ganz einfach von selbst und mag 
daher auch gewertet werden ais die AuBerung der Heilkraft unseres 
deutsclien Volkskorpers. So wie es uns ja auch heute noch uner- 
klarlich ist, daB die Safte des Kórpers nach einer verwundeten 
Stelle strómen und hier das Schutzdach bauen, unter dem die Er- 
neuerung des Gewebes erfolgt, so wollen wir diese Regung des 
deutschen Volkskórpers ais eine Heilerscheinung betrachten. Er 
war zu gesund, um den Blutverlust des Krieges, den Kraftverlust 
der Hungersnot widerstandslos hinzunehmen, er wehrte sich gegen 
diese Machte, und man darf sagen: mit Erfolg. Ich vermag Ihnen 
fiir manche meiner Behauptungen keine wissenschaftlichen Be weise 
vorzulegen, aber vielleicht nehmen Sie mit dem unvoreingenom- 
menen Eindruck eines alten Praktikers vorlieb. Wir haben an der 
Anstalt, an der ich wirke, der Deutschen Hochschule fur Leibes
ubungen, alljahrlich Ferienlehrgange fur hóhere Schiller, die immer 
von 2—300 Schiilern besucht sind. Da hat sich gezeigt, daB wir 
von Jahr zu Jahr im ganzen kraftigere Burschen erhalten. War 
der Anblick in den ersten Nachkriegsjahren recht kummerlich, 
besonders dann, wenn man ihn mit dem Auslande verglich, etwa 

8* 
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mit den Schulen in Góteborg, wie mir dies im Jahre 1923 gestattet 
war, so hob sich doch der allgemeine Eindruck von Jahr zu Jahr.

GewiB sind die Leibesiibungen unserer Zeit nicht allein aus dem 
hygienischen Bediirfnis moderner Arbeitsformen und der Eolge 
des Weltkrieges entstanden. Es wirken noch diejenigen beiden 
Quellstróme, die einst die Kor per kultur Griechenlands geschaffen 
haben: der militarische und der humanistische; ich kónnte es auch 
nach den beiden Gipfelpunkten der griechischen Kórperkultur 
bezeichnen: = Sparta und Athen. Der urspriingliche ist sicher der 
militarische. Leibesiibungen sind beim Urvolk eben Vorbereitung 
fiir den Wettkampf ums Dasein, ais dieser noch ausschlieBlich 
durch Angriff und Abwehr erfolgte. In Sparta schlug wohl zum 
ersten Małe dieser Gedanke in organisierte Leibesiibung um. Hier 
wurde zum ersten Małe ein ganzes Volk, beide Geschlechter, plan- 
maBig geiibt, um der Selbstbehauptung und der Ehre der Volks- 
gemeinschaft halber. Dieser militarische Grund ist aus der griechi
schen Kórperkultur niemals ganz verschwunden, schon deswegen 
wohl nicht, weil die Kampfesweise der damaligen Zeit noch den 
tjbungen entsprach, die man zur Bildung des Kórpers pflegte. Der 
Speer, mit dem man warf, war noch die gebrauchliche SchuBwaffe 
der Zeit, und was man sonst an Totschlaggeraten benutzte, ent- 
sprang in seiner Handhabung unmittelbar den Bewegungen des 
Faustkampfes und des Pankration. Immerhin ging die athenische 
Kultur doch einen Schritt iiber dies militarische hinaus, ais sie 
Leibesiibungen der allgemeinen Bildung wegen pflegte. Dem 
Athen der Bliitezeit kam es nicht nur darauf an, sich ring- und 
waffenfertig zu machen, es wollte alle Krafte, also auch jene, die 
sich nicht in Kriegserfolge umsetzen lieBen, ausbilden und den 
Einklang, ihre Harmonie, erreichen. Wenn Platon die Linkshandig- 
keit geiibt wissen wollte, so tat er es nicht, um auch das Schwert 
einmal links zu fiihren, wenn die Rechte versagt, sondern um den 
Kórper in allen seinen Teilen gleichmaBig auszubilden, damit der 
ganze Mensch sich gleichmaBig vollende. Ob in jene Zeit 
schon etwas Hygienisches hineingespielt hat, vermógen wir nicht 
zu sagen. Immerhin finden wir, daB Platon in seinem Buche iiber 
den Staat schon das verlangt, was wir heute Spielplatzgesetz 
nennen. Er fordert fiir seine Idealstadt drei Innen- und drei AuBen- 
spielplatze, um mich eines modernen Ausdrucks zu bedienen, und 
man kónnte vielleicht scherzhafterweise sagen, daB er damit die 
3 qm nutzbarer Spielplatzflache auf den Kopf der Bevólkerung 
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gefordert habe, eine Ziffer, die ich wohl ais eine grundlegende sozial
hygienische Fórderung unserer Zeit bezeichnen darf. Diese sechs 
Spielplatze dtirften etwa nach griechiseher Sportplatznormalgrofie 
rund 6 ha gemessen haben. Sollte die Idealstadt, von der Platon 
spricht, rund 20000 Einwohner besessen haben, so ware unsere 
Ziffer erbracht. Immerhin wird zu beachten sein, daB sich die 
gesamte griechische Kultur, also auch die Kórperkultur, ausschlieB- 
lich auf die „Freien" stiitzte; die Sklaven blieben auBer Ansatz, 
und sie durften sich auch nicht an Wettspielen beteiligen. Der 
Grundunterschied zu unserer Zeit besteht darin, daB in allen Kul- 
turlandern mit ganz besonderer Sorgfalt dem Sport der arbeitenden 
Bevolkerung geholfen wird. )

In unsere Zeit sind die militarischen und humanistischen Quell- 
stróme gleichfalls hineingeflossen. Die Renaissance selbst hat uns 
mit der Wiedereroberung griechiseher Kultur auch den Gedanken 
an die Pflege der Leibesiibungen gebracht. Es hat zwar Jahrhun- 
derte gedauert, bis er in die Tat umgesetzt wurde, und es bedurfte 
noch dazu der eingangs geschilderten hygienischen Triebkrafte, 
aber ganz ohne Einwirkung ist die Pflege des humanistischen Ge- 
dankens doch nicht gewesen. Man kann es verfolgen, wie die Hu- 
manisten vom 14. Jahrhundert ab den Gedanken der Leibesiibung 
— um ein sportliches Bild zu gebrauchen — einem Stafettenstab 
gleich weitergereicht haben; in den Werken von englischen, fran- 
zósischen, spanischen, italienischen, deutschen Humanisten finden 
wir ihn immer wieder auftauchen; in den Werken von Montaigne, 
Rousseau, John Locke, Comenius, Luther wird immer wie
der die Kbrpererziehung um des Menschen willen gefordert, und 
Pestalozzi und Gutsmuths haben die Fórderung in die Tat um
gesetzt. In Jahn verband sich der Bildungsgedanke mit dem mili
tarischen; er wollte Wehrtiichtigkeit seines Volkes. Zudem spricht 
bei ihm zum ersten Małe auch der soziale Gedanke mit; fiir ihn 
sollten Leibesiibungen Mittel zur Festigung der Volksgemeinschaft 
sein. Es ist interessant nachzuweisen, wie dies in den deutschen 
Turnvereinen zwar nie vergessen wurde, aber der allgemeine Bil
dungsgedanke doch die Vorherrschaft erlangte. Weit davon ent- 
fernt, etwa militarische Turnformen pflegen zu wollen, hat man 
nicht nur diejenigen Formen des militarischen Turnens, die eine 
gewisse Einseitigkeit befiirchten lieBen, verbannt, sondern sich 
auch jahrzehntelang gegen den Leistungsgedanken des Sports ge- 
straubt, aus der Befiirchtung heraus, daB die allgemeine Bildung, 
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ihre GleichmaBigkeit und ihr Einklang, darunter leiden konnten. 
Aber auch diese Bildungstheorie hielt den Triebkraften der mo- 
dernen Sportbewegung nicht stand. Das Uberwertige war das hy- 
gienische Bediirfnis und in ihm der Licht-Luft-Natur-Hunger 
unserer Zeit.

Wie sehr das GroBstadtleben und die Fabrikarbeit auf unsere Kbrperlich- 
keit einwirkt, haben die Untersuchungen von Meinshausen in den Rekru- 
tenjahrgangen 1892 bewiesen. Untersucht wurden die Bewohner von GroB- 
Berlin und von einzelnen Mittel- und Kleinstadten und Landesbezirken des 
Regierungsbezirks Frankfurt a. O. Es ergab sich die Tatsache, daB genau 
abgestuft die Gestąlt des Landwirts vom breitschultrigen schweren, unter- 
setzten Typen entartet iiber den Klein- und Mittelstadter zum GroBber- 
liner, der schon zwar bedeutend gróBer, dafiir aber um so leichtgewichtiger 
und schmaler an Brustumfang geworden ist:

bis
165 cm

GroBe
bis

175 cm
iiber

175 cm

Brustumfg. Gewicht
bis

80 cm
iiber

80 cm
bis

60 kg
iiber
60 kg

Geborene Berliner . . 38,8 51,0 10,2 69,0 31,0 61,6 38,4
R.-Bez.' Mittelstadter 39,3 52,3 8,4 61,5 38,5 65,0 35,0
Frankf. ■ Kleinstadter 43,0 49,2 7,8 50,6 49,4 56,4 43,6
a. 0. Landwirte . 42,6 49,3 8,1 41,0 59,0 55,7 44,3

Diese Aufstellung zeigt die Grundlagen des Sichttums, die Ur- 
sache der Tuberkulose des GroBstadtbewohners. Inwieweit Leibes- 
iibungen nun dem genau entgegenarbeiten, hat neben Mosso, 
Godin, Kaup, Kohlrausch auch Matthias in Ziirich in seiner 
Aufsehen erregenden Untersuchung des Jahres 1914 bewiesen.

Die sozialhygienische Bedeutung der Leibesiibungen ruht in der 
Heilung gewisser Volkskrankheiten, vor allem aber in der Vorbeu- 
gung. Leibesiibungen vermehren die Reservekrafte des Kórpers 
ganz allgemein, und harten ihn gegen besondere, mit dem GroB- 
stadtleben verkniipfte Krankheiten ab. Wieweit Leibesiibungen 
aisHeilmittelzu verwenden sind, hat Prof. Staehelin-Basel, aus- 
gefiihrt. Ihre Verwendbarkeit ist seit Jahrtausenden bekannt. 
Sie sind zur Bliitezeit der Gymnastik im alten Hellas auBerordent- 
lich stark angewandt worden; die griechischen Arzte hatten sicher 
eine sehr ins Einzelne gehende Erfahrung iiber ihre Wirkung bei 
den verschiedenen Krankheiten. Man stritt sich damals, ob dem 
Arzt oder dem Turnlehrer der Vorrang gebiihre. Heute hat man 
Leibesiibungen bisher nur sehr bescheiden verwendet; Ursache 
war Mangel an genauer Kenntnis iiber ihre Wirkung; diese er- 
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reicht man nur durch eigene Erfahrung neben langjahriger Be- 
obachtung. Es wiirde mir nicht zukommen, hier auf Einzelheiten 
einzugehen, ich will jedoch nicht verfehlen, auf die erfolgreiche 
Behandlung leicht tuberkuloser Kinder im Ambulatorium der Ber- 
liner Chirurgischen Universitatsklinik hinzuweisen, dereń Leiter, 
der Geheime Medizinalrat Dr. Bier, hat auf einem Exerzierplatz 
eine Tagesanstalt aufgemacht, die von 200 lungenkranken Kindern 
besucht wird. Diese erhalten dort neben einer bescheidenen Be- 
kóstigung ais Heilmittel Unterricht in den Leibesubungen. Sie 
werden nicht etwa still gelegt, sondern nach arztlicher Anweisung 
durch einen an unserer Hochschule ausgebildeten Turn- und Sport
lehrer kórperlich geiibt. Der Unterricht findet nahezu ausnahms- 
los auch bei kalter Jahreszeit unbekleidet im Ereien statt. Die 
Ergebnisse sind nach zwei Richtungen hin festgestellt: einmal Be- 
seitigung der Krankheit, dann aber auch geistige Entwicklung. 
Man wollte die Kinder in der Zeit der Behandlung nicht vóllig 
dem wissenschaftlichen Unterricht entziehen, und stellte, den be
scheidenen Mitteln entsprechend, ihnen fiir drei Wochentage 
wissenschaftliche Lehrkrafte zur Verfiigung. Es zeigte sich aber 
zur allgemeinen Uberraschung, daB diese kranken, armen und 
schwachlichen Kinder in drei Wochentagen genau das gleiche 
lernten, wie ihre gesunden Genossen in sechs Wochentagen. Der 
Aufenthalt und die stete Ubung in Licht und Luft macht sie um 
soviel geistig regsamer und aufnahmefahiger. Wie leicht lassen 
sich die bei Bier in Berlin gemachten Erfahrungen fur die 
Behandlung der Tuberkulósen auch an anderen Orten priifend 
verwerten, wobei wahrscheinlich schwere Erkrankungen von vorn- 
herein auszuscheiden sind. Ich mochte nicht verfehlen, das Wort 
yonBier hier anzufiihren, der da meint, daBTuberkulose undRa- 
chitis zu seltenen Krankheiten werden kónnten, wenn wir Leibes
ubungen móglichst unbekleidet in Licht und Luft pflegen wurden.

Mit diesen Worten komme ich schon auf die Hauptbedeutung 
der Leibesubungen im sozialhygienischen Sinne, auf ihre vorbeu- 
gende Wirkung. Das Kernproblem ist ja doch nur, den durch 
Fabriksaal- und Schreibtischarbeit hervorgerufenen Mangel an 
natiirlicher Kórperbewegung durch systematische Kórperiibung 
auszugleichen. Damit beugen wir dem ganzen Heer der Stoff- 
wechsel- und Erkaltungskrankheiten vor, die ihre Ursache im ab- 
gestopptem Stoffwechsel und ermattetem Blutumlauf besitzen. Ich 
mochte Ihnen auch hier wieder das Zeugnis eines Praktikers bei- 
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bringen, der nebenbei auch in der Wissenschaft einen Namen hat, 
es ist ein Wort des Universitatsprofessors Stuhmer aus Munster, 
der ais junger Arzt jahrelang die Rennmahnschaft des Magde- 
burger Sportklubs Hellas geleitet hat. Er wieś darauf hin, daB 
ihm in der ganzen Zeit unter der Mannschaft dieses bekannten 
Vereins nicht eine einzige Erkaltungskrankheit bekannt geworden 
ist. Diese Erfahrung deckt sich mit der des taglichen Lebens: Je 
mehr man sich in frischer Luft bewegt, je kraftiger die Pulse schla - 
gen, desto sicherer ist man vor jeder Erkaltung und jeder Beein- 
trachtigung des Stoffwechsels. Leibesiibungen wirken regelnd auf 
unseren Korperhaushalt; sie erregen einen gesunden Appetit, ver- 
hindern auf der anderen Seite den HeiBhunger des Nichtstuenden, 
sie erregen ein gesundes Bediirfnis nach Schlaf und verhindern die 
ewige Schlafrigkeit des kbrperlich Unbewegten; sie scharfen die 
Sinne und erhbhen damit das Gefiihl der menschlichen Vollwertig- 
keit. Ja sie bereichern unser Empfindungsleben um einen neuen, 
dem nicht Gesunden unbekannten GenuB: den GenuB namlich des 
im Vollgefiihl seiner Krafte befindlichen ausgeruhten, von keinem 
Reizmittel geschwachten Kórpers. DaB hierbei natiirlich nur 
Leibesiibungen in verniinftigen Grenzen gemeint sind, versteht 
sich von selbst, ohne weiteres scheidet alles aus, was jenseits der 
Grenzen des Nutzlichen liegt, und es ist auch bekannt, daB hóchste 
Trainierung einen labilen Gesundheitszustand bedeutet, der leicht 
ins Ungiinstige umschlagen kann. Eiir die groBe Masse kommt dies 
nicht in Betracht. Von 99000 unter 100000 sind die Leibesiibungen 
das, was ich nannte, ein Mittel, das Bankkonto an Gesundheits- 
kapital zu erhóhen.

Wir haben einmal den Versuch gemacht, den hygienischen EinfluB der 
Leibesiibungen zu uberschlagen. Fiir uns in Deutsehland, die wir aus den 
Kriegsfolgen heraus noch in einer Zeit sinkender Volksgesundheit leben, 
bedeutet ein Mittel zur Hebung der Volkskraft eine Wirkung im Quadrat. 
Die Ungluckskurve unserer Gesundheitsziffer findet ihren gesundheitlichen 
Niederschlag in den Soziallasten, den Kosten fiir Kranken-, Unfall- und 
Altersversicherung. Deutsehland betrachtet seine Sozialversicherung ais 
ein wertvolles Gut seiner ganzen Verwaltungskunst und wird sie auch bei- 
behalten, wenngleich sie zur Zeit die Wirtschaft zu erdrosseln drohen. Wah
rend im Jahre 1913 die Ausgaben fiir Krankheitsversicherungen 590 Milli- 
onen betrugen, sind diese im Jahre 1925 auf 1113 Millionen gestiegen; im 
gleichen Zeitraum stieg die gesamte Sozialversicherung von 1431 Millionen 
auf 2343 Millionen. Das bedeutet auf den Kopf der Bevólkerung einen Zu- 
wachs von 21 Mk. auf 37 Mk., also um 76%. Die Kosten des Jahres 1926 
werden diese Schreckensziffer noch bedeutend erhóhen. In dieser Ziffer 
ruhen auch die Mehrkosten der Invalidenrenten. Zur Zeit ubersteigen die
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neu Hinzutretenden die Zahl der Wegfallenden um 140—150000. Der Grund 
hierftir liegt nach Eeststelhmg des Reichsarbeitsministeriums in seiner 
Denkschrift vom 5. Dezember 1925 in dem frtiheren Eintritt der Invaliditat.

Versenkt man sich in die Krankheitsziffern, so ist festzustellen, 
daB nicht nur die Anzahl der Kranken, sondern auch die Dauer 
der Krankheit gestiegen ist. Die durchschnittliche Krankheits- 
dauer betrug vor dem Kriege 20 Tage und ist nach deutschen Kran- 
kenkassentagen im Jahre 1925 auf 24,3 Tage angewachsen. Nach 
einer vorsichtigen Schatzung diirften von den rund 45 Millionen 
erwerbsfahigen Deutschen (ohne Kinder unter 14 Jahren) durch- 
schnittlich 1,8 Millionen erwerbsunfahig krank sein. Es stellt sich 
heraus, daB die Gesundheitsverhaltnisse sich mit der GroBe der 
Stadt verschlechtern. Die Erkrankungsziffer in Berlin liegt er- 
hehlich iiber dem Reichsdurchschnitt, und die Zahl der mit Er- 
werbsunfahigkeit verbundenen Krankheitstage ist in Berlin doppelt 
so groB ais anderswo. Diese Erscheinungen, die ihr Spiegelbild auch 
bei anderen Nationen finden, lassen sich nur durch umfangreiche 
sanitare MaBnahmen bekampfen. Leibesiibungen sind gewiB nicht 
das einzige Mittel: Verbesserung der Wohnungs- und Arbeits- 
hygiene diirfte von allerhóchstem EinfluB sein, nur daB diese MaB
nahmen auBerordentlich teuer sind. Im Gegensatz dazu ist die 
Prophylaxe durch Leibesiibungen verhaltnisma6ig billig. Wir 
haben berechnet, daB auf je zwanzig eingesparte Krankenhaus- 
betten bereits die Kosten fiir den Bau eines Spielplatzes von 1 ha 
herausspringen wiirden. Diese gliickliche Finanzseite bei den 
Leibesiibungen kehrt auch wieder, wenn wir ihre Anwendung ais 
Heilmittel betrachten. Wahrend die Berliner Krankenkassen mit 
einem Kostendurchschnitt von 4 RM. pro Krankentag rechnen 
miissen, kostet die Behandlung im Bierschen Ambulatorium nur 
0,71 RM. fiir das Kind. Wenn sich diese Zahlen auch nicht 
vóllig gegeniiberstellen lassen, geben sie doch einen Anhalt fiir 
den Vergleich.

Um aus den Krankheitsziffern eine herauszugreifen, sei auf den 
Anteil an Erkaltungskrankheiten, das an Erkaltung der Atmungs- 
organe ohne Tuberkulose, verwiesen. Unter den rund 500000 Mit- 
gliedern der Allgemeinen Ortskrankenkasse Berlin sind im Jahre 
1921 nicht weniger ais 41000 an Erkaltungskrankheiten erkrankt, 
das sind 15% der Krankheitsfalle dieser Kasse uberhaupt. Es ent- 
stand dadurch ein Ausfall von lx/4 Millionen Arbeitstagen. Es 
besteht kein Zweifel, daB gerade diese Gruppen von Krankheiten 
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weitgehend eingeschrankt werden kónnten. Selbst der Jahres- 
bericht der Krankenkassen weist darauf hin: „Man kann hier“, 
so steht dort, „mit plastischer Deutlichkeit sehen, daB leichter 
und billiger 1000 Menschen vor Erkrankung zu schiitzen seien, 
ais ein Erkrankter arztlich zu behandeln.“

Bei der Einzeluntersuchung in einer Berliner Fabrik haben die 
Lehrlinge durch Erkaltungskrankheiten im Jahre 4 % ihrer Gesamt- 
arbeitszeit verloren. Nach Einfuhrung des verbindlichen Sport- 
unterrichts in dieser Fabrik betrug dann nach einer Ubergangszeit 
der Arbeitsstundenverlust durchschnittlich nur 2 % und sank nach 
einigen Monaten noch weiter.

Man wurde also, wenn es gelange, die Zahl der Erkrankungen 
nur um 10% herabzusetzen, im Deutschen Reich bei denAusgaben 
von Krankenkassenhilfe jahrlich 40Millionen einsparen, ungerech- 
net des Produktionsgewinnes, den die Betreffenden dann in der Zeit 
ihrer Gesundheit hervorbrachten.

Ich erlaube mir jedoch, den Begriff der Sozialhygiene etwas weiter 
zu fassen. Der Begriff der Gesundheit stiitzt sich nicht nur auf den 
normalen Ablauf der Lebensvorgange, er wird auch getragen vom 
Gesundheitswillen, d. h. der Lebens- und Arbeitslust. Die Selbst- 
hygiene durch Leibesubungen hat ebenso eine psychologische wie 
eine physiologische Quelle. Nicht nur der Stoffwechsel sinkt im 
modernen Fabrikbetriebe ab, sondern auch die Freude an der 
Arbeit. Der Einzelne vermag die Arbeitsfrucht nicht wieder zu 
erkennen. Er ist ein immer kleineres Radchen im Betriebe des 
Ganzen. Je starker die Taylorisierung fortschreitet, um so mehr 
wachst das Gefuhl des Unbefriedigtseins. Die Leibesubungen schaf
fen demgegenuber nicht nur ein neues kbrperliches Gliicksgefuhl, 
sondern auch eine neue Geltungsmoglichkeit. Der Einzelne ver- 
mag unter den vielen Formen die ihm zusagende zu wahlen und 
auf dem Gebiet seiner Neigung und Begabung zu zeigen, was er 
kann. Hier vermag er seine ganzen Krafte einzusetzen, ohne ein 
Vorrecht des Reicheren befiirchten zu mussen; hier kampft der 
Sohn des Direktors unter den gleichen Bedingungen, wie der Sohn 
des einfachen, ungelernten Arbeiters. Hier atmet er die Luftsozialer 
Gleichheit mit dem Rechte, sich ungehindert zu entfalten. So 
tragen Leibesubungen dazu bei, dem freudeverarmten Arbeits- 
dasein Entspannung zu schaffen. Wir sehen ja, wie mit der 
Steigerung der Arbeitsweise auch das Unterhaltungsbediirfnis 
steigt. Je mehr der Mensch durch das Einerlei des Werkverlaufs
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abgenutzt wird, um so mehr sucht er sich aktive statt passive 
Freude. Er will nicht mehr sich unterhalten, sondern unterhalten 
sein. Revue, Kino und Magazin sind dafiir sinnfallige Ausdriicke. 
Unser heutiges Kunstleben vermag ihn nicht mehr aus dieser Ab- 
spannung herauszureiBen. Der Sport jedoch vermag es. Die ur- 
alten Sagen vom Riesen Antaus, der mit der Beriihrung mit Mutter 
Erde neue Kraft fand, zeigt von neuem ihre Wahrheit. Der durch 
den Sport die Na tur krafte steigernde, die Natur um sich erobernde 
Mensch gewinnt neuen Lebensmut und neue Kórperkraft gegen- 
iiber dem zerriittenden EinfluB des Werkverlaufs. Man wird nicht 
fehlgehen, auch gewisse politische Erscheinungen unserer Tage 
auf die entartende Wirkung des mechanischen Arbeitens zuriick- 
zufiihren. Es liegt etwas Zerstórungswut, aus dem Gefiihl der 
eigenen scheinbar unabanderlichen Not heraus geboren, in der 
Ansicht, daB der Arbeiter seine Lagę mit Gewalt bessern konne, 
wenn er nur die Besitzenden arm mache. Alle solche Umwalzungen 
des Gehirns durch Not und Stumpfsinn verfliichtigen sich vor der 
klaren Luft beim Sportbetrieb. Dies haben auch die radikalen 
politischen Parteien erkannt. Sie haben festgestellt, daB sie durch 
politische Turn- und Sportvereine keine Seide spinnen konnen. 
Der unentwegte politische Radikalismus hbrt auf, wenn normaler 
Blutkreislauf normale LebensauBerung erzeugt. Etwas von der 
natiirlichen Einsicht des Landmannes kehrt in den Menschen zu- 
riick, der seinen Korper schult. So wollen wir Leibesiibungen ais 
einen physiologischen und psychologischen Erneuerer unserer Zeit 
betrachten. Sie werden uns helfen, die unabanderliche Verfeine- 
rung der Arbeitsmethoden kórperlich und geistig gesund zu iiber - 
stehen. Der Mensch der Zukunft wird immer mehr wissen und 
feiner ausfiihren miissen ais der von heute. Die Maschine macht 
ihn nicht mehr iiberfliissig, sondern sie erhbht im Gegenteil seinen 
Arbeitswert. Da ist es geradezu eine Zukunftsfrage der Mensch- 
heit, daB sie sich Kraft und Liebe zu systematischer Kbrperkultur 
bewahrt. Jede Mitwirkung baut daher am Tempel der Zunkunft 
unseres Geschlechts.



Der ideale Wintertag in seiner Wirkung 
auf Leib und Seele.

Von Prof. Dr. Willi Hellpach in Heidelberg.

Schon der einfache Schneefall in seinen verschiedenen Phasen 
ubt einen eigenartigen, teils beruhigenden, teils anregenden EinfluB 
auf das Gemut, vor allem auf die Kindesseele. Eine ahnliche Wir
kung hat die winterliche Klimatik im allgemeinen. Frost in Ver- 
bindung mit Sonne, Windstille, Neuschnee sind die vier Grund- 
bestandteile eines idealen Wintertages, gewaltig wirkend und ein- 
drucksvoll auf das Gemiit ist die Winterlandschaft hinsichtlich 
der Form wie der Farbę. Von hier aus entwarf der Vortragende 
ein Gesamtbild der geophysikalischen Struktur eines solchen 
Wintertages, aus der Einflusse in physiologischer wie psycho- 
logischer Richtung entspringen. Das Hóhenklima bietet nicht 
bloB die gróBte Zahl der idealen Wintertage, sondern fiigt ihnen 
auch noch die spezifischen Hóhenelemente der Lufttrockenheit und 
Luftdiinne hinzu. Das Zusammenwirken von Kalte und Trocken- 
heit bietet in sich schon eine giinstige Vorbedingung fiir den leib- 
seełischen Zustand der Frische. Wir kennen noch nicht alle 
Yoraussetzungen der Frische, bedeutsame Forschungen in dieser 
Hinsicht haben bereits Loewy und Dorno, beide in Davos, ge
macht: Kalte und Trockenheit sorgen fiir eine dauernde Ent- 
warmung der Haut, die auch die starkste Erwarmung, ja selbst 
Ubererwarmung der tieferen Kórperregionen durch Muskelarbeit 
oder Sonnenstrahlung vorziiglich ertragen laBt. Nie kann Warme- 
stauung eintreten, der Warmestrom flieBt immer richtig von innen 
nachauBen. Das ist sehr wichtig, weil die Eigenart der Hochgebirgs- 
strahlung enorme Erwarmung (z. B. bis 2 cm Tiefezu iiber 40 o 0.) 
erzeugt, die nur durch Hautentwarmung harmlos oder sogar giinstig 
verlaufen kann. Durch Davoser Untersuchungen ist erwiesen, daB 
die Gebirgssonne die Haut nur maBig, die Tiefen unter der Haut 
aber viel starker erwarmt (,,Warmespiilung“), so daB gleichsam 
der thermische Energiestrom dauernd ungehindert wieder nach 
auBen abflieBen kann. Hierin ist eine Hauptąuelle des Frische-
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zustandes zu erblicken. Uberdies ist aber die Sonnenstrahlung des 
winterlichen Hochgebirges nicht bloB absolut star ker ais im Tief- 
land, weil die Triibungsfaktoren viel geringer sind, sondern sie ist 
auch ąualitatsbesser ais dort, weil die vital wirksamen blau-vio- 
letten Strahlen noch nicht so sehr verschluckt sind, und ąuali
tatsbesser ais im Sommer, weil die ultraviolette Dosis maBiger ist 
ais die sommerliche (etwa ^o)- Strahlung und Kąlte fiihren in 
diesem eigenartigen Zusammenspiel zu eingreifender Stoffwechsel- 
umstellung. Vbllig umstritten ist wissenschaftlich noch die Ein- 
wirkung der Luftdunne, die z. B. Loewy, Davos, ais sehr hoch und 
entscheidend, Kestner, Hamburg,gleichNullansetzt. DieschlieB- 
liche Gesamtwirkung auf Leib und Seele hangt selbstverstandlich 
von der Individualitat des einzelnen ab. Das Lebensalter, die Lebens- 
fiihrung, die Kórperkonstitution, alles spielthier entscheidend mit. 
Hiernach ist das AusmaB der Anstrengung oder der Ruhe, ist auch 
die Auswahl der Hóhenlage und Ortlichkeit zu bestimmen. Win- 
terłiches Hochgebirge und Mittelgebirge kónnen sich ihre Vor- 
zfige neidlos gónnen, dort die wundervollen Kontraste, hier die 
milden Ubergange (Sonne, Schatten, Frost, Tauwetter), die fiir 
zartere Na t uren mehr Reizmilderungsmóglichkeiten bieten. Es 
ist die groBe Tat des Wintersports, daB er den idealen Wintertag 
und namentlich den im Gebirge fiir den Menschen erst erobert hat. 
Der Wintersport bietet fiir die wissenschaftliche Forschung eine 
reiche Fundgrube. Nur soli er immer „Sport" bleiben, sich seines 
Nutzens fiir die Allgemeinhait bewuBt sein, Ubertreibungen und 
damit Schadigung ernster Art meiden.

Ais Sieg iiber die Natur und iiber die Kalte hat er etwas Trium- 
phales an sich. Aber nie soli er den Ubermut erzeugen, der der 
stets vorhandenen Gefahr lachelnd spottet, immer soli der mensch- 
liche Geist ehrfiirchtig die Grenze einhalten, die zu iiberschreiten 
die machtige Natur im Menschen und auBerhalb des Menschen 
niemals duldet.



Schlusswort.
Von Dr. Heinrich Vogel Eysern in Davos-Dorf.

Die einleitenden Worte von Prof. Loewy zeigen, welche Ge- 
sichtspunkte fiir die Veranstaltung der wissenschaftlichen Sport- 
woche wegleitend waren und welche Ziele angestrebt wurden. Es 
sollte die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit von Theorie 
und Praxis auf dem Gebiet der Leibesiibungen betont und gezeigt 
werden, daB eine gesunde, die Volkswohlfahrt fbrdernde Ent
wicklung und Ausniitzung der verschiedenen Sportzweige nur auf 
Grund einer eingehenden wissenschaftlichen Wiirdigung der Lei- 
stungsfahigkeit unserer menschlichen Maschine unter physio
logischen und pathologischen Verhaltnissen móglich ist, unter be- 
sonderer Beriicksichtigung der Bedeutung verschiedener Klima te.

Wurde anlaBlich der vor 2 Jahren hier in Davos abgehaltenen 
internationalen klimatologischen Tagung die groBe Bedeutung 
eines innigen Kontaktes der exakten Naturwissenschaften mit 
der medizinischen Forschung betont, um die Erkenntnis der Be- 
ziehungen zwischen Umwelt und Mensch zu vertiefen, so bildet 
der diesmal behandelte Fragenkomplex nur einen Teil dieses weiten 
Gebietes, dessen Studium aber um so wichtiger erscheint, ais die 
sportliche Betatigung immer mehr an Boden gewinnt und in stei- 
gendem MaBe ais ein Prophylaktikum der Volksgesundheit und 
ais ein Mittel erkannt wird, dem bereits geschadigten Organismus 
seine Arbeitsfahigkeit und Widerstandskraft sowohl in mechani- 
scher ais seelischer Hinsicht wiederzugeben. — Dabei kommt es 
jedoch nicht auf die beim Sport (im allzuengen Sinne genommen) 
erstrebten Spitzenleistungen, auf die Erzwingung von Rekorden, 
sondern auf die móglichst harmonische Durchbildung unseres Ge- 
samtkórpers an, die bei richtigem Training durch die verschie- 
densten Sportzweige erzielt werden kann, wobei jedoch diejenigen 
die wertvollsten sind, die in der freien Natur sich abspielen. — 
So gliedert sich denn der Sport, von allen Auswiichsen ungesunder 
Rekordhascherei befreit, ais ein Heilfaktor von gróBer Tragweite 
dem Indikationsgebiet von Kurorten und ganz besonders auch jener
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in Hóhenlagen wie Davos ein, so daB der friiher vielfach betonte Ge- 
gensatz von Kurort einerseits und Sportplatz andererseits nicht 
mehr berechtigt erscheint. Den Anforderungen beider kann in gegen- 
seitiger sinngemaBer Erganzung durch eine Arbeitstherapie in Form 
methodisch betriebener Leibesubungen bestens entsprochen werden.

Dieser Auffassung geniigend Unterlagen zu geben, sowie ‘ die 
Stellung des Arztes im Dienst sportlicher Betatigung zu beleuchten, 
war Zweck der Tagung. DaB diese Absicht, wie ich glaube, ge
lungen ist, daB auch der Fernerstehende wertvolle Einblicke in die 
so vielfachen Wechselbeziehungen auf diesem Gebiete gewinnen 
kónnte, ist dem hingebungsvollen und warmen Interesse jener 
Manner zu verdanken, welche unserem Ruf folgend durch ihre Vor- 
trage ein Gesamtbild schufen, das die wichtigsten Fragen in ihrer 
Bedeutung klarlegte.

Den Vortragenden sei hiermit nochmals der besondere Dank 
ausgesprochen, daB sie den Schatz ihres Wissens in den Dienst 
dieser Bestrebungen stellten. Daneben sei auch aller derer gedacht 
welche die praktische Seite des Sports in lehrreichen und inter- 
essanten Vorfuhrungen darboten, bzw. den organisatorischen 
Rahmen dafiir schufen.

So konnten denn in der Tat schon diesmal die meisten 
Seiten dieses groBen Gebietes behandelt werden, und das wert- 
vollste Ergebnis der Sportwoche liegt in der eindringlichen Be- 
statigung dafiir, daB das Studium der verschiedenen Zweige der 
Kbrperkultur sich den Aufgaben der physikalischen Therapie ais 
ein neues fruchtbringendes Gebiet angliedert. Jedenfalls wird der 
weitere Ausbau der methodisch betriebenen Leibesubungen nicht 
nur die Krankheitsanfalligkeit — namentlich gegenuber Er- 
kaltungsmomenten — mindern, sondern auch ein gewichtiges 
Mittel darstellen, um der „psychopathischen Konstitution unserer 
Zeit“, wie sie von verschiedenen Seiten hervorgehoben wurde, 
wirkungsvoll zu begegnen. Weiter wird man kaum mehr in Abrede 
stellen kónnen, daB in Riicksicht auf die vielen besonders gefarbten 
Fragenkomplexe kórperlicher Betatigung eine spezielle fachliche 
Ausbildung, die Erziehung sportlich geschulter Arzte, geboten 
erscheint, so lange nicht die Allgemeinheit der Arzte mit diesen 
Fragen ihrerseits innig vertraut ist.

Wenn diese Tagung neue Impulse in den gedachten Richtungen 
zu geben in der Lagę war, so ist sie nicht vergeblich gewesen, und 
wenn die hier beruhrten Gesichtspunkte in die breiten Schichten
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vorgedrungen, und namentlich wenn sie Allgemeingut der heran- 
wachsenden Jugend geworden sind, so werden die Schaden unseres 
heutigen Kulturlebens ihęen Ausgleich dadurch finden kónnen. 
Wie beim individuellen Training eine „Bahnung" im besonderen 
fiir das Nervensystem und die GefaBe erforderlieh ist, so miissen 
auch die entwickelten Gesichtspunkte immer wieder betont und 
durch entsprechende Studien beleuchtet werden, um zur allge
meinen Anerkennung zu gelangen.

Wir glaubten, daB Davos wie kaum ein anderer Ort geeignet sei, 
dieses Arbeitsfeld zu pflegen. Besitzt es doch einerseits wohl ein- 
gerichtete Institute mit ihren Filialen fiir fortlaufende wissen
schaftliche Studien, und andererseits die vielseitigsten sportlichen 
Einrichtungen, und damit die Vorbedingungen fiir den weiteren 
Ausbau der Leibesiibungen auf Grund neuer Gesichtspunkte.

Wenn ich die in Betracht kommenden Probleme kurz zusam- 
mengefaBt habe, so darf ich vielleicht ais Davoser Arzt einige 
Worte von mehr persónlicher Farbung hinzufiigen.

Fiir uns Arzte besteht ja nicht nur die Aufgabe, dem bedrohten 
Organismus herauszuhelfen aus seinem Krankheitszustande, son
dern ebenso auch die, ihn methodisch wieder hineinzufiihren in das 
tagliche Leben mit seinen groBen Anforderungen an Kórper und 
Seele, also an die Schonung die richtige Ubung anzuschlieBen. 
Damit haben gerade fiir den Arzt alle Bestrebungen, die den Wieder- 
aufbau der Krafte zu fórdern geeignet sind, ganz besondere Bedeu
tung, und es ist seine Pflicht, sie zu studieren, sie voll verstehen zu 
lernen und ihre Ergebnisse in richtiger Methode anzuwenden, kurz 
gesagt, sie in die Reihe unserer wertvollen Heilmittel aufzunehmen.

Dahin zuwirken, war wie gesagt, eines der Ziele dieser Tagung 
und gerade dafiir schien Davos mit seiner Doppelseele, der Ver- 
bindung von Krankenkurort und Sporterholungsplatz, 
besonders geeignet zu sein.

Diese erste Sportwoche stellt einen Versuch in neuer Richtung 
dar, wir vertrauen auf eine fortlebende „psycho-physische 
Wirkung “.

p' iswam A
V eków** V

Buchdruckerei Richard Hahn (H. Otto) in Leipzig.



Handbuch der Massage 
und Heilgymnastik
Von Dr. med. FRANZ KIRCHBERG

Lektor fiir Massage und Heilgymnastik an der Universitat Berlin, 
Dozent an der deutschen Hochschule fiir Leibesiibungen

Band I:
1926. Gr.-8°. VIII, 279Seiten. Mit 71 Abbildungen im Text 

und auf 19 Tafeln. M. 14.40, geb. M. 16.50
*

Band II:
Massage und Gymnastik 

bei Erkrankungen der einzelnen 
Organsysteme

1 g 2 6. Gr.-8°. VII, 554 Seiten mit 2 3 Abbildungen im Text. 
M. 15.—, geb. M. 17.—

Wir haben seit langem ein so ausfiihrliches und sorgfaltig 
durchgearbeitetes Buch gebraucht. Hoffentlich wird es im- 
stande sein, das Interesse fiir die Massage und Heilgymnastik 
und die genaue Kenntnis dieses Heilfaktors auch bei den 
Arzten mehr zu fordern und damit die Ausiibung von Massage 
und Heilgymnastik unter die Kontrolle wissenschaftlich 
denkender und arbeitender Fachkollegen zu stellen. KI. W.

Konzentrationsgymnastik
fiir zerstreute und nervose Kinder

Ein Buch fiir Arzte, Lehrer und Eltern 
von Dr. med. CARL POTOTZKY

Leiter der Poliklinik fiir nervbse und schwer erziehbare Kinder am 
Kaiserin-Auguste-Viktoria-IIaus, Reichsanstalt in Charlottenburg 

1926. 8°. 8oSeitenText mit 55 Ubungsbildern. Geb.M.3.— 
Diese Konzentrationsgymnastik stellt eine neuartige Verwen- 
dung der Gymnastik dar. Sie ist hier nurMittel zum Zweck... 
Hier haben wir einen Weg, auf dem das Konzentrationsver- 
mogen gleichsam spielerisch geschult werden kann. D. M. w.

GEORG THIEME / V E R L A G / LEIPZIG
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