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Fragestellung.
Seit Jahren beschaftigte uns lebhaft die Frage, wie 

wohl das deutsche Turnen und die schwedische Gymnastik zu 
ihrer eigentiimlich starren, geradlinigen Bewegung und Haltung 
gekommen sein mógen. Beide bevorzugen bekanntlich Bewe- 
gungen mit gestreckten GliedmaBen und gestrecktem Rumpf; 
wenn sie notgedrungen andere Bewegungen ausfiihren lassen, 
die infolge der Starrstellung irgend eines Gelenkes gar nicht ge- 
lingen wiirden, so beginnen sie wenigstens in einer Streckhalte 
und kehren in diese zuriick. Bewegungen und Haltungen wer- 
den dabei auf ein rechtwinkeliges Achsenkreuz bezogen; jene 
Halten werden bevorzugt, die den drei Hauptrichtungen des 
Raumes entsprechen. Der Kórper des Turnenden wird win- 
kelig, vornehmlich rechtwinkelig geknickt.

Bei den sogenannten Freiiibungen erscheint diese 
Eigentiimlichkeit am deutlichsten; die Grundstellung, starr, auf- 

' gereckt, mit rechtwinkelig gestellten FiiBen, driickt sie vollendet 
aus, Aber auch die akrobatischen Stiicke des deutschen Ge- 
ratturnens passen sich der winkelig starren Bewegungsweise an, 
so weit die Eigenart der Kunststiicke das zulaBt. Gehen, Lau- 
fen, Springen wurden lange Jahre im deutschen und im schwe- 
dischen Turnen in das Geradlinige stilisiert.

Solche Bewegungen und Haltungen fallen ganz aus dem 
Rahmen der Alltags- und der Arbeitsbewegung heraus; niemand 
diirfte es wagen, sich auf der StraBe so zu bewegen, wie das bei 
den „Freiubungen" von ihm verlangt wurde. Bei der Arbeit 
wurden die ,,Turnbewegungen“ ein schwerer Nachteil sein; nie
mand wendet sie dort an.

Die Gegensatzlichkeit zwischen dem Leben und den 
Turnschulen fallt um so mehr auf, ais die Turnschulen doch dem 
Leben dienen wollen. Auch den Turnlehrern ist das nicht ent- 
gangen; sie haben nach Begriindungen gesucht. Und sie fanden 
sie; jeder in der Richtung seines besonderen Arbeitsgedankens.

Die S c h w e d en lehren im Sinne von P. H. Ling: 
Die Bewegungen des taglichen Lebens, vornehmlich die Ar- 
beiten, wirken verbildend auf den Kórper. Denn sie sind ein- 
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seitig, werden immer vor dem Kórper ausgefiihrt und bean- 
spruchen die Gelenke nur im mittleren Umfang. Unzureichen- 
der Bewegungsumfang und gebeugte Gewohnheitshaltungen sind 
die unschóne und gesundheitsschadliche Folgę. Die Gymnastik 
hat diesen Schadigungen entgegenzuwirken und ihnen vorzu- 
beugen. Deswegen muB sie die Gelenke stets bis zu den Grenz- 
anschlagen beniitzen, also in vollster Streckung arbeiten.

Die Deutschen betonen in ihren Lehren den er- 
zieherischen Sinn des Turnens: Das Turnen dient der Willens- 
bildung. Der Geist muB die volle Herrschaft iiber den Leib 
haben, der ein willfahriger Diener seines Herrn zu sein hat. 
Dieser Gehorsam pragt sich am deutlichsten aus und kann am 
besten geschult werden an solchen Bewegungen, die im gewóhn- 
lichen Leben nicht vorkommen. Das sind die geradlinigen Be
wegungen. Diese Schulung muB mit einfachsten Bewegungen 
beginnen und zu immer vollkommeneren ansteigen. Die gerad
linigen Bewegungen sind die einfachsten; durch ihre Zusammen- 
setzung kommt man zu den Tatigkeiten.

Auch die Schweden begehen den gleichen schweren 
Fehler des atomistischen Denkens (der Teil ist vor dem Gan- 
zen), wenn sie sagen: Jede Bewegung muB richtig bestimmt sein. 
Deshalb muB man ihre Wirkung kennen. Die Wirkung der ge- 
radlinig gewinkelten Bewegungen kennt man genau, weil man 
weiB, wie dabei die Muskeln arbeiten und welche Muskeln tatig 
sind.

Es ist hóchst unwahrscheinlich, daB eine in allen we- 
sentlichen Dingen iibereinstimmende Bewegungsweise hervor- 
gegangen sei aus zwei ganz verschiedenartigen Bildungsgedan- 
ken. Weit eher darf man annehmen, daB die Begrundungen ge- 
sucht wurden, erst nachdem jene Form dastand. Woher kommt 
dann die Form? — Am ehesten wird man einen gemeinsamen 
Schónheitsbegriff vermuten, der die beiden Kórperbildungs- 
systeme schlieBlich auch zu gleichen Bewegungen fiihrte. Sobald 
die Turniibungen einer Gruppe oder einer Masse zu Schau- 
zwecken ausgefiihrt werden, ist namlich Gleichzeitigkeit und 
Gleichartigkeit der Bewegungen ein erstes einfachstes Mittel, 
um Schauwirkung zu erzielen. Da sowohl die Schweden ais die 
Deutschen solche Schauiibungen mit Gruppen auffiihren, so ist 
daraus die Bevorzugung starrer Bewegungen und Halten weit- 
gehend erklarbar. Vollstandig befriedigend ist aber die Er- 
klarung nicht. Es gibt eine zweite Móglichkeit. DaB namlich 
anfanglich die starre Geradbewegung von auBen her iibernom- 
men und im Turnen nur weitergebildet worden sei unter dem 
EinfluB der Schaustellungen, die man veranstaltete.
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Jedermann denkt dabei an den Soldatendrill, bei dem 
wir ja die gleiche Bewegungsweise wiederfinden und auch die 
gleiche Art, Bewegungsteile zu lernen, um daraus dann ein 
Ganzes zusammenzusetzen. Es ist allgemein bekannt, dafi die 
Bewegungen des Soldatendrills nicht zweckhaft sind, daB sie 
mit der modernen Kriegfiihrung nicht in sinnvollen Zusammen- 
hang zu bringen sind; es sind keine Kampfbewegungen und auch 
keine Arbeitsbewegungen. Das Heer selber sieht sie ais for- 
males Bildungsmittel an, mit dem Ziele, die Soldaten zur Unter- 
ordnung, zum Gehorsam zu erziehen, der die Voraussetzung 
jeder kriegerischen Handlung eines Heeres ist. Das Heer ver- 
wendet die starren Bewegungen auch in allen seinen Schaustel- 
lungen, bei seinen Aufziigen und Zeremonien. Wenn man auch 
annimmt, die Turnerei habe die Soldatenbewegung ubernom- 
men, schon weil sie ihre wesentliche Aufgabe in der Wehrhaft- 
machung der jungen Manner sah, so war damit immer noch nicht 
gelóst die Frage nach der Herkunft der militarisch-turnerischen 
Bewegung. Es galt deshalb, dieser Entwicklung innerhalb des 
Heeres nachzuspiiren, um aufzudecken, wann der Soldat be- 
gann, sich anders zu bewegen ais der Arbeitsmensch und warum 
er das tat. Diesen Teil der Untersuchungen konnten wir schon 
vor fiinf Jahren abschlieBen. Die Drillbiicher des Heeres zeigen 
nahezu liickenlos die Entwicklung der Bewegungs- und Hal- 
tungsvorschriften und den Wandel der Formen innerhalb der 
Zeit von 1600 bis heute.

Unsere ursprungliche Fragestellung erfuhr bald eine 
wesentliche Einengung nach der einen Seite, eine starkę Er- 
weiterung nach vielen anderen.

Wir erkannten namłich, daB die Haltung sozusagen ein 
Leitmotiv fiir die dazu gehórigen Bewegungsformen sei. Man 
kann mit groBer Sicherheit aus der Haltung, die der Krieger im 
Dienste einzunehmen hat, riickschlieBen auf die Bewegungen, 
die ihm vorgezeichnet sind, im Ernst und bei der Feier. Genau 
ebenso verhalt es sich auch mit dem Turnen. Auch hier ist die 
,,Grundstellung“ kennzeichnend fiir die Bewegung, und man 
kann den Formwillen und die Formhóhe einer turnerischen 
Arbeitsrichtung aus der Grundstellung erschlieBen. Das hat be- 
reits Lindhard klar gesagt: „Wenn man versteht, wie ein 
gymnastisches System die Grundstellung auffaBt, so besitzt man 
den Schliissel zu dem ganzen System. In der Grundstellung kann 
ein System seine Starkę, aber auch seine Achillesferse zeigen.

B Lindhard, Den specielle Gymnastikteori, anden omarbejdede 
Udgave. Carl Larsens Boghandel 1918. S. 115—116.
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Wir beschrankten uns aus den gleichen Erwagungen heraus auf 
eine vergleichende Untersuchung der Vorschriften iiber das 
Stehen. Es war aber nicht einmal nótig, das Stehen in allen 
seinen Einzelziigen zu schildern, Es geniigte, die Vorschriften 
iiber die Stellung der Beine zu vergleichen. Jeder Wechsel der 
Beinstellung verandert ja zwangslaufig das gesamte Haltungs- 
bild und zwar nicht nur kórperlich, sondern auch dem Aus- 
druckswert nach. Wer Kraft, Gewandtheit, Zierlichkeit oder 
Gehorsam darstellen will, steht in einer ganz bestimmten Art. 
Alle Biicher, die eine Soll-Haltung beschreiben, geben daher ge- 
naue Vorschriften daruber, wie die FiiBe zu setzen sind. Aus 
der Haltung der FiiBe kann man infolgedessen erstaunlich viel 
herauslesen iiber den Haltungswillen, das Haltungsvorbild, die 
einer Stellung zugrunde liegen.

Es wurde uns klar, daB nicht nur das Heer oder gar nur 
das Turnen Idealhaltungen aufgestellt haben. Die ,,Gesellschaft“ 
eines jeden Zeitabschnittes hat eine Haltung, die sie fiir richtig, 
fur vornehm, fiir schón halt. Solche Haltungen sind Gebarden. 
Sie sind nicht nur zweckbedingt, sondern Stilglied. Sie gehóren 
ebenso zum Stil einer Zeit, wie die Kleidung, der Tanz, die 
Musik, die Dichtkunst, Malerei und die Baukunst.

Wir unternahmen daher den Versuch, die vornehmen 
Haltungen und damit den Haltungsstil verschiedener Zeiten auf- 
zudecken, und wenn móglich, die Wurzeln zu finden, aus denen 
diese Haltungen herkamen, die Gesetze zu zeigen, nach denen 
sie sich wandeln.

Wir sind uns dariiber klar, daB dieser Versuch nur im 
bescheidenen MaBe gelang, meinen aber, daB es an sich wert- 
voll war, die Frage einmal aufzuwerfen und so zur Kulturge- 
schichte und Stilgeschichte der menschlichen Bewegung einen 
kleinen Beitrag zu liefern.

Eine Beschrankung auf die Grundstellung des Kriegers 
war nunmehr nicht zweckdienlich; es muBten die Untersuchun- 
gen ausgedehnt werden auf alle Gebiete menschlicher Bewe
gung, denen EinfluB auf die Haltungsgebarde zugetraut werden 
konnte. DaB die wirtschaftlichen Arbeiten hierbei auBer Be- 
tracht bleiben konnten, war selbstverstandlich. Dagegen war 
es ais sicher anzunehmen, daB eine Untersuchung des Tanzes 
und zwar vor allem des Gesellschaftstanzes, sehr auf- 
schluBreich sein muBte. Auch iiber den Tanz besteht ein reiches 
Schrifttum, aus dem man hoffen durfte, die jeweils geltenden 
Vorschriften iiber die gute Haltung ersehen zu kónnen. Wir 
durchsuchten darurn die von den Tanzmeistern verfaBten T a n z- 
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b ii c h e r nach Haltungsvorschriften. Drillbiicher und Tanz- 
biicher regten uns an, noch das Fechtenin den Kreis der Be- 
obachtungen einzubeziehen. Das Fechten spielte ja Jahrhun- 
derte hindurch im Leben des vornehmen Mannes eine ahnliche 
gesellschaftliche Rolle wie der Tanz und man durfte daher 
von den zahlreichen Fechtbiichern wertvolle Aufschliisse 
iiber die Haltung erwarten.

Da wir den sicheren Grund der Quellenwerke iiber Be- 
wegung und Haltung nicht verlassen wollten, so muBten wir uns 
im wesentlichen auf die europaische Entwicklung von der Re- 
naissance angefangen beschranken.

Fiir die Ausdehnung der Untersuchungen auf andere 
Kulturkreise standen uns noch zu wenig Hilfsmittel zur Ver- 
fiigung und es galt uns vornehmlich Grundsatzliches iiber den 
Stilwandel der Haltung und der Bewegung herauszuarbeiten, 
nicht aber einen mehr oder minder vollstandigen kulturhistori- 
schen Uberblick zu geben.

Die Haltung der Frau muBte in dieser Unter- 
suchung stark zuriicktreten, und zwar aus zwei Griinden. Die 
alten Biicher geben nur wenig iiber die Haltung der Frau an 
und die Stellung der FiiBe war jahrhundertelang bei der Frau ganz 
unwesentlich, weil man sie unter den weiten und langen Rócken 
nicht sehen konnte; sie wurde deshalb nicht ais Mittel der 
Darstellung gebraucht. Wir werden nur gelegentliche Bemer- 
kungen und einiges Grundsatzliche iiber die ,,schóne“ Haltung 
der Frau sagen. Mehr wird dariiber die Arbeit eines unserer 
Schiller bringen, die noch nicht abgeschlossen ist.

Dem Wesen der Untersuchung nach, die die Haltung 
kulturgescbichtlich zeigen will, konnte die Naturgeschichte der 
Haltung nur sparlich bedacht werden. Nur so weit namlich, um 
zu zeigen, worin die Stilisierung der Haltung eigentlich besteht, 
im Gegensatz zur rein vom Zweck bestimmten Alltagshaltung, 
der „natiirlichen" Haltung. Die Anschauungen der Medizin 
muBten kurz zusammengestellt und stilgeschichtlich beleuchtet 
werden und schlieBlich war die padagogische Nutzanwendung zu 
ziehen: Wie soli der Erzieher sich verhalten? MuB er seinen 
Zógling in die Haltungsmode oder die Haltungssitte seiner Zeit 
einzufiigen trachten, oder hat er unter richtiger Haltung nur 
eine biologisch richtige Haltung zu verstehen und zu lehren, un- 
bekiimmert um Zeitstrómungen.

Ein Wort noch von den Vorarbeiten, die iiber die Frage 
bereits vorliegen. Keine einzige Schrift befafite sich bisher mit 
der von uns aufgeworfenen Gesamtfrage. Dagegen liegen eine 
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gróBere Anzahl von Abhandlungen vor, die sich mit einer der 
Teilfragen abgeben. Sie sind in den nachfolgenden Abschnitten 
angefiihrt. Einige muB ich noch besonders erwahnen. So 
einen Aufsatz von Steineman n1), der uns mit angeregt 
hatte, dem Problem nachzugehen. Friiher schon waren wir 
durch die Arbeit von Schmidt-Móller und Radziwiłł2) 
und durch die deutsche Gymnastikbewegung auf Stilfragen hin- 
gelenkt worden. Von eigenen Arbeiten dienten mehrere der 
Klarstellung des Unterschiedes zwischen natiirlichen und stili- 
sierten Bewegungen, besonders der Aufsatz „Turnboden und 
Biihne3). Auch Streichers Abhandlung „Uber die natiir- 
liche Bewegung"4) gehórt hierher.

Die wichtigsten Vorarbeiten uber die Frage der FuB- 
haltung oder der Beinstellung stammen von den Kunsthistorikern 
Lange Julius5), Lange K. und von T i k k a n e n6).

Julius Lange hat sich mit der Verwendung der 
Gratschstellung durch die italienischen Kiinstler der friihen Re- 
naissance befaBt und hat bereits den sehr wesentlichen Gedan- 
ken gepragt, daB man die Anwendung eines kiinstlerischen Mo- 
tivs nicht nur aus der Persónlichkeit des Kiinstlers, sondern auch 
aus seiner Zeit verstehen miisse. In der von bedeutenden 
Kiinstlern, so von Donatello, von Andrea del Castagno und be
sonders von Luca Signorelli zur Darstellung mannlicher Ge- 
stalten beniitzten Gratschstellung, sieht Lange nicht nur ein 
kennzeichnendes Ausdrucksmittel fiir die „Wiedergeburt der 
Menschen von der nachtlichen Furcht und dem Beben des Mit- 
telalters". Er schlieBt daraus auch, daB die gespreizte Stellung 
gegen das Jahr 1500 fiir einen typischen Zug des ritterlichen 
Wesens galt.

K. Lange hat lediglich das Motiv des aufgestiitzten 
FuBes in der antiken Kunst und dessen statuarische Yerwendung

*) Steinem a nn, Natiirlicher und unnatiirlicher Bewegungs- 
stil. Kórpererziehung, 1924.

2) Schmidt, Molier und Radziwiłł, Schónheit und Gym- 
nastik, Veriag von B. C. Teubner in Leipzig, 1907.

3) Gaulhofer, Turnboden und Biihne. Zeitschrift „Quelle".
4) Streicher, Margarete, Uber die natiirliche Bewegung, Zeit

schrift „Quelle”.
5) Julius Lange, die Geschichte eines Motivs (1888), enthalten 

in: Ausgewahlte Schriften, herausgegeben von Georg Brandes und Peter 
Kóbke, Bd. II, S. 85. Verlag von J. H. Ed. Heitz in StraBburg. 1912.

s) J. J. T ikkan en, Die Beinstellungen in der Kunstgeschichte, 
ein Beitrag zur Geschichte der kiinstlerischen Motive. Acta societatis scien- 
tiarum fennicae, Tom XLII, Nr, 1. Druckerei der finnischen Literaturgesell- 
schaft. 
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behandelt, weshalb seine Arbeit fur uns unwichtig ist. Ti k - 
k a n e n aber ist der Frage der Beinstellungen in der bildenden 
Kunst allgemein nachgegangen, trug eine Fiille bedeutsamer Be- 
lege zusammen, zog auch Folgerungen, die mit unseren eigenen 
in vielen Punkten iibereinstimmen. Wir werden mehrmals auf 
seine Ansichten zurtickkommen, besonders im SchluBabschnitt. 
Nur so viel sei erwahnt, daB T i k k a n e n bereits die Gratsch- 
stellung in ihrer Bliitezeit mit dem Kampf der gepanzerten Rit- 
ter mit den schweren Schlagschwertern in ursachlichen Zu- 
sammenhang bringt, ferner die schrage Wartestellung mit Stand- 
und Spielbein mit dem Rapierfechten und endlich das Stehen 
mit vorgestelltem und auswarts gedrehtem Spielbein ais Tanz- 
meisterstellung erkennt. Wenn es auch ais sicher gelten darf, 
daB jeder Ktinstler ein Kind seiner Zeit ist und daB sich Hal- 
tungsgewohnheiten und Haltungsvorbilder dieser Zeit in seinen 
Werken widerspiegeln, besonders in Sittenbildern und Bild- 
nissen, so sind doch die Schliisse, die man aus Werken der Ma- 
lerei und der Bildhauerei ziehen kann, allein nicht beweiskraftig 
fiir den Haltungsstil und noch weniger Sicherheit kann man auf 
diesem Wege iiber die Herkunft der betreffenden Haltungen ge- 
winnen. Nur im Zusammenhange mit anderen Methoden ergibt 
das Nachpriifen ktinstlerischer Haltungsideale sichere Er- 
gebnisse.

In einem wichtigen Punkte laBt uns die Untersuchung 
von T i k k a n e n ganz im Stich. Er behandelt namlich nicht 
das aufrechte Stehen mit geschlossenen Beinen und mit ge- 
schlossenen oder gewinkelten FiiBen, obgleich diese Stellung in 
der Kunst nicht unbekannt ist. Haben sie doch z. B. die Agypter 
reichlich verwendet. Und gerade diese Stellung spielt im ver- 
gangenen Jahrhundert und in der Gegenwart ais vorgeschrie- 
bene und geltende Mannerhaltung eine groBe Rolle. Daraus er- 
sieht man, daB die Kunst durchaus nicht immer die gleichzeitigen 
Haltungssitten wiedergibt; sie geht oft ihre eigenen Wege, folgt 
besonderen Gesetzen der Darstellung, die nicht aus der modi- 
schen Haltungs- und Bewegungsweise abgeleitet oder erklart 
werden kónnen. Die ktinstlerische Darstellung ist niemals nur 
ein Abklatsch des in der Welt Bestehenden. Die Gegenstande 
und die Menschen sind vielmehr durch ein ktinstlerisches Tem
perament gesehen, dem Wirklichen mehr oder weniger entrtickt.

Wahrend die vorgenannten Kunsthistoriker in Verfol- 
gung gewisser ktinstlerischer Motive, die zum Bestand der bil
denden Kunst gehóren, Schliisse auf den Haltungsstil und Be- 
wegungsstil der Menschen gezogen haben, hat B i e in seinem 

13



Werke „Der Tanz“ eine Geschichte des Bewegungsstiles auf 
unmittelbarem Wege zu schreiben unternommen. Er zieht alle 
Formen des Spieles mit der Bewegung in den Kreis seiner Be- 
trachtungen, nicht nur den Tanz, sondern auch das Fechten, 
das Exerzieren, den gesellschaftlichen Verkehr, die er alle dem 
Begriff Tanz einordnet, allerdings auch dann, wenn es sich 
nicht um ein Spiel mit der Bewegung handelt, das der Hervor- 
bringung des Schónen dient. Darin kónnen wir ihm nicht folgen. 
Aber sein Werk ist doch der groBe Rahmen, in den auch unsere 
Untersuchung iiber die FuBhaltungen gehórt, und wir werden 
wiederholt seine Ansichten und Ergebnisse heranziehen miissen.
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Die Stellung des Kriegers.
Der Kampf auf Tod und Leben ist eine so ernste Ange- 

legenheit, daB dabei fiir Zeremonien kein Platz ist. Selbstver- 
standlich wird jeder, der sich irgend einer Waffe zum Angriff 
oder zur Verteidigung bedient, bestrebt sein miissen, die zweck- 
maBigste „Kampfhaltung" oder mit einem anderen Wort ,,Ar- 
beitshaltung“ einzunehmen. Wie bei jeder Arbeit ist diese Hal
tung von auBen her bestimmt durch die zu lósende Aufgabe und 
durch das Werkzeug, das man anwendet.

Es muB daher so viele verschiedene Kampfstellungen 
geben, ais es wesensverschiedene Waffen gibt, wobei noch be- 
riicksichtigt werden muB, daB die Stellungen wahrend des 
Kampfes vielfach wechseln und auch von den Handlungen und 
Bewegungen des Gegners abhangen.

Immerhin kann man fiir jede Waffe die haufigsten und 
besten Ausgangshaltungen mit Hilfe der Erfahrung feststellen. 
Es gehórte seit jeher zur Kriegerausbildung, zur Schulung im 
Gebrauch einer Waffe, daB man den Neuling auch mit der vor- 
teilhaftesten Haltung bekannt machte. Welch mannigfaltige 
Ausgangsstellungen durch die Waffen bedingt werden kónnen, 
kann man abschatzen, wenn man einige Jahrhunderte der euro- 
paischen Zweikampfe und Kriege iiberblickt. Die Ausgangs- 
stellung eines Bogenschiitzen ware sinnlos fiir den Mann, der 
ein Maschinengewehr zu bedienen hat. Wer einen leichten 
Speer zu schleudern hat, stellt sich andes hin, ais ein zweiter, 
der mit einer Hellebarde oder mit einem Zweihanderschwert 
dreinschlagen will. Dessen Stellung ware wieder zweckwidrig 
fiir den Rapierfechter.

Mit dem Feuergewehr steht man ganz anders, ais mit 
einem Sabel; der Musketier, der Grenadier, der Schiitze mit 
dem Repetiergewehr, jeder hat seine Zweckstellung, ebenso wie 
der Kanonier seine eigene hat. Bei der Bedienung einer der 
modernen Kriegsmaschinen kann man von einer kriegerischen 
Ausgangshaltung der Bedienungsmannschaften iiberhaupt nicht 
reden; die Leute stehen so, wie es die verschiedenen Arbeits- 
griffe, die sie auszufiihren haben, verlangen.
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Wenn es also iiberhaupt eine einheitliche kriegerische 
Zweckstellung jemals gegeben hat, so kann das nur in Zeiten 
gewesen sein, in denen der Nahkampf vorherrschte; das Zeit- 
alter des maschinellen Fernkrieges oder etwa eines zukiinftigen 
chemischen Krieges kann eine einheitliche Zweckstellung nicht 
brauchen.

Aber auch im Nahkampf kann sich eine iibereinstim- 
mende Ausgangshaltung nur dann herausbilden, wenn die Be- 
waffnung einheitlich ist.

Nun wissen wir aber, daB auch in den vielgestaltigen 
heutigen Heeren die Soldaten auf eine ganz bestimmte Stellung 
gedrillt werden; auf die starr aufgerichtete, etwas vorgeneigte 
Haltung mit geschlossenen Fersen und gewinkelt auswarts ge- 
drehten FiiBen. Mit dem Kampf unmittelbar kann eine solche 
Stellung nicht im Zusammenhang stehen. Sie muB andere 
Griinde haben. Die kónnen darin liegen, daB man eine solche 
Stellung zwar nicht im Kampf verwendet, wohl aber, um eine 
Kampfgruppe gróBerer oder kleinerer Ordnung sinnvoll und 
zweckhaft aufstellen und bewegen zu kónnen. Eine Stellung, 
die fiir alle Soldaten eines Heerkórpers vorgeschrieben wird, 
kann also vom Einzelnen aus gesehen sinnlos sein, aber zweck
haft von der Gesamtheit aus.

Dann ist es noch denkbar, daB die Haltungsvorschrif- 
ten mit der Kampfhandlung iiberhaupt nichts zu tun haben. Jede 
Gemeinschaft von Menschen, also auch ein Kriegskórper, gibt 
sich Gesetze der inneren Ordnung, regelt den Dienst, bestimmt 
den Verkehr der Einzelnen untereinander. Sie kann daher auch 
eine bestimmte Gebardensprache des dienstlichen Alltagsver- 
kehrs herausbilden und anbefehlen, die im Zeremoniell der 
Feiern zur hóchsten Geltung kommt.

Fiir die Haltung und Bewegung des Kriegers gibt es 
demnach zwei Grenzfalle. Zwischen der ganz zweckhaften 
Kampfstellung und der nur mehr symbolischen und formalen 
Gebardenstellung der Paradehaltung liegen die Haltungen, die 
wir in der Geschichte des soldatischen Drills tatsachlich be- 
obachten kónnen.

Begreiflicherweise kónnen stehende Heere im weit 
hóheren MaBe einheitlich ausbilden ais fallweise aufgebotene. 
Das Massenausbildungsmittel des Drills, die gemeinsame Kampf- 
weise, das einheitliche Geprange der Schaustellungen zeigt des- 
halb seine beste Entwicklung in den stehenden Heeren, wobei 
es natiirlich belanglos ist, ob es sich um Sóldnerscharen oder 
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um ein Volksheer handelt. Fiir die Frage der FuBstellung 
miissen selbstverstandlich die FuBtruppen und ihre Ausbildungs- 
vorschriften den besten AufschluB geben. Leider reichen 
solche Vorschriften, die Drillbucher, nur bis in das beginnende 
17. Jahrhundert zuriick und nur von da angefangen kann man 
auf Grund sicherer Quellen verfolgen, wie die Stellung der 
Krieger beschaffen war. Fiir die Sóldnerheere dieser Zeit gibt 
es bereits genaue Vorschriften iiber die Stellung des einzelnen 
Mannes, iiber die Bewegungen und Handgriffe, die er auszu- 
fiihren hat; aber es ist wohl nicht anzunehmen, daB dies alles 
erst um 1600 herum entstanden ist. Sicher ist der Drill das 
Endergebnis einer vorangegangenen langeren Entwicklung, be- 
ziiglich dereń wir nur auf Schliisse angewiesen sind. Die wol- 
len wir zunachst mit aller gebotenen Vorsicht ziehen, ehe wir 
die lange Reihe der Drillbucher untersuchen.

Bis zum ersten Drittel des 8. Jahrhunderts bestand 
das frankische Heer vorwiegend aus FuBkampfern. Nur der 
Kónig, das Kónigsgefolge und die Anfiihrer waren beritten. 
Dem Heere gehórten nur die Freien an, Jeder Mann dieses 
Volksheeres muBte fiir seine Ausriistung selbst Sorge tragen..

Unter Karl Martell anderte sich die Zusammen- 
setzung des Heeres unter dem EinfluB der Sarazenenkriege. 
Es muBten Reiterheere gebildet werden. (732 Sarazenen- 
schlacht bei Tours und Poitiers). Damit war das Schicksal des 
alten Volksheeres besiegelt. Die freien Bauern, um sich von 
den groBen Lasten des Kriegsdienstes zu befreien, gehen in 
die Munt der GroBgrundbesitzer; dadurch werden sie unfrei, 
brauchen aber keinen Heerdienst mehr zu leisten. Das Heer 
wird aufgefiillt durch Unfreie und Halbfreie, die besonders auch 
in das Gefolge des Kónigs aufgenommen werden. Dadurch 
werden sie frei, zur Belohnung fiir ihre Dienste bekommen sie 
Lehen. Es entsteht der neue niedrige Adel der Vasallen. 
Bischófe und andere groBe Herren geben wiederum Afterlehen, 
dereń Besitzer gleichfalls im niederen Adel aufgehen. Diese 
Bewegung greift auch auf den Boden rechts des Rheines iiber, 
hier unter dem EinfluB der Madjarenkampfe, fiir die man Rei
terheere braucht. Besonders Heinrich I., der die Madjaren in 
der Schlacht an der Unstrut 933 beśiegte, hat sich um die Aus- 
bildung einer Reiterei verdient gemacht. Auf diesem Wege ist 
allmahlich der Ritterstand entstanden, der seine Bliitezeit wah- 
rend der ersten Kreuzziige erlebte, eine kurze Verfallzeit wah- 
rend des Interregnums (1256—1273) und einen zweiten kurzeń 
Aufschwung bis gegen das Ende des 14. Jahrhunderts. Von da 
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ab wurde der kriegerische Wert der Ritterheere immer ge- 
ringer; die FuBtruppen dagegen wurden immer erfolgreicher und 
angesehener.

Bis in die erste Halfte des 16. Jahrhnuderts war die 
Reiterei in G 1 e v e n gegliedert1), die aus einem Ritter mit zwei 
Rossen fiir den Kampf und den Marsch, aus einem Diener und 
aus einem Schiitzen bestanden, beide ebenfalls beritten. Eine 
taktische Gliederung der Heerhaufen war bei dieser Zusammen- 
setzung aus laufer winzigen Einheiten nahezu unmóglich und 
deshalb spielten sich die Schlachten vornehmlich in den For- 
men des Turniers ab, das im wesentlichen aus vielen Einzel- 
kampfen bestand. Nach dem Brechen der Lanzen wurde der 
Kampf zu FuB fortgesetzt. Wegen der starken Panzerung, die 
die Ritter trugen, wurde mit sehr schweren Waffen gekampft, 
mit beidhandig zu lenkenden Schwertern, mit Hellbarden, mit 
Streitkolben u. dgl. mehr. DaB man in einer schweren Eisen- 
riistung und mit schweren Waffen in der Hand, mit denen wuch- 
tige Streiche auf den Heim des Feindes geschmettert werden 
sollten, nicht imstande war, eine kunstvolle und bewegliche 
Fechtweise auszubilden, ist leicht zu begreifen. Alles kam dar- 
auf an, fest zu stehen, eine gute Riistung zu haben, die den 
feindlichen Streichen widerstand und seinerseits wuchtige und 
wohlgezielte Hiebe anzubringen. Die Ausgangsstellung fiir das 
Fechten der Ritter mit den schweren Waffen war eine breite 
Seitgratschstellung. Man darf aber nicht meinen, daB das Zwei- 
handerschwert einfach uber den Kopf gehoben wurde, um es 
dann vorwarts abwarts auf den Heim des Feindes zu schlagen. 
Bei einer solchen Kampfweise ware ja die Standfestigkeit in 
der Seitgratschstellung sehr gering gewesen, wie Tikhausen 
richtig bemerkt. Die Kampfer kehrten aber einander die rechte 
Schulter zu und schwangen die Schwerter in machtigen Kreisen 
seitwarts auf den Gegner. Da sie in breiter Seitgratschstellung 
standen, geniigte ein Wechsel der Kniebeuge, um auch ohne 
Sprung aus dem Bereich der gegnerischen Waffe zu kommen. 
(Bild 1). Auf diese Weise ist die Ritterhaltung, der 
breite Seitgratschstand, gut zu verstehen. Er ist nichts an- 
deres, ais die symmetrische Ausgangsstellung zum Fechten mit 
dem Bihander und auch zum Fechten mit allen anderen schwe
ren Waffen, die damals gebraucht wurden. Bekanntlich ging 
der Schwertkampf oftmals in das Ringen uber und in den Kampf 
mit dem Dolch. Dazu waren natiirlich andere Stellungen nótig. *

Nach Georg Liebe, Der Soldat in der deutschen Vergangen- 
heit. Verlag von Diederichs, Leipzig 1899.
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Bild 1. Gottesgericht. - Miniatur in der Bibliotheąue Royale in Briissel. 
15. Jhdt.

Die kennzeichnende Waffe des Ritters war aber doch sein 
Schwert, und man konnte es durchaus verstehen, dafi die 
Gratschstellung nicht nur ais Ausgangshaltung zum Fechten 
gebraucht wurde, sondern auch ais schóne und vornehme, ais 
mannliche, ais adelige und ritterliche Haltung. Wir wissen 
dariiber aber nichts sicheres; ja soweit man das aus Bildwerken 
schlieBen kann, ist es wahrscheinlicher, daB die Fechthaltung 
und Kampfstellung der Ritter nicht auch zugleich ihre fest- 
liche Gesellschaftshaltung war, wenigstens nicht, solange der 
christliche Ritter, der Minnesanger ais die Vollendung der Rit- 
terlichkeit angesehen wurde. Seine Kampftiichtigkeit war zwar 
die selbstverstandliche Voraussetzung fiir das Ansehen und 
die Macht des Standes, aber zumindest in den Bildwerken wird 
das Kampferische nicht oder nur selten hervorgehoben. Die 
Gestalten stehen oft żart bewegt, weich und nur dann grat- 
schend, wenn eine Kampfszene dargestellt werden soli. Man 
kann daher durchaus nicht behaupten, daB der Gratschstand 
in der Bliitezeit des Rittertums die vornehme Mannerhaltung 
gewesen sei. Seine Kampfstellung war sie aber zweifellos. 
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Dem ganzen Aufbau der Ritterheere nach konnte weder ein 
Drill noch eine allgemein vorgeschriebene Stellung bestehen. 
Der Ritter hatte nur eine harte Einzelausbildung in den ritter- 
lichen Tugenden durchzumachen und mufite sich dann im spiel- 
haften Massenkampf, dem Turnier, erproben. Der Fubkampf 
bildete iibrigens immer nur den letzten Teil der kriegerischen 
Auseinandersetzung; wesentlicher war der Kampf hoch zu Rol3.

Bild 2. Ritter 1517 von A. Diirer?

Eine weit spatere Zeit, das XV. Jahrhundert, hat erst im 
Ritter vornehmlich den Helden, den Kampfer gesehen, obgleich 
ja damals die kriegerische Bedeutung der Ritterheere schon 
stark gesunken war. Und jetzt erst diirfen wir mit einiger 
Wahrscheinlichkeit annehmen, daB der Gratschstand zur an- 
gesehenen Mannerhaltung geworden war. (Bild 2.)
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Gegen die kriegerische Bedeutung und gegen die 
Machtstellung der Ritter waren allmahlich zwei Gefahren her- 
aufgewachsen. Die Feuerwaffen, die nach der Erfindung des 
SchieBpulvers (1350) aufkommen und besonders seit der Er
findung des Luntenschlosses in der Mitte des 15. Jahrhunderts 
eine gefahrliche Kriegswaffe werden, gegen die man sich nicht 
durch Panzer und Heim schiitzen kann, bedingen eine auBer- 
ordentliche Uberlegenheit des FuBvolkes uber den Ritter. Die 
deutschen Stadte, die vom 10. Jahrhundert ab sich zu steigender 
Macht entwickeln, treten immer kraftvoller den Ubergriffen 
der Ritter entgegen. Der 1254 gegriindete deutsche Stadtebund 
vermag erfolgreich gegen das Raubrittertum wahrend des Inter- 
regnums vorzugehen, die Hansa, 1294 begriindet, wird eine ge- 
waltige Macht. Die Stadte bilden wohlgeschulte und gut be- 
waffnete Kriegsscharen. Die Biirgerschaft von Briigge vermag 
schon 1302 die franzósischen Ritter in der „Sporenschlacht" von 
Kortrijk zu vernichten und diesem ersten Erfolg eines biirger- 
lichen FuBheeres uber ein Reiterheer folgen bald weitere. 1315 
siegen die Schweizer mit ihren Morgensternen und Hellebarden 
uber das Heer Leopolds von Oesterreich, 1386 wird Leopold III. 
von den Schweizern bei Sempach besiegt, 1388 bei Nafels. Die 
Bedeutung der biirgerlichen und bauerlichen FuBheere steigt zu- 
sehends. Die geanderte Wirtschaftsordnung bringt es mit sich, 
daB die Biirgerschaft der Stadte nicht mehr selber die Vertei- 
digung fiihrt. Ihr Reichtum gestattet das Anwerben von Sóld- 
nern und die Fiirsten folgen dem Beispiel. Die ewigen kleinen 
Handel auf deutschem Boden werden deshalb fast nur von Sóld- 
nern ausgetragen, unter denen sich auch Ritter befinden, die 
sich vertraglich zum Waffendienst der Stadte verpflichten. 
Kaiser Maximilian (1493—1519), der oftmals der „letzte Ritter" 
genannt wird, hat das Sóldnerwesen zum ersten Małe groBziigig 
in seinen Dienst genommen, hat zu seiner Organisation vieles 
beigetragen, so daB man ihn falschlich ais den Schópfer des 
Landsknechtwesens erklart hat. Tatsachlich tritt ja der deut
sche Landsknechtstand um das Ende des 15. Jahrhunderts nahe- 
zu unvermittelt hervor und erlebt seine Bliite im 16. Jahrhun
dert. Die Landsknechte haben eine ziemlich einheitliche Be- 
waffnung. Ihre Hauptwaffe auBer den Feuerwaffen ist der 
lange SpieB, der zur Bekampfung von Ritterheeren sehr ge- 
eignet war. Wie die Schweizer, die aber vornehmlich kurze 
Waffen trugen, bildeten die Landsknechte im Kampf den 
dicht gedrangten Gewalthaufen, der bis zu achtzehn Mann tief 
aufgestellt wurde. Das waren die ersten taktischen Einheiten, 
wenn sie auch nur fiir das Gefecht gebildet wurden. Gegen die 
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langen SpieBe des Gewalthaufens „des Igels“ vermochten die 
Reiter schon deshalb nichts auszurichten, weil sie noch immer 
in Gleven gegliedert waren, also keine einheitliche Masse dar- 
stellten, sondern einen Haufen von Einzelkampfern.

Mit anderen Worten: die aristokratische Kampfweise 
der Ritter konnte gegen die geschlossene und einheitliche Masse 
der Landsknechte nicht aufkommen. Die Volkstiimlichkeit der 
Landsknechte wurde auBerordentlich groB, nachdem sie unter

Bild 3. FuBvolk Karls des Kuhnen. - Kupfer eines Monogrammisten 
des 15. Jhdts.

ihrem prachtvollen Fiihrer Georg von Frundsberg die bis- 
her fur unbesiegbar gehaltenen Schweizer, die im franzósischen 
Solde kampften, bei Bicocca (1522) und bei Pavia (1525) ge- 
schlagen hatten. Neben den Landsknechten war die Bedeutung 
der Reiterei nur mehr gering, aber sie verschwand natiirlich 
ebensowenig, wie es auch in der Ritterzeit am FuBvolk nie ge- 
fehlt hat. Bild 3 zeigt das Fufivolk Karl des Kuhnen, allerdings in 
einer Darstellung, die erst aus dem 15. Jahrhundert herriihrt. 
Es bestand demnach aus Bogenschiitzen, Armbrustschiitzen, 
Spiefitragern und Kriegern mit der Hellebarde. Sie stehen auf 
dem Bilde fast durchwegs im Ritterstand. Diese alteren FuB- 
vólker sind zwar Vorlaufer der Landsknechte, aber erst diese 
haben den FuBkampfer wieder zu vollen Ehren gebracht. Es 
gibt iiberaus zahlreiche bildliche Darstellungen von Lands
knechten. T i k k a n e n hat schon aufmerksam gemacht, 
daB sie die Gratschstellung bevorzugen. Auch die Lands
knechte kampften zum gróBten Teil noch mit schweren Waffen,
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Bild 4. Landsknecht-Hauptmann 1587 - Kupfer von Goltzius, Miinchen 
Kupferstichkabinett B. 126
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ahnlich wie die Ritter, daher war ihre Ausgangsstellung der 
Seitgratschstand.. Und da sie ausschliefilich FuBkampfer waren, 
muBte diese Art des Stehens fiir sie noch weit kennzeichnender 
sein, ais fiir Ritter. Allerdings haben auch die Landsknechte 
noch andere Nahwaffen verwendet, z. B. den Dolch; auch das 
Ringen war ein vielgeiibtes Kampfmittel und fiir beide ist, wie 
wir schon sagten, der Gratschstand nicht die einzige oder gar 
beste Ausgangs- oder Kampfstellung. Auch der Musketier 
konnte nicht beim SchieBen gratschend stehen. Man kann aber 
doch begreifen, daB die ausdrucksvolle feste Spreizstellung zur 
Kennzeichnung des selbstgefalligen tapferen Landsknechtes 
diente, diese Haltung war ja seine bevorzugte Kampfstellung. 
Uberdies mógen Vergleiche mit dem Rittertum dieser Manner- 
stellung Vorschub geleistet haben. Wir verzichten an dieser 
Stelle auf ein Heranziehen der zeitgenóssischen Bildkunst. Dar- 
iiber wird man im Schlufiabschnitt Naheres finden. Jedenfalls 
wissen wir nichts Sicheres dariiber, ob die Landsknechtheere 
bereits vorgeschriebene Haltungen und Stellungen kannten und 
ob sie einen besonderen Stil der Bewegung fiir ihre Festlich- 
keiten herausgebildet hatten. Dariiber gibt es nur Vermutun- 
gen. Zwei Kupferstiche von G o 11 z i u s aus dem Jahre 1587 
zeigen einen Landsknechthauptmann (Bild 4) und einen Fahnen- 
trager in einem stilisierten Marsch, der sofort an den modernen 
Parademarsch erinnert. Ob eine solche Art zu gehen aber zu 
den Vorschriften gehorte, oder ob der Kunstler nur das gewich- 
tige Einherstolzieren darstellte, weil es die Gesinnung und Ar- 
tung der Landsknechte besonders deutlich zum Ausdruck bringt, 
kann man nicht entscheiden, weil Drillbiicher aus dieser Zeit 
nicht bekannt sind.

Wie weit iiberhaupt bei den Landsknechten im 16. Jahr- 
hundert das Drillen oder Exerzieren bereits ausgebildet war, 
wissen wir nicht. Vielleicht konnte man bei einem griindlichen 
Quellenstudium dariiber etwas naheres erfahren. Es ist aller
dings nicht wahrscheinlich, dafi der Drill feste und einheitliche 
Formen angenommen hat, dazu war die Zusammensetzung der 
Landsknechtscharen viel zu bunt, die Ordnung zu demokratisch 
und die taktische Gliederung zu einfach. Zur Aufstellung der 
Gewalthaufen bedarf es keiner sorgfaltigen Ubung, man hatte 
auch geraume Zeit, um sich bereit zu stellen und was schliefi- 
lich die Frage des Stehens des einzelnen Kriegers angeht, so 
darf man wohl sagen, daB GleichmaBigkeit des Stehens im Ge
walthaufen nicht erforderlich war. Sie war taktisch nicht not- 
wendig. Eine zusammenhangende Darstellung uber die Aus- 
bildung des Landsknechtes im 16. Jahrhundert ist nicht vor- 
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handen und wir sind der Frage nicht weiter nachgegangen, weil 
sie fiir den Gang unserer Untersuchung nicht bedeutsam ge- 
nug ist.

Die Taktik der Landsknechte macht in der zweiten 
Halfte des 16. Jahrhunderts keine Fortschritte. Vor allem blieb 
die Frage ungelóst, wie man dem standig wachsenden Uber- 
gewicht der Feuerwaffen Rechnung tragen sollte. M o r i t z 
von Oranien hat das Verdienst, zu Beginn des 17. Jhdts. 
einen wesentlichen Fortschritt einzuleiten. Er fiihrte sozusagen 
die altrómische Manipulartaktik ein, indem er die Gewalthaufen 
in kleinere Einheiten auflóste, die abwechselnd aus SpieBern, 
Hakenschiitzen und Targatragern bestanden und schachbrett- 
artig in drei Treffen geordnet waren.

Dazu war eine gewisse Beweglichkeit der taktischen 
Einheiten erforderlich und infolgedessen auch eine Normierung 
der Stellungen und Bewegungen und nicht nur der Waffen. 
Uber die Gliederung seines Heeres, iiber die Bewaffnung, aber 
auch iiber die Ausbildung des einzelnen Mannes bekommen wir 
AufschluB aus den Biichern von Jakob van G h e y n2) und Adam 
van B r e e n3). Und damit eroffnen wir auch die Reihe der 
Quellenwerke, die uns den Werdegang des modernen Soldaten- 
drills in liickenloser Reihe zeigen. Im Heere Moritz von Ora- 
niens handelt es sich also nicht mehr um die alte Kampfweise 
der Landsknechte, obgleich die SpieBtrager noch eine bedeu- 
tende Rolle spielen. Neben ihnen gibt es aber Schiitzen mit 
dem Rohr und Musketiere in gleicher Zahl. Neu taucht auf 
der mit dem Rapier bewaffnete Targatrager mit dem ver- 
schlieBbaren Heim und dem Brustharnisch.

2) Maniementd'armes, d’arquebuses, mousąuetz et piąues 
en conformite de 1’ordre de monseigneur le prince Maurice Prince d’Órange 
etc. Represente par figures par Jaąues de Gheyn, Amsterdan 1607.

3) Neuere Nassauische Waffenhandlung von Schilt, 
Spies, Rappier und Targa figiirlich abgebildet nach der neuw inventierten 
Ordnung des Durchlauchtigsten Hochgeborenen Fiirsten und Herrn, Herrn 
Mauritzen Printzen von Oranien usw. durch Adam v o n Breen, 1618.

Die organisatorischen Neuerungen des Moritz von Ora
nien wurden besonders von den protestantischen Heeren nach- 
geahmt, sie haben also auf die Entwicklung des FuBvolkes star- 
ken EinfluB genommen. Wir wollen sie vor allem nach den Hal- 
tungsvorschriften durchsuchen. Die schónen und genauen Stiche 
sind vorziigliche Haltungsvorbilder, der wenn auch knappe Text 
gibt guten Einblick in die Haltungsvorschriften. Wir geben 
eine kleine Auswahl von Stichen aus den Werken wieder, und 
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setzen dazu den Text aus der billigen deutschen Ubersetzung, 
die von Wilhelm Hoffmann 1609 herausgegeben wurde4). 
Dieses Buch ist das erste Drillbuch in deutscher Sprache und 
verdient schon deswegen eine gewisse Aufmerksamkeit.

4) TrillinBuch, Waffenhandlung von den Róhren, Musąuetten 
und Spiefien Gestalt nach der Ordnung des Hg. Fiirsten und Herrn, Moritzen 
Printzen zu Oranien usw, Figiirlichen abgebildet durch Jacob de Gheyn. 
gedruckt zu Frankfurt am Main in Verlegung Wilhelm Hoffmann 1609.

SpieBtrager : Der SpieBtrager ist mit einem Brust- 
harnisch und einer Sturmhaube ausgeriistet. Seine Kampfstel- 
lung war der Ausfall seitwarts von geringer Weite. (Bild 5). 
In der Vorschrift zu diesem Bild heiBt es: „Wie er in der dritten 
Herfassung den SpieB bequamlich fallen, den rechten Arm aus- 
gestreckt den SpieB in derselben Hand wol fassen und den linken 
Ellenbogen gegen die Hiifte steiff setzen soli und soli ferner an- 
gewiesen werden, wie er in dreyen Terminen den SpieB wieder- 
umb niedersetzen soll.“

Der rechte Arm ist also der StoBarm, der linkę gibt 
nur die feste Fiihrung. Beim Ausfall geht das linkę Bein voran. 
Dennoch wird in der Grundstellung, die in Bild 6 und 7 von 
vorne und von hinten abgebildet ist, das rechte Bein schrag vor- 
gestellt. Das hangt offenbar damit zusammen, daB der aufge- 
stellte SpieB in der Ruhe mit der rechten Hand gehalten wird.

Die Vorschrift lautet: „Zum ersten in der Ubung des 
Spiefies wird dem Soldaten gezeiget und gewiesen, wie er 
in Ordnung im stillstehen den SpieB recht wohl fiir sich halten 
und gegen den Daumen regieren, auch denselben in dreyen un- 
terschiedlichen mahlen oder Terminen auffwarts tragen soli, 
nemlichen soli er den SpieB wohlstehens halber immer noch 
auBerhalb den rechten FuB nicht setzen, sondern genugsam auff 
dieselbe Linie; gleichwohl soli er nicht gezwungen sein, den 
rechten Fufi im stillstehen jederzeit vor zu stellen, den Arm 
nicht ausgestreckt, sondern ein wenig gebogen und die Handt 
so hoch ais das Gesicht halten."

Die Stellung ist also trotz genauer Vorschriften frei von 
jeder Steifheit und jeder geraden Linie. Die FiiBe stehen in 
natiirlicher Weise in derselben Richtung wie die Kniee. Das 
rechte Bein ist mehr oder weniger in der Richtung des SpieBes 
schrag vorgestellt. Der linkę Arm stiitzt auf die Hiifte, oder 
die Hand liegt wie im Bild 7 am Rapiergriff. Das Wohlgefallen 
an der reich bewegten Form spricht sich nicht nur in der Hal
tung, sondern auch in der Tracht aus, zu der man sich noch die
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Bild 5, Spiefitrager mit gefalltem SpieB. 1608. - Kupfer von Gheyn aus 
Maniement d'Armes, Fig. 14.

27



• * j|

Bild 6. SpieBtrager mit gepflanztem SpieB. Grundstellung. - Kupfer von 
Gheyn aus Maniement d'Armes 1608.
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Bild 7. Grundstellung des SpieBtragers von hinten gesehen. - Kupfer von 
Gheyn, Maniement d’Armes, Fig. 7. 
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bunten Farben denken muB. Haartracht und Gesichtsausdruck 
vervollstandigen das Bild des Soldaten der Barockzeit. Dieser 
Stil tritt klar in die Erscheinung.

Bild 8 zeigt „Wie er fur die dritte Herfassung, wann 
er den SpieB mit der linken Hand gegen den rechten Ąrm ver- 
fiiget haben wirdt, denselben in der rechten Hand gegen dem- 
selben Arm regieren und auffwerts tragen soll.“

Bild 8. Spiefitrager in „Postur" mit Bild 9. Targatrager in Grundstellung 
aufgepflanztem SpieB. Kupfer (postur). Kupfer von A. v.

von Gheyn aus Maniement Breen 1618. Neuere Nassau-
d'Armes 1608. ische Waffenhandlung.

Dabei nimmt der Soldat reine Seitgratschstellung ein, 
was wohl notwendig ist, um den langen SpieB ohne Schwanken 
halten zu kónnen. Auch diese gespreizte Stellung wird durch 
die Gegenbewegung der linken Hand mit dem Degen reicher 
in der Linie. Dazu tragen der Schnitt der Hosen mit den langen 
Schleifen und das breite an der linken Seite herabhangende Band 
nicht unwesentlich bei.

Die Stellung des Spiefitragers ist also hauptsachlich 
von der besonderen Gestalt der Waffe und weniger vom Kampf 
her bedingt.

Targatrager: Ais Schutz tragen sie einen ver- 
schlieBbaren Heim, einen leichten Brustharnisch und Schienen 
auf der Yorderseite der Unterschenkel.
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Die Bilder 9 und 10 zeigen den Krieger mit Targa und 
Rapier in der Grundstellung, gestochen von Breen. „Erstlićh 
im Uben der Targa wirdt vor allem gezeyget, wie man in der 
postur stehen muB und die Targa auf dem rucken hangend 
von seinem captain ferneren befelch erwartten.“

Bild 10, Targatrager in Grundstellung (postur). Kupfer von A. v. Breen 1618.
Neuere Nassauische Walfen-Handlung.
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Wie aus dieser Beschreibung hervorgeht, handelt es 
sich um eine Grundstellung, die die Achtung und den Gehorsam 
dem Befehlshaber gegeniiber in mannlich kriegerischer Weise 
ausdriicken soli. Dennoch wird keine steif zusammengeraffte 
Haltung verlangt. Ein einfacher Yergleich mit Bild 11 lehrt, daB

Bild 11, Targatrager in Deckung. Kupfer von A. v. Breen 1618. Neuere 
Nassauische Waffen-Handlung, Bild 8.
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Bild 12, Targatrager. „SchlieBen im Glied”. Kupfer von A. v, Breen aus: 
Neuere Nassauische Waffen-Handlung. 1618,

die Achtungstellung der unmittelbare Ausgang fur den Fechter- 
ausfall ist, so daB die Richtung der FiiBe aus der nachfolgenden 
Zweckbewegung erklarbar ist. Bild 12 zeigt eine Reihe von 3 
Targatragern in derselben Erwartungsstellung von vorne. Der 
FuB des Ausfallbeines ist im Gegensatz zu Bild 11 nach auBen 
gedreht, was wohl nur auf einem Fehler des Zeichners beruht. 
Die gleiche Darstellung, wenn auch weniger ausgesprochen, be- 
obachten wir auf Bild 13, das die Deckung der Reihe in voller 
Bereitschaft zum Kampf zeigt. Diese Bilder sind schon des- 
wegen beachtenswert, weil sie zum erstenmal eine Reihe von 
Soldaten in gleichmaBiger und gleichzeitiger Bewegung zeigen, 
die naturlich nur durch Drill erreichbar ist. (Beginn der Line- 
artaktik?)

Ferner sehen wir, daB die Targatrager mit ihren Ra- 
pieren nur einen verhaltnismafiig kurzeń Ausfall machen, jeden- 
falls weit sparsamer ais die Kampfer und Fechter mit dem Zwei- 
handerschwert. Die durch die Targa gedeckte Brust kehren sie 
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dabei dem Feind zu, sie machen also einen Ausfall vorwarts, 
wahrend der Schwertfechter seitwarts ausfiel. In beiden Knieen 
stehen sie leicht gebeugt, so dafi sie beweglich bleiben und auch 
mit den Beinen rascher vor oder zuriick kónnen, ais der breit- 
spurige Schwertfechter.

Nunmehr kónnen wir uns den Zusammenhang der 
„Postur" des Targatragers mit seiner Kampfweise vorstellen. 
Die Postur oder Achtungstellung, ist nichts anderes, ais die 
Ausgangsstellung zum Rapierfechten, wenn auch nur beziiglich 
der Beinstellung. Eine Seitgratschstellung, die wir am SpieB
trager noch sahen, kommt hier nicht vor. Wir werden spater 
im Fechtabschnitt genauer die Rapierstellung verfolgen, wie sie 
sich in den Fechtschulen herausbildete. Der Targatrager ist 
kein Einzelkampfer mehr, seine Stellung hat er im Verband mit 
seinen Nachbarn einzuhalten, mit denen zusammen er eine

Bild 13. Targatrager. „Deckung im Glied”. Kupfer 15 von A. v. Breen aus:
Neuere Nassauische Waffen-Handlung 1618.
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Bild 14, Róhrenschiitze in Grundstellung. Kupfer von Gheyn 1608. Aus 
Maniement d’Armes, Fig. 1.
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Mauer des Widerstandes zu bilden hat. Das andert seine Aus- 
gangshaltung aber nicht grundsatzlich ab und fiir die Beinstel- 
lung ist es nicht entscheidend, daB eine Hand mit dem Schild 
belastet ist.

Es tritt uns das erstemal ganz eindeutig die Gesell- 
schaftshaltung des vornehmen Mannes der Renaissancezeit in 
der Soldatenausbildung entgegen und wir sehen, daB die Stel
lung hier eigentlich vollkommen zweckhaft ist. Ausgangshaltung 
zum Kampf und nicht nur Schauhaltung. DaB eine gelóste und 
ungezwungene Stellung mit Standbein und Spielbein ais eine 
kriegerisch mannliche und zugleich achtungsvolle Stellung emp- 
funden und angewendet wurde, verdient unterstrichen zu wer
den. Denn heute wiirde man eine solche Stellung des Soldaten 
vor seinem Vorgesetzten, ja sogar des Schiilers vor seinem Turn- 
lehrer, zweifellos ais respektlos und hóchst unmilitarisch riigen.

Wenn auch ein groBer Teil der Krieger im Heere des 
Oraniers mit SchuBwaffen oder mit langen SpieBen ausgeriistet 
war, so trugen doch alle auBerdem eine Seitenwaffe, wie wir be- 
reits erwahnt haben. Das Rapier ist die fiir jeden Soldaten un- 
entbehrliche Nahwaffe und deshalb kann es uns nicht Wun- 
der nehmen, wenn auch die ,,Stellung" der Róhrenschutzen und 
Musketiere nicht von Schiefien hergenommen wird, sondern vom 
Fechten mit dem leichten Rapier5).

6) Die deutschen Landsknechte sind noch mit dem Schwert oder 
dem Dusack bewaffnet. Sie nehmen das Rapier weit spater an.

Róhrenschutzen und Musketiere: Die 
Róhrenschutzen tragen ais letzten Uberrest einer Panzerung 
nur mehr die Sturmhaube, die Musketiere nicht einmal diese. 
Der Schiitze mit dem Rohr auf der Schulter in seiner Stellung 
oder Postur wird durch Bild 14 dargestellt. Der Text lautet: 
„Zum ersten wird jedem Schiitzen in dieser Figur gezeigt, wie 
er rechtschaffen stehen und auch marschieren und zugleich auch 
sein Gewehr, nemblich Rohr, Lonten und Rapier halten und 
tragen soli."

Obgleich diese Vorschrift auch vom Gehen spricht, 
meint der Kiinstler ohne Zweifel mit dem Bilde die Grundstel
lung. Der Text nimmt fast immer nur auf die Handgriffe be- 
zug und spricht nur selten von der FuBstellung. Das Rohr wird 
gewiB auch im Marschieren so getragen wie es Bild 14 zeigt. 
Die sehr ungezwungene und schóne Stellung stimmt ganz ge- 
nau mit der des Targatragers uberein: linkes Bein leicht gebeugt 
schrag vorwarts gesetzt, das Standbein gestreckt, aber nicht 
iiberstreckt.
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Bild 15. Musketier in Grundstellung. Kupfer von Gheyn 1608, Aus 
Maniement d’Armes, Fig. 2.
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Bild 15 zeigt die ganz damit ubereinstimmende Stellung 
des Musketiers mit der Gabel in der linken Hand. Auch unter 
diesem Bild steht ais Erklarung: „Marschiert und tragt die For
ket, neben der MuBąuette." „Zum zweyten wie er auff einander 
Manier seine Forket tragen soli, wann er sich zum schieBen 
will fertig machen,"

Dieser Zusatz weist ebenfalls auf die Grundstellung 
hin. Bild 16 tragt folgende Uberschrift: „Marschiert mit der 
Forket in der Hand." Auch hier wollte Gheyn wohl eine 
Ruhestellung zeichnen, wie es sich aus der Stellung der FiiBe 
und der Lagę des Rumpfes klar ergibt. Da der Musketier jetzt 
die Gabel auf den Boden stellt, wie der SpieBtrager seinen SpieB 
(vgl. Bild 6 und 7) so nimmt er auch die gleiche Haltung an, 
stellt also den rechten FuB vor.

Unter den zahlreichen Haltungsbildern in dem Werke 
G h e y n s gibt es demnach nicht ein einziges, das eine unzweck- 
maBige, mit dem Kampf nicht im Zusammenhang stehende Stel
lung zeigen wiirde. Man kann vielmehr alle Stellungen ganz 
ungezwungen ais Ausgangsstellungen des Rapierfechters an- 
sprechen. AuBerdem sind es durchweg ganz freie und persón- 
liche Stellungen. So kann der einzelne Mann auch fiir sich 
allein stehen, seine Haltung ist nicht durch die Eingliederung 
und Unterordnung schematisch eingeengt, obgleich ja bereits der 
Drill zu gleichmaBiger Massenbewegung begonnen hatte. Aber 
er war doch noch in den ersten Anfangen und noch lange nicht 
Grundsatz. Die Schónheit des Kriegers ruht noch in seiner 
reichen barocken Tracht, in den krausen Linien, in der persón- 
lich betonten Haltung. Der Krieger ist noch nicht unpersón- 
licher Bestandteil einer Kriegsmaschine, sondern ein ganzer 
Kerl.

Sehr merkwiirdig ist es, daB der Schiitze beim SchieBen 
ebenso nach vorne ausfallen muBte, wie der SpieBtrager oder 
der Targatrager. Man kann dafiir zwei Erklarungen finden. 
Entweder wahlte man die Stellung nur in Anlehnung an das 
Fechten, also ohne bestimmten Zweck. Das ist nicht ganz un- 
wahrscheinlich, weil man auch spater ófters auf die Erscheinung 
stóBt, daB eine urspriingliche Zweckform lange Zeit nur aus 
dem Beharrungsvermógen heraus beibehalten wird. Es kónnte 
aber doch sein, daB man durch die vorgeneigte Stellung den ge- 
wiB starken RiickstoB der groBkalibrigen Gewehre besser auf- 
fangen wollte und dafiir die bei dem Gewicht der Rohre 
sicher recht anstrengende Ausfallstellung in Kauf nahm. 
Die Muskete wurde ja auf Gabeln gelegt, die der Musketier in
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Bild 16. Musketier „marschiert mit der Forket in der Hand”. Kupfer von 
Gheyn 1608. Aus Maniement d’Armes, Fig. 1,
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die Erde steckte. Jedenfalls bleibt es bei dieser SchieBhaltung 
durch ein volles Jahrhundert, wie wir aus dem schónen Stich 
Giffarts aus dem Jahre 1696 sehen, der einen franzósischen 
Musketier im Augenblick des Feuerns darstellt. (Bild 17.)

Bild 17. Franzosischer Musketier 
1696. „Tirez!" Fig. 2 aus 
Giffart, L’art militaire 
franęois.

Bild 18. Franzosischer Hauptmann 
in Grundstellung. 1696. 
Aus Giffart, L’art militaire 
franęois.

Auch im iibrigen diirfte sich innerhalb dieser Zeit (1614 
bis 1696) in der Gliederung des FuBvolkes nichts wesentliches 
geandert haben. Die Schild- und Targatrager sind allerdings 
im franzósischen Heer verschwunden, die Pikeniere haben an 
Bedeutung sehr viel gegen die Musketiere und Grenadiere ver- 
loren, die auch der Zahl nach nunmehr die Hauptrolle bilden. 
Zur Kenntnis des Soldatendrills dieser Zeit dient wohl am besten 
das Heer Ludwigs XIV. von Frankreich. „L’art militaire fran
ęois pour l’infanterie‘‘ von Pierre Giffart, graveur du Roy, 
1696 in Paris6) erschienen, gibt genauen Einblick. Alle Stellun- 
gen werden hier viel genauer beschrieben ais bei van Gheyn

6) Das Werk ist bemerkenswert ais erstes Drillbuch, das fiir die 
gesamte bewaffnete Macht eines grofien Reiches gilt.
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und Breen und was besonders wichtig sein diirfte, das Exer- 
zieren in geraden Reihen, der Drill auf Gleichzeitigkeit aller 
Bewegungen und Griffe hat wesentliche Fortschritte gemacht. 
DemgemaB sind die Bewegungen und Stellungen einfacher, ge- 
radliniger geworden, ebenso wie die Kleidung strenger in der 
Linie ist, wenn auch immer noch reich bewegt. Das lehrt ein 
Vergleich von Bild 18, das einen Offizier in der Grundstellung 
zeigt, mit Bild 6, der Grundstellung des Jahres 1608. Der fran- 
zósische Offizier steht schon nahezu in einer schragen Gratsch- 
stellung mit gleichmaBiger Yerteilung der Last auf beide Beine, 

Bild 19. Franzósischer Musketier 
1696. Aus Giffart, L’art 
militaire franęois.

Bild 20, Franzósischer Musketier 
1696 „Prasentiert das Ge- 
wehr". Aus Giffart, L'art 
militaire franęois.
Bild LVI.

wahrend der SpieBtrager von 1608 deutlich Stand- und Spielbein 
unterscheiden laBt. Dasselbe zeigt derVergleich derBilder 19 und 
15 von sonst genau ubereinstimmenden Stellungen. Das Exer- 
zieren im Glied bedingt diese Vereinfachung und das Starrer- 
werden der Haltung. Der Befehl zur Grundstellung lautete: 
„Soldat, habt acht!" „Richtet die Reihen und Rotten!" „Steht 
still! Haltet die Waffen gut!" Immerhin ist die gesamte Hal
tung noch frei und persónlich zu nennen. Offizier und Mann
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hatten so zu stehen, daB zwischen den Fersen P/2 FuB Abstand 
war. Die Linientaktik, die bei der damaligen Tragfahigkeit des 
Gewehres die beste Verteilung und Wirkung des Feuers ver- 
sprach, beginnt eben mit aller Folgerichtigkeit auf die Ausbil- 
dung des einzelnen Mannes, seine Stellung und Bewegung zu 
wirken. Die Lineartaktik entwickelt sich von da ab mehr ais 
100 Jahre lang weiter bis zu ihrem Hóhepunkt vor Beginn des 
19. Jahrhunderts.

Bild 21. Franzósischer Musketier 
1696. „Nach rechts pra- 
sentiert das Gewehr”. 
Aus Giffart, L’art mili- 
taire franęois. Fig. LVIII

Bild 22. Prasentieren des Gewehrs 
(4. Zeit) nach Ridinger 
1700. Reglement und Exer- 
citium der Infanterie,

Innerhalb dieser Zeit, in der es iibrigens nur mehr ste- 
hende Heere gab, wird die Stellung des Soldaten immer steifer 
und strenger in der Form. Der Drill verlangt maschinenartige 
Bewegungen, die immer unpersónlicher werden, ja aus Zweck- 
maBigkeitsgriinden so werden miissen. Diese Entwicklung kann 
man natiirlich nur sehen, wenn man die ganze Reihe iiberblickt, 
denn die Ubergange sind allmahlich, oft kaum merkbar.

Aus dem Drillbuch Giffarts wollen wir nur noch eine 
Einzelheit herausheben, die fiir die Richtung, die der Drill nimmt, 
besonders kennzeichnend ist: Das Prasentieren des Gewehrs. 
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(Bild 20 und 21). Diese Bewegung hatte urspriinglich wohl den 
Zweck, die Waffen auch zum SchieBen in schragen Richtungen 
bereit zu machen, ohne daB man mit dem Glied aufschwenken 
muB (Bild 20). Allmahlich erhalt sie aber den Sinn der Ehren- 
bezeugung, wird also zur Gebarde, und damit ist die Móglichkeit 
der Stilisierung gegeben. Bild 21 zeigt das lotrecht prasentierte 
Gewehr, wobei der Schiitze mit ziemlich groBem FuBwinkel mit 
nahezu geschlossenen Beinen steht. Die Fersen stehen aller- 
dings nicht auf einer Linie, da der linkę FuB etwas vorgestellt 
ist, aber die ganze Haltung konnte ebenso gut einem Soldaten 
des 19. Jahrhunderts zukommen. Nun ist aber wohl zu beach- 
ten, daB wir hier nur eine zufallige Ubereinstimmung vor uns 
haben. Dieser Stich Giffarts stellt namlich nur eine fliichtige 
Durchgangshaltung vor, die durch eine halbe Wendung rechts 
auf dem linken FuB und durch Beiziehen des rechten entstanden 
ist. Gleichzeitig mit dem Senken des Gewehres in die Stellung 
auf Bild 20 wird der rechte FuB wieder in die Grundstellung 
seitgestellt, mit einer Achteldrehung links des ganzen Kórpers. 
Diese Soldatengebarde des ,,Prasentierens“ gehórt bis in unsere 
Zeit zu den kriegerischen Schaustiicken und sie diirfte immer- 
hin zur Entstehung der Grundstellung mit gewinkelten FiiBen 
beigetragen haben.

Der Kupferstecher J. E. R i d i n g e r stellt in seinen 
um das Jahr 1700 entstandenen ExerzierbiłdernT) das Prasen- 
tieren vor dem Leib in einer leichten Seitgratschstellung dar 
(Bild 22). Die Grundstellung (Bild 23) entspricht der franzósi
schen, ist aber weniger steif. Wir merken an, daB Ridinger auch 
die Wendungen in Bildern darstellt, aus denen hervorgeht, daB 
jede Wendung in mehreren Schritten geschah, wie es der breiten 
Grundstellung entspricht.

Die Reihe der Drillbiicher mit ausfiihrlichem Text er- 
óffnet das E x e r c i t iu m des lóblichen Graf W a 1 li
ść h e n Regiments zu FuB, samt dessen Kriegsgebrauchen, 
vom 4. Dezember 1705.

Derartige Vorschriften fiir einzelne Regimenter bilden 
den Ubergang zu den Exerzierbiichern fiir ein ganzes Heer. 
Solche erscheinen auBerhalb von Frankreich erst 50 Jahre 
spater.

7) J. E. Ridinger, Reglement und Exercitium der Infanterie mit 
Flintę und Bajonet, Kleinschmidt Augsburg (ohne Jahreszahl).
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Das Graf Wallische FuBvolk steht in ziemlich breiter 
Seitgratschstellung, also mit dem Gewicht gleichmaBig auf bei- 
den Beinen; und zwar stehen sowohl die Fiiseliere ais die Gre- 
nadiere so. Auch die „Schweinsfeder“, wie der SpieB jetzt heiBt, 
wird so getragen und das „Kurtz Gewahr", die Hellebarde, mit 
der die Unteroffiziere ausgeriistet sind. Nur v e r einz el t 
trifft man auf eine Schrittstellung, die noch Be- 
ziehungen zum Fechterausfall hat. Dem entspricht es vollkom- 
men, daB der DegenalszweiteWaffedesSchiitzen

Bild 23. „Praesentiert das Gewehr". 1. Zeit. Aus J. E. Ridinger, Reglement 
und Exercitium; ungefahr 1700.

nunmehr abgeschafft und durch das Bajonett 
ersetzt ist. Bild 24 zeigt die Grundstellung des Fiiseliers 
mit geschultertem Gewehr. Die Vorschrift sagt: „Die zwey FiiB 
seynd auswarts einen kleinen Schritt von einander zu halten, 
damit die Absatze gegeneinander, Leib und Kopf aber aufrecht 
stehen." Man vergleiche damit den noch mit dem Degen be- 
waffneten Schiitzen Ridingers (Bild 23), der in schrager Gratsch- 
stellung steht und damit im ganzen einen freieren Eindruck 
macht, obwohl die Tracht in beiden Bildern beinahe vollkommen 
ubereinstimmt.
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Im „Grenadier-Exercitium“ kommt abermals eine voll- 
kommen geschlossene Stellung mit Winkelstand der Fiifie vor, 
aber auch hier nur ais eine zweckhafte Durchgangsstellung 
(Bild 25) beim Schultern des Gewehres. Die Grenadiere miissen 
beim Werfen ihrer Bomben die Hande frei haben; sie tragen 
daher die Flintę an einem Riemen quer auf dem Riicken.

Bild 24, Fiiselier aus dem Regiment zu FuB Graf Wailis 1705. „1. Wie
der Mann geschultert stehen soli."
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Die Biłdreihe (1—6) zeigt in Griffe zerlegt das Schul- 
tern der Flintę aus der Grundstellung (1). In 2 ist das Gewehr 
zur linken Schulter, der Riemen mit der linken Hand zur rechten 
Schulter gebracht worden und diese Bewegung wird durch ein 
Beiziehen des linken Beines an das rechte schwunghaft verstarkt. 
DaB die FuBrichtung dabei nicht geandert wird, ist erklarlich, 
da ja nach dem Schultern sogleich wieder die breite Grund
stellung (4) eingenommen wird.

Bild 25. Grenadier aus dem Regiment Graf Wallis 1705. 1 FaBt euren
Flinten Riemen. 2—3 Schultert die Flint. 4—5—6 Ergreift eueren 

Lunten.

Die Erlauterung zu diesem Griff lautet:
„Schultert die Flint: 1. Schwenkt er das Ge- 

wahr gegen der linken Hand, mit der rechten Hand den Riemen 
unter dem Gewahr gegen die rechte Achsel fiihrend, das Ge- 
wahr SchloB aber gegen den linken Hand Ellenbogen, den 

46



linken FuB an den rechten geschlossen brin- 
gend, daB die Absatze aneinander stehen. 2. LaBt 
er Flint und Riemen los, beide Hande voneinander bringend, 
stellt den linken FuB in seine vorige Distanz usw,“

Da spater der Gewehrriemen allgemein wird, so diirfte 
auch von dem Gewehrgriff ,,Schultert“ aus ein Antrieb zur ge- 
schlossenen Winkelstellung erfolgt sein.

Inwieweit das Gratschen nun eine zweckhafte Stellung 
ist, laBt sich nicht ganz eindeutig beantworten. Jedenfalls 
konnte es beim SchieBen nur dann festen Stand geben, wenn 
der Soldat statt der Seitgratschstellung einen schragen Gratsch- 
stand einnahm. Das scheint auch allgemein so gewesen zu sein. 
Die Soldaten standen zwar beim SchieBen im 
S e i t gratschstand, aber schrag zur langsten 
Achse ihrer Abteilung. Dadurch nahmen sie ebenso- 
wenig Raum ein, wie die Soldaten Ludwig XIV. und konnten 
so ein wirksames Feuer abgeben. In der weiteren Entwicklung 
wird den Soldaten ein verschiedener Stand vorgeschrieben, je 
nach dem Glied, dem sie angehórten. Der Zug stand namlich 
bis vier Glieder tief. Wahrend die vorderen feuerten, muBten 
die hinteren laden und die feuerbereiten Gewehre den Soldaten 
im ersten und zweiten Glied vorgeben, die ihnen dafiir die ab- 
geschossenen Flinten reichten. Auf diese Art konnte ein schnel- 
les Feuer unterhalten werden, trotz der Unzulanglichkeit des 
Gewehres nach unseren Begriffen. Das gedrangte Stehen er- 
forderte ein genaues Auskliigeln der Stellung der einzelnen 
Glieder besonders beim SchieBen. Dartiber enthalten die spa- 
teren Drillbiicher genaue Angaben und zwar stehen die Soldaten 
des zweiten Gliedes gewóhnlich in Quergratschstand, die des 
dritten im Schraggratschstand.

Ais Haltung des Mannes bei der Einzelabrichtung wird 
aber zumeist der Seitgratschstand gewahlt, der allmah- 
lich wieder zur geltenden kriegerischen Gebarde wird, wie er 
es schon einmal im 15. und 16. Jahrhundert gewesen sein diirfte. 
Entsprechend der Geringschatzung des Soldaten vom dreiBig- 
jahrigen Krieg bis zu den Franzosenkriegen gewinnt diese Stel
lung aber nur wenig EinfluB auf die Modę, die wahrend der 
Rokoko- und Zopfzeit ausgesprochen tanzerisch war.

Es gibt sogar Bilder aus dieser Zeit, in denen die Sol
daten ausgesprochene Tanzmeisterstellungen zeigen. Sowohl der 
kaiserl.-kónigl. Offizier zu Feld, wie ihn P r o b s t in einem Kup- 
fer ungefahr vom Jahre 1730 darstellt (Bild 26), sowie Infan- 
teristen Maria Theresias auf einem Werbeblatt von beilf. 1740
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Bild 26, Kaiserliche Truppen ungefahr 1730. Kupfer yon Johann Michael 
Probst. Berlin, kgl. Bibliothek.
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Bild 27. Werbeplakat beilfg. 1740. Holzschnitt. Niirnberg, Germanisches 
Museum.
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(Bild 27), stehen in der Position III der Tanzmeister. Um diese 
Zeit aber war im ósterreichischen Herr noch durchwegs die 
Seitgratschstellung eingefiihrt. Die beiden ebengenannten Bilder 
haben keinen Quellenwert fur die Geschichte der Grundstellung, 
zeigen aber, daB diese tanzerische Stellung, die ja spater um 1790 
kurze Zeit die Grundstellung des Soldaten gewesen sein diirfte,

Bild 28. Ungarischer Fourier-Schiitze ungef. 1756. Nach einer zeitgen. 
Handzeichnung im Ósterr. Kriegsarchiv.

schon damals nicht fur unvereinbar mit soldatischem Wesen ge- 
halten wurde. Ebenso ist das Bild 28 einzuschatzen, ein Licht- 
biłd nach einer Handzeichnung im ósterreichischen Kriegsarchiv, 
die einen ungarischen Fourierschiitzen ungefahr um das Jahr 
1756 darstellt und zwar in tanzerischer Beinstellung.

Von den Exerziervorschriften einzelner Regimenter er- 
wahnen wir noch: Manuele und Handgriffe der Infanterie nach 
dem Kais. Wiirthembergischen Regiment zu FuB 1735 mit den 
schónen Kupfern von Engelbrecht. Es zeigt noch durch
wegs die ziemlich breite Seitgratschstellung ais kriegerische 
Grundstellung.

Unseres Wissens ist das erste allgemein geltende óster- 
reichische Drillbuch 1749 in Wien bei Johann Peter von 
G e h 1 e n erschienen. Nach der Zeitsitte fiihrt es den umstand-
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Bild 29. Stellung eines Grenadiers oder Fiiseliers mit geschultertem Ge
wehr. 1749. Aus Regulament und Ordnung des gesamten kais. 

kónigl. Fufi-Volkes. I. Teil. 
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lichen Titel: „Regulament und Ordnung, nach welchem sich ge- 
samtes Kais. Kónigl. FuB-Volck in den in diesem ersten Theil 
enthaltenen Hand-Grieffen und allen anderen ±\.riegs-Exercitien 
sowohl, ais in denen in dem zweyten Theil vorgeschriebenen 
Kriegs-Gebrauchen zu Feld (Besatzungen) und iiberall gleichfór- 
mig zu achten haben."

Ich gebe aus diesem umfangreichen und reich bebilder- 
ten Drillbuch die „Grundstellung des Fiiseliers mit geschultertem 
Gewehr" (Bild 29) wieder, die folgendermaBen beschrieben wird: 
„Solcher steht mit geradem Leib und Kopf, mit dem Gesicht un- 
gezwungen etwas rechts gewandt, auf dem rechten Fliigel 
sehend . . . . Der Fuselier . . . . steht mit beyden FiiBen gleich, 
mit denen Absatzen eine Spanne weit voneinander und die 
Schuh-Spitzen etwas auswarts gewendet, mit 
beyden Knyen steif, die rechte Hand henket an der rechten 
Seiten ungezwungen, mit der linken Hand . . . usw.“ Wesent- 
lich ist daran, daB die Gratschstellung viel schmaler geworden 
ist, jedenfalls zugunsten einer dichteren Linienaufstellung, und 
daB man nach den guten Bildern und dem Text zu schlieBen die 
FiiBe nicht mehr ais nótig auswarts richtete, sondern sie in der 
Richtung der Knie belieB. Schon im Jahre 1756, ais der be- 
kannte Stecher Schmutzer die militarischen Trachten der k.
и. k. Armee in handbemalten Kupfern abbildete, hatte man in 
der Grundstellung die Absatze auf eine Handbreite einander ge- 
nahert, ohne aber zugleich die FiiBe, wie es natiirlich gewesen 
ware, weit genug der Parallelstellung zu nahern. Der ziemlich 
groBe Óffnungswinkel der FiiBe blieb vielmehr aus Beharrungs- 
griinden bestehen. (Bild 30, 31, 32.) Er ist in dieser Stellung, 
die sich von der spateren mit ganz geschlossenen Absatzen kór- 
perlich nicht wesentlich unterscheidet nur mehr ein willkiir- 
liches Ornament. Das Zeremoniell des Hofes hat unter Maria 
Theresia ebenso wie unter Ludwig XIV. in die Militarbrauche 
hineingewirkt, wenn auch meist nur bei friedlichen Schaustellun- 
gen. Ais ein solches Beispiel fiihre ich aus dem Reglement 
Maria Theresias vom Jahre 1749 die „Salutierung vor Ihrer k. u.
к. Majestat mit der Fahnen auf der Distanz und Marsch" an, bei 
der nach dreimaligem Senken der Fahne der „spanische Re- 
verenz“ (Bild 33) zu machen war, „jedoch Leib und Kopf darbei 
gerad gehalten, ohne die mindeste Vorbeugung und die Aller- 
hóchste Herrschaft angesehen."

Der gleiche GruB aber war auch dem hóheren Offizier 
mit der Waffe vorgeschrieben und durfte nur noch vor dem 
Allerheiligsten ebenso ausgefiihrt werden, wenn auch nur mit 
einmaligem Senken der Fahne oder Waffe.
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Bild 30, Cavallerie zu FuB 1756. Stich von Schmutzer aus: Militarische 
Trachten der k. u. k. Armee. Wien, Kriegsarchiv.
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Ais Seitenstiick diene das Titelkupfer von Giffart 
(Bild 34), das den umstandlichen und zeremoniósen GruB der 
Offiziere vor dem Kónig um das Jahr 1696 darstellt. Diese Re- 
verenz ist nicht militarisch, sondern hófisch-tanzerisch.

In der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts kommen 
nach und nach alle Heere zur Grundstellung mit nahezu ge- 
schlossenen Fersen und einem Offnungswinkel der FiiBe von 60

Bild 31. Cavallerie zu FuB 1755. Stich von Schmutzer aus: Militarische
Trachten der k. u. k. Armee.
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Bild 32, Osterr. Infanterist 1756, Stich von Schmutzer aus: Militarische
Trachten der k, u. k. Armee. Wien, Kriegsarchiy.
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Bild 33. 6.—9. Zeit der „Salutierung vor Ihrer Kays. Kónigl. Maj. mit der
Fahnen." Aus Regulament und Ordnung des ges. k. k. FuB- 

Volkes. 1. Teil. Wien 1749.

bis 90 Graden. Nach dem Vorhergesagten ist es aber sehr wahr- 
scheinlich, daB der k. u. k. ósterreichischen Armee das Urheber- 
recht fur diese Stellung zukommt. Jedenfalls tritt sie hier am 
friihesten gelegentlich auf (um 1740), viel friiher ais in PreuBen. 
Das franzósische Heer diirfte sich wie das preuBische verhalten 
haben. Ein Buch mit den Trachten des franzósischen Heeres 
ungefahr vom Jahre 17748) zeigt sowohl den Infanteristen (Bild 

8) Uniformes des Armees francoises suivant les reglements du Roi, 
Nuremberg chez Raspe (ohne Jahreszahl, dem Texte nach aber jedenfalls 
nach dem Mai 1774).
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35) ais den Gardesoldaten (Bild 36) in der Grundstellung der 
ósterreichischen Armee vom Jahre 1756, sogar noch etwas 
breiter.

Auch in der ósterreichischen Armee setzt sich aber 
nicht sogleich die symmetrisch gewinkelte Grundstellung allge- 
mein durch, da noch im Jahre 1793 einzelne Regimenter in der 

Bild 34. Offiziere griiBen den fran
zósischen Kónig. Titel- 
kupfer aus Giffart, L’art 
militaire franęois 1696.

Bild 35. Franzosischer Infanterist 
1774. Aus: Uniformes des 
Armees franęoises.

schon erórterten Tanzerstellung stehen mussen, soweit man das 
aus dem Trachtenbuch „Schema aller Uniformen der k. u. k. 
Kriegsvólker (Artaria Comp. Wien 1795) schliefien darf, dem die 
Abbiłdung 37 entnommen wurde.

Aus den Drillbuchern und anderen militarischen Schrif- 
ten aus den Siebziger Jahren und spater geht der unbestrittene 
Sieg der symmetrischen Winkelstellung hervor.

Schweden zum Beispiel fiihrt diese Stellung schon 
1775 anlaBlich einer allgemeinen Heereserneuerung ein. Das 
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Reglement9) aus diesem Jahre sagt „vom Anstand und der 
Stellung des Soldaten":

9) Neuestes koniglich schwedisches Reglement fiir das Fufivolk. 
Aus dem Schwedischen iibersetzt L. v. Klein, Góttingen 1782.

,,Bey der Stellung des Soldaten ist Obacht zu nehmen. 
Erstlich daB er gerade auf den FiiBen mit dicht zusammen ge- 
setzten Absatzen stehe; die Zehen auswarts gewandt habe, daB 
beyde FiiBe im rechten Winkel auseinander stehen, und die 
Kniee gerade sind. Der Soldat muB gewóhnt werden, sich alle- 
zeit mit den FiiBen so zu stellen, ohne danach zu sehen. Zwey- 
tens, daB er die Schultern wohl zuriick- und herunterziehe, der 
Kopf gut, doch ungezwungen hoch gehalten und so weit zur

Bild 36. Franzósische Gardę 1774, Aus 
„Uniformes des armees fran- 
coises."

Bild 37. Osterr. Infanterist, 
deutsches Regiment 
1793. Aus „Sche- 
ma aller Unifor- 
men der k. u. k. 
Kriegsvdlker.
Artaria Wien 1793.
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Rechten gewandt werde, daB der Mann von dem ihm zur Rech
ten im Glied nachst stehenden Mann die Schultern, und hóch- 
stens einen Schein von der Brust des zweyten Mannes vor ihm 
sehen konne . . , . usw."

„Drittens, daB die Arme dicht am Leib gehalten, die 
Hande wohl zuriick gebracht und so gewendet werden, daB die 
Daumen und die vordersten Finger langst dem Schenkel doch 
ganzlich ungezwungen und ohne daB die Finger ausgespreitet 
liegen,"

Obgleich dieses Drillbuch die Grundstellung nicht ab- 
bildet, ist anzunehmen, daB die Absatze wirklich nur „dicht zu- 
sammen" gesetzt wurden, nicht aber geschlossen sein muBten, da 
noch viel spatere Drillbiicher (Frankreich 1791) ausdriicklich be- 
griinden, warum man die Absatze nicht ganz schlieBen diirfe. 
Davon unten mehr. Sobald das Stehen mit geschlossenen Fer- 
sen in Schweden Vorschrift wird, d. i. beilaufig vom Jahre 1806 
an, wird es auch eindeutig so bezeichnet. Von dieser kleinen 
Einzelheit abgesehen, ist aber die schwedische Stellung in allen 
Ziigen die bis in unsere Zeit getibte Strammstellung der Soldaten.

Der Zusammenhang des starren Drills mit der Kampf- 
weise ist ganz einleuchtend, wenn man in den militarischen 
Schriften dieser Zeit blattert. Die Infanterie bewegt sich ent- 
weder in C o 1 o n n e (Flankenmarsch) oder wenn sie kampft in 
Linie, das heiBt in 3 Stirnreihen hintereinander. Alles kam in 
der Schlachtordnung darauf an, daB von den einzelnen Ziigen, 
sowie von den Regimentem eine gerade Linie eingehalten werde 
und dazu war eben eine ganz genaue Stellung und Haltung des 
einzelnen Mannes die Vorbedingung. Der Lieutenant J. H. C. 
Meyer sagt zum Beispiel im Vorwort zu seinem militarischen 
Buchein) aus dem Jahre 1779, es sei von groBer Wichtigkeit, daB 
die einzelnen Soldaten ihre Schultern gerade halten. J e d e 
verdorbeneundverungliickteSchwenkungsei 
die Folgę einer einzigen verdrehten Schulter 
nicht weit vom Fliigel, der sie anfiihre , und da
rni t kamen ganze Bataillone aus der Ordnung. 
Das konnte aber bei den geringen Entfernungen, in denen sich 
der Kampf abspielte, recht verhangnisvoll werden. In dem 
schwedischen Drillbuch (siehe FuBnote 9) wird z. B. der An- 
griff mit dem Bajonett „ais sicherste und mit der schwedischen

10) Ausziige aus den neuesten und besten militarischen Schriften, 
die Dressierung und Richtung des einzelnen Mannes sowohl, ais auch die 
Evolutions ganzer Bataillons und Regimenter betreffend usw. Góttingen bey 
J. Chr. Dieterich 1779.
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Nation die angenehmste Art zu siegen" bezeichnet. Nur wegen 
der Bodengestaltung, die einen solchen Kampf oft nicht zulafit, 
seien die verschiedenen Arten des Feuers eingerichtet. Wenn 
ein Angriff im freien Feld erwartet wird, so fahren die Kanonen 
30 bis 50 Schritt vor die Front. Wenn der Feind auf 200 Elłen 
nahe ist, beginnt erst das FuBvolk zu feuern, auf 50 bis 60 Ellen 
wird noch eine Salve abgegeben und dann folgt der Nahkampf 
mit dem Bajonett. Die steife und vollkommen genaue Haltung 
des Soldaten und seine maschinenmaBigen Bewegungen sind bis 
zum Endkampf mit dem Bajonett zweifellos zweckmaBig. Zum 
kriegerischen Schaugeprange gehórte jetzt nicht mehr die reiche 
Bewegtheit des Barock, sondern die starre strenge Linie der un- 
persónlichen lenksamen Masse. Der schnórkelhafte FuBwinkel 
war keines Aufhebens wert und keiner Uberlegung; er fiigte sich 
vollkommen in das bewuBt willkiirliche und gezwungene der 
Haltung; er gehórte einfach zum Gehorsam.

Die Notwendigkeit der geschlossenen gleichfórmigen 
Angriffslinie wird sogar die Ursache und Veranlassung fiir die 
ersten Versuche einer Kórperformung in der Soldatenausbildung. 
Friiher konnte man sich mit einer guten funktionellen Ausbil- 
dung begniigen, jetzt waren Kórperfehler, d. h. besser Gestalt- 
abweichungen vom Normalen sachlich unerwunscht. Man stellte 
die Soldaten nicht nur nach der GróBe in Gliedern zusammen, 
sondern man begann z. B. den Rundriicken und die Rundschul- 
tern zu bekampfen, zunachst aus Grunden der ZweckmaBigkeit, 
dann aus dem Schónheitsempfinden heraus. Der schon ge- 
nannte Lieutenant Meyer schreibt unter anderem dem 
Abrichter vor, er miisse darauf sehen, „daB beyde Schultern in 
gleicher Hóhe sich befinden, wobey zugleich die Schulterblatter 
nach und nach so viel ais móglich, einander hinten nahe gebracht 
werden miissen, wodurch die Brust gewólbter sich zeiget und das 
Ansehen des Mannes sehr befórdert wird. Dieses kann am 
besten geschehen, wenn derjenige, durch welchen die Anweisung 
geschieht, sich hinter den Mann begibt, beide Hande ihm auf die 
Schultern leget und zugleich die Daumen auf den Riicken unter- 
warts gegen die Schulterblatter aufsetzet und dieselben so viel 
ais nótig mit Gelindigkeit zuriick zu bringen suchet.“

Die passiven Ausgleichsiibungen, die Ling und seine 
Nachfolger spater zu solcher Vołlkommenheit entwickelt haben, 
ergeben sich also im Keime wenigstens ebenfalls aus dem Sol- 
datendrill in der Zeit der Lineartaktik. Der Hang zur geraden 
Linie und zur Gleichfórmigkeit wirkt auch einigermaBen auf die 
Ausbildung des Offiziers, in der der Unterricht in Geometrie eine 
groBe Rolle spielte.
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Es kann uns nicht weiter wundern, wenn die Gleich- 
maBigkeit, der Drill, nicht in allen Heeren Zweckform blieb. 
Besonders die deutschen Kleinstaaten konnten sich in bloBen 
militarischen Schaustellungen nicht genug tun, die unter lauter 
AuBerlichkeiten die Untiichtigkeit der Heere verbargen. Auch 
PreuBen hatte sich unter Friedrich Wilhelm I. in das Soldaten- 
spielen und allerlei Exerzierkiinste verloren. Aber Friedrich 
der GroBe raumte restlos mit allem Schein auf und sorgte fiir 
echte Manneszucht und Sachlichkeit.

In seinen Kriegen feierte nach L i e b e11) der Zweckdrill 
mit dem Gleichtritt der langen dicht geschlossenen Angriffsreihe, 
dem fiir die damalige Zeit unerhórten Schnellfeuer erst wahre 
Triumphe, obgleich die groBen Drillmeister schon unter 
seinem Vater gewirkt hatten. Der Soldatenstand kam jetzt 
in PreuBen zu hohem Ansehen; iiberall traf man Offiziere in 
leitenden Stellungen und damit kam die soldatische Haltung 
auch gesellschaftlich zu Ehren. Die zeitgenóssische Kunst 
bedient sich nach Tikkanen wieder haufiger und in ganz 
ernster Weise der symmetrischen Seitgratschstellung der 
friederizianischen Soldaten. Allerdings dauert diese Bliite nur 
kurze Zeit. Nach Friedrich II. erstarrte und veraltete die Tak- 
tik und damit die Ausbildung vollstandig, um erst in den groBen 
Franzosenkriegen neuerlich gewandelt und versachlicht zu wer
den. Die Heere haben eben an den Kriegen immer ein Mittel 
gehabt, um die ZweckmaBigkeit ihrer Ausbildung zu priifen; da
her konnte sich das Schnórkelwesen und die „Als-ob-Ausbil- 
dung“ nie langere Zeit halten. Ein gliicklicher Krieg veranlafite 
allerdings wie das Beispiel Preufiens zeigt oftmals ein schad- 
liches Verharren, ein ungliicklicher aber óffnete den Verantwort- 
lichen die Augen und fiihrte stets zu Neuerungen in den aus- 
schlaggebenden Belangen. In einer Richtung auBerte sich 
aber stets das Beharrungsvermógen; es wurden die alten Ge- 
wohnheiten, auch wenn sie nicht mehr unmittelbare Zwecke zu 
erftillen hatten, nie vollstandig aufgegeben. Man reihte sie viel- 
mehr zuerst unter die Schaustiicke und dann unter die soge- 
nannten formalen Bildungsmittel ein. Der Gedankengang ist da- 
bei etwa folgender: Die und die Sache hat gewiB keinen prak- 
tischen Zweck mehr, aber sie bedeutet ein wertvolles formales 
Bildungsmittel, ist also eine notwendige Schulform. Ahnliche 
Erscheinungen trifft man auf allen Unterrichtsgebieten. Man 
denke nur an die Stellung von Latein und Griechisch im Er- 
ziehungsplan von einst und jetzt. Friiher waren sie ein lebens- * 

u) Siehe FuBnote 1, Seite 18.
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wichtiges Zweckstudium; einen anderen Weg zur Kultur oder ge- 
nauer zu den Wissensgebieten gab es einfach nicht. Diese Be- 
deutung haben die beiden Sprachen langst verloren. Aber, so 
sagt der Schulmann, es gibt kein besseres formales Bildungs- 
mittel, ais solches kónnen wir sie nicht missen.

Formale Zeiten neigen zum Schematischen und bekun- 
den damit das Fehlen oder doch das Abklingen der schópferi- 
schen Kraft. Es gehórt schon eine tuchtige Welle dazu, um die 
Mauern einzureiBen, bevor sie das eingeschlossene Leben ganz 
erdriickt haben. In diesem ewigen Wechsel zwischen der Enge

Bild 38. Franzósischer Inianterist 1791. „Stellung des Soldaten unter dem
Gewehr.” Aus „Soldaten-Schule f. d. Infanterie” Cassel 1806.
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alter Vorschriften und freiem Schaffen oder zwischen Verstand 
und Leben spielt sich zu allen Zeiten die Menschenarbeit ab.

In den Biichern iiber die Soldatenausbildung sehen wir 
gegen das Ende des 18. Jahrhunderts immer starker das Hervor- 
treten des formalen Drills gegeniiber der eigentlichen Waffen- 
ausbildung. Die Abschnitte von der Stellung des Mannes, dem 
Drillschritt, den Drehungen usw. werden in allen Drillbiichern 
immer umfangreicher und ausfiihrlicher begriindet.

Ais kennzeichnendes Beispiel einer solchen Begriin- 
dung geben wir Bild und Beschreibung der Stellung des fran
zósischen Soldaten vom Jahre 1791 wieder,12) (Bild 38), weil sie 
in allen Einzelheiten der Soldatenstellung des ganzen 19. Jahr
hunderts gleicht; vom FuBwinkel angefangen bis zur Vorneigung 
des Kórpers. Die zu diesem Bilde gehórige Beschreibung lautet: 

„Nota: Die FiiBe machen einen Winkel aus, der 
etwas weniger ais der rechte Winkel geóffnet ist, 
weil in dieser Stellung das Gewicht des Kórpers sich auf die 
ganze Flachę des FuBes zerteilt; waren die FiiBe mehr auswarts 
gebracht, so wiirde die Flachę der Basis . . , . sich vermindern 
und der Soldat hatte weniger Gleichgewicht; die Kniee sind an- 
gezogen ohne steif zu sein; der Kórper ist durch die Perpendicu- 
larlinie CD in zwei gleiche Teile geteilt, das Gewehr senkrecht, 
die Stellung ist exakt, doch ohne gezwungen zu sein. Die Per- 
pendicularlinie geht hinter dem Kopf durch; der Oberteil, wel- 
cher dem Marsch den Schwung gibt, ist vorwartsgebracht.“

12) Aus „Soldaten-Schule fiir die Infanterie" aus dem franzósischen 
Reglement vom 1. Aug. 1791 iibersetzt, herausgegeben mit acht meist neu 
gezeichneten Kupfer-Tafeln von Christian von Mecheln, Kupferstecher 
und Kunstverleger in Cassel 1806.”

Die franzósischen Drillmeister kamen also gar nicht auf 
den Gedanken, daB man den FuBwinkel kleiner ais 90° nehmen 
konne, weil es ja offenkundig war, daB die Basis dann kleiner 
und der Stand unsicherer wird. Ihre iibrigen Vorschriften iiber 
die Haltung des Rumpfes z. B. ergeben sich zwangslaufig aus 
dem rechten FuBwinkel. An dieser Zwangsstellung hat nachher 
100 Jahre lang kein Anatom und kein Turner gezweifelt; sie 
haben dafiir nur Begriindung gebracht, die aber gegeniiber dem 
franzósischen Drillbuch nichts Neues bedeuten.

Sehr ausfiihrlich wird die Beschreibung der Stellung mit 
begriindenden Anmerkungen versehen, die wir deshalb wieder- 
geben wollen, weil sie spater von allen europaischen Heeren 
iibernommen worden sind, von allen Anatomen, Turnlehrern 
usw.
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DieAbsatzeaufgleicherLinie;
weil, wenn einer mehr riickwarts ais der andere stiinde, 
die Schultern der namlichen Seite auch zuriickgezogen, 
oder die Stellung des Soldaten gezwungen sein wurde.

Die Absatze mehr oder weniger nahe an e i n - 
a n d e r ,

weil die Soldaten, so einwarts gebogene Knie oder 
dicke Beine haben, die Absatze nicht an einander brin- 
gen kónnen.

Die FuBspitzen gleich weit auswarts gedreht 
undnichtzuoffen,

weil der eine FuB, wenn er mehr auswarts gedreht wird 
ais der andere, die Schultern auch nach sich ziehen 
wiirde und weil, wenn die FiiBe zu weit offen waren, 
der Oberleib nicht kónnte hervorgebracht werden, ohne 
daB die Stellung schwankend wiirde.

Die Knie zuriick , ohne sie steif zu halten;
weil der Mann durch ein allzu starkes Strecken der 
Knie sich Beschwerden und Miidigkeit zuziehen wiirde.

DenLeibsenkrechtaufdenHiiften;
weil dies das einzige Mittel ist, dem Mann ein vollkom- 
menes Gleichgewicht zu geben. Der Instruktor wird 
leicht wahrnehmen, daB die meisten Soldaten die iible 
Gewohnheit haben, die eine oder andere Schulter zu 
senken, sich auf die eine Seite zu biegen oder eine der 
Hiiften, besonders die linkę, hervor zu bringen. Er wird 
sich also befleiBen, diese Fehler zu verbessern.

Der Oberteil vorgebracht;
weil die jungen Soldaten gemeiniglich zum Gegenteil ge- 
neigt sind und, wenn sie sich gerade halten wollen, den 
Bauch vorbringen, den Riicken einziehen und die Schul
tern zu stark zuriick werfen, welches groBe Hindernisse 
im Marschieren verursacht. Es ist so wichtig die Sol
daten zu gewóhnen, den Oberleib vorzubeugen, daB an- 
fanglich der Instruktor dieses iibertreiben soli, beson
ders bei denen, wo sich ein Hang zum Gegenteil zeigt.

Die Schultern zuriick gelegt;
weil, wenn der Mann die Schultern vorwarts brachte, 
und den Riicken gewólbt hielte, welches der gewóhn- 
liche Fehler der Landleute ist, er sich weder richten, 
noch sein Gewehr mit Geschicklichkeit fiihren kónnte. 
Es ist also sehr nótig, diesen Fehler zu verbessern; dem 
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zufolge wird der Instruktor Acht haben, daB die Klei- 
dung der Soldaten weit genug sei, um die Stellung so 
man ihnen geben will, nicht zu hindern; daB sie, wenn 
sie die Schultern zuriick legen, solches nicht iiber- 
treiben, damit kein hohler Riicken daraus entstehe, 
welches sorgfaltig zu vermeiden ist.

Die Arme langs dem Leibe hangend; die Ellen- 
bogennaheamLeibe.dieHandballeneinwenig  
auswarts gedreht; der kleine Finger zuriick 
und auf der Hosennaht ruhend;

weil es sowohl um das Gewehr vollkommen nach den 
Regeln tragen zu kónnen, ais auch, u m im Glied 
nicht mehr Raum einzunehmen, ais eine 
leichte und ungehinderte Fiihrung des- 
selben erfordert hóchst nótig ist, daB der Soldat 
die Ellenbogen nahe am Leibe anschlieBt. Durch diese 
Stellung der Arme, der Ellenbogen und der Hande wer
den alle diese verschiedenen Gegenstande erfiillt und 
auBerdem erhalt man noch den Vorteil, daB die Schul
tern riickwarts bleiben.

Der Kopf gerade und ungezwungen;
weil die Steifheit des Kopfes sich dem ganzen Oberteil 
mitteilen, dessen Bewegungen hindern und diese Stel
lung muhsam und beschwerlich machen wiirde.

Der Blick gerade vorwarts gerichtet;
weil diese Art den Kopf zu tragen und den Blick gerade 
vorwarts zu richten, das sicherste Mittel ist, die Schul
tern winkelrecht zu erhalten; ein wesentlicher Grund- 
satz an welchen man den Soldaten sorgfaltig gewóhnen 
soli. Will man gewiB wissen, daB der oberste Teil eines 
Soldaten in der rechten Stellung ist, so driicke man ihm 
mit dem Finger an die Brust; widersteht dieselbe dem 
Druck, so ist die Stellung gut."
Ein Grundsatz des Ausgleichturnens, namlich den der 

Bevorzugung von Haltungen, die der Gewohnheitshaltung ent- 
gegengesetzt sind, wird also bereits bewuBt angewendet. Bei 
allen kiinstlichen Vorschriften wird aber doch der Zweck nicht 
ganz auBeracht gelassen. Besonders bezeichnend ist in dieser 
Hinsicht die Begrundung des engen Anschlusses der Ellbogen 
damit, daB der Soldat im Glied nur wenig Raum einnehmen 
diirfe. Das war ja, wie wir schon erwahnten, auch die Veran- 
lassung zum Stehen mit geschlossenen Beinen.
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Die Absatze wurden nur deswegen nicht unbedingt ge- 
schlossen verlangt, weil manche Soldaten zu dicke oder krumme 
Beine haben.

Das Abrichtungs-Reglement fiir die k. u. k. ósterr. In- 
fanterie vom Jahre 180613) ordnet geschlossene Absatze an und 
einen Óffnungswinkel der FiiBe von 60°. Die „Stellung’1 wird

13J Wien, k. und k. k. Hof-u. Staatsdruckerei.
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Bild 39. Franzósische Infanterie 1791 in der Stellung: „Schlagt an!"
Links: 1. Glied, Mitte: 2. Glied, Rechts: 3. Glied. Aus „Soldaten- 

Schule f. d. Infanterie" Cassel 1806.

auch ais Grundlage zu den Wendungen, Richtungen und zum 
ganzen Exerzieren bezeichnet. Die Wendungen lassen sich 
allerdings aus dem Stand mit Winkelstellung der FiiBe beson- 
ders leicht ausfiihren. Der Soldatenstand wird daher ebenso 
wie der Stand des Tanzers ais Ausgangsstellung zu den Wen
dungen aufgefaBt, ais ob es auf das Wenden allein in der Sol
datenausbildung ankommen wiirde.

Beim SchieBen nehmen die Soldaten aber eine durch
aus fiir das SchieBen zweckmaBige Stellung ein, wie das Bild 39 

r



zeigt; namlich Schrittstellung, schrager Gratschstand oder ein- 
beiniges Knieen, nie aber die beim Exerzieren vorgeschriebene 
„Stellung". Die Stellung ist also nicht mehr Kampfstellung, 
sondern taktische Stellung, formales Bildungsmittel und Parade- 
haltung.

Nun hat aber das Stehen durchaus nicht nur formalen 
Sinn. Es ist auch nicht nur die Ausgangsstellung zu den Wen- 
dungen, sondern vor allem zum Gehen und dazu ist der Winkel- 
stand sehr schlecht gewahlt, da man die Auswartsdrehung der 
FiiBe gedankenlos auch beim Gehen forderte. Diese Art zu 
gehen entstand zwar nicht das erstemal aus dem Soldatendrill, 
da ja friiher schon der Tanz zu der gleichen Entwicklung gefiihrt 
hatte. Eben deswegen empfand man aber jetzt das Unnatiirliche 
einer solchen Forderung nicht und behielt den FuBwinkel mehr 
ais ein Jahrhundert lang bei. Der Schritt wurde abgeteilt geiibt, 
so wie ein Gewehrgriff; durch ubertriebene Streckung wahrend 
des Drills erwartete man beim gewóhnlichen Gehen weiter aus- 
greifende Schritte. Der steife Drillschritt und Paradeschritt ist 
bis in unsere Zeit geradezu das Kennzeichen der militarischen 
Erziehung geblieben, der Ausdruck kriegerischer Entschlossen- 
heit usw.

Mit diesem Gefiihlswert finden wir den Stechschritt 
wiederholt schon in Landsknechtsdarstellungen z.B. inBild4, das 
einen Landsknechthauptmann aus dem Jahre 1587 in all seiner 
iiberheblichen und selbstgefalligen Weise einherstelzen laBt. 
Aber dieser Schlagetot ist doch eine Persónlichkeit gegen den 
Infanteristen des 19. Jahrhunderts, der im gleichen Tritt einher- 
gehen muBte.

Eine Anweisung zum Drillschritt aus dem Jahre 1779 
(vergl. FuBnote 10) zahlt folgende Grundsatze auf: „Die FiiBe 
werden mit steifen Knieen, jedoch nicht hochgehoben, damit das 
Gleichgewicht des Kórpers nicht zuriickfalle; die Spitzen 
der FiiBe werden so auswarts gesetzt, wie sie 
beiderStellungbeschrieben und im Schritte miissen 
sie von der Erde nicht zu hoch wegstreichen; die Zehen miissen 
nach der Erde gestreckt und die Fersen angezogen werden. Der 
Leib muB allzeit mit dem niedergesetzten FuBe vorwarts ge- 
bracht sein, iibrigens aber die Stellung des Mannes unverandert 
bleiben,"

In der Erkenntnis, daB auch der Soldat im gewóhn
lichen Leben nicht so gehen konne, heifit es dann weiter:

„Es muB bei allen Gelegenheiten von dem Mannę gefor- 
dert werden, daB er auch auBer Reih und Gliedern auf der Gasse 
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ohne die Arme zu schleudern, mit festem Leibe und auswarts 
gesetzten Fiifien mit Anstand gehe, d o c h m u fi er sich 
hierbei an keinen militarischen Schritt bin- 
den, sondern seinen Gang natiirlich und unge- 
zwungen fortsetze n."

Der militarische Schritt ist daher nur mehr ein Parade- 
schritt und nur fur diese festliche Anwendung wird er in den 
Kasernenhófen geiibt. Hatte man ihn auch bei den weiten und 
anstrengenden Marschen verlangt, die ja geradezu ausschlag- 
gebend in der Kriegfiihrung geworden waren, so wiirde sich seine 
Unsachlichkeit und Unverwendbarkeit bald erwiesen haben. 
Auch in der Frage des Gehens stehen Exerzierplatz und Paradę 
in einem scharfen Gegensatz zum Kriegsmarsch. Statt zweckhaft 
zu gehen, verwendet man das Gehen ais Schulmittel und ais 
Schaustiick.

Mit dem Stehen ist es ja ganz ebenso. Man darf zwar 
sagen, daB ein starres und unpersónliches Stehen in der Eintei- 
lung bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts sachlich er- 
klarbar ist, zwar nicht ais Kampfhaltung, wohl aber ais notwen- 
dige Voraussetzung fiir die ordnungsgemafie und zweckhafte Be- 
wegung der Abteilungen vor dem Gefecht und im Gefecht selber. 
Die Winkelung der FiiBe jedoch kann auf diese Weise nicht er- 
klart werden, denn man hatte ebensogut mit parallelen FiiBen 
stehen kónnen; das hatte weder der Lineartaktik noch dem 
Massendrill geschadet und den Fiifien der Soldaten geniitzt.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelt sich allmah- 
lich eine ganz neue Kampfweise der Infanterie, die besonders 
durch die Verbesserung der Feuerwaffen (Ziindnadel, Mehr- 
lader) hervorgerufen und beschleunigt wird. Gegeniiber den 
weit tragenden, durchschlagskraftigen und rasch feuernden Ge- 
wehren und den Artilleriegeschossen, die Verheerungen anrich- 
ten, sobald sie in eine dichte Masse einschlagen, konnte man die 
alte Linientaktik nicht aufrecht erhalten. Der Kampf in der 
Schiitzenkette, der Schwarmlinie, die man anfanglich nur zur 
Aufklarung verwendete, trat an ihre Stelle. Mit mehr oder min- 
der groBen Abstanden zwischen den einzelnen Schiitzen geht die 
Schiitzenkette vor, ein mbglichst seichtes und liickenhaftes Ziel 
darbietend; sie schmiegt sich iiberall an das Gelande an, niitzt 
jede Bodenwelle aus, kriecht auf dem Bauch, wo eine andere 
Deckung nicht zu finden ist und grabt sich ein, sobald das Ge
fecht nicht mehr vorwarts getragen werden kann. Im Gefecht 
selber ist daher die Stellung des einzelnen Mannes eine persón- 
lich und sachlich zweckmafiige Arbeitsstellung. Jede Vor- 
schrift oder Normierung ist Unsinn. Die Haltung wird dem 
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Krieger wieder vom Kampf her vorgezeichnet, wie seinerzeit 
dem Ritter oder dem Landsknecht. Auch jetzt noch wird die 
Truppe im Kampf durch Befehle gefiihrt und gelenkt, aber in 
einer ganz anderen Weise. Das Befehlswort hat nicht mehr eine 
automatisch maschinenmafiige Gesamtbewegung auszulósen. Der 
einzelne Mann muB vielmehr die durch den Befehl gestellte Auf- 
gabe selbstandig lósen und mit seinen eigenen Bewegungen. 
Diese Kampfweise macht durchaus nicht etwa den Gehorsam, 
die Unterordnung iiberfliissig, diese Eigenschaften braucht ja 
jeder Kriegskorper. Aber eine Unterordnung, die den Mann zur 
Maschine macht und ihn nicht die bewuBte und verstandige Ein- 
ordnung lehrt, ist gegen den Sinn der neuen Kampfweise. Man 
sollte also glauben, daB die Heere den Drill in den Formationen 
der Lineartaktik aufgegeben hatten. Merkwiirdigerweise ist 
das bisher nicht geschehen. Man behielt die alten Formen bei, 
und betrachtete die drillmaBige Einzelausbildung des Mannes 
und das Exerzieren im Glied, in der Kolonne usw. ais formale 
Vorstufe der Ausbildung, ais das beste Mittel, um den Soldaten- 
gehorsam, die Unterordnung anzuerziehen, ohne die kein Ge- 
meinwesen, besonders aber kein Heer, bestehen kann. Bei ge- 
nauerem Hinsehen entdeckt man aber, daB die alten Formen der 
Einzelausbildung und das Exerzieren der Truppen ihre Bedeu- 
tung nur mehr von den militarischen Festlichkeiten, den Paraden 
bekommen. Dabei ist GleichmaBigkeit der Bewegungen und 
Stellungen nótig, damit ein guter Eindruck, ein gutes Bild ent- 
stehen kann. Dagegen ware im Grunde nichts einzuwenden, man 
darf selbstverstandlich alte Festformen auch beim Heer beibe- 
halten. Das Heer kann seinen eigenen Stil des Festes haben. 
Allerdings nur soweit die Paradę nicht die Brauchbarkeit des 
Heeres herabsetzt. Die Grundstellung des Mannes und sein 
Paradeschritt sind aber ausgesprochen schadlich und zweck- 
widrig. Das weiB jeder, der selber im Heere gedient hat. Der 
FuBsoldat braucht gute FiiBe. Das Auswartsgehen, das Aus- 
wartsstehen und das scharfe Niederklappen des gestreckten 
Beines auf den Boden beim Parademarsch sind hervorragend ge- 
eignet, um die FiiBe zu verderben. Wenn man daher die alten 
Paradeformen schon nicht missen will, so ist man doch ver- 
pflichtet, dem einzelnen Mann eine natiirlichere Stellung und 
Bewegung zu erlauben und dazu gehórt in erster Linie die Ab- 
schaffung des Winkelstandes.

Es scheint iibrigens, dafi die Lehren des Weltkrieges 
nun doch endlich dazu fiihren werden, daB man die mehr ais 
100 Jahre alte Einteilung und Bewegungsweise der Infanterie 
durch eine zweckentsprechendere ersetzt. Frankreich soli das 
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Marschieren in Doppelreihen, in Stirnlinien, in Kolonnen usw. 
aufgegeben haben und auch die alte Einteilung in Ziige. Eine 
Kompagnie besteht nur mehr aus Einheiten von 7—9 Mann, die 
in der Sammelaufstellung der Kompagnie ebenso wie im Marsch 
stets hintereinander geordnet stehen. Im Marsch auf der Strafie 
geht die Kompagnie in zwei Flankenreihen auf der rechten und 
auf der linken StraBenseite, so daB sie bei Fliegerangriffen, so- 
fort die StraBengraben besetzen kann. Im Kampf gehen die 
kleinen, entsprechend bewaffneten Schwarme fiir sich vor, und 
bilden z. B. Schiitzennester, dereń Bedeutung man ja vom Krieg 
her kennt. Sie sind zwar sehr selbstandig, miissen aber sinnvoll 
mit den iibrigen Einheiten nach einem Plan zusammenwirken. 
Die mehr oder minder geschlossene Schiitzenkette oder der bei- 
nahe festungsartige Schiitzengraben wird nicht mehr fiir die 
beste oder gar die einzige Form gehalten, um gegen die neuen 
Kriegswaffen (Tank, Gas, Flieger usw.) zu bestehen.

Eine derartige Umbildung scheint uns folgerichtig und 
zweckhaft zu sein. Sie miifite unbedingt auch zum Aufgeben der 
alten Paradeform fiihren. Mit symbolischen Stellungen und Be
wegungen darf ein Heer, das kriegstiichtig bleiben will, keine 
Zeit vergeuden. Es ist uns nicht bekannt, ob in irgend einem euro- 
paischen Heere der Winkelstand bereits abgeschafft worden ist, 
da ja die jetzt geltenden Ausbildungsvorschriften nicht zugang- 
lich sind. Zweifellos ist nur, daB man schon in nachster Zeit sich 
auch in militarischen Kreisen mit der Frage wird befassen miis- 
sen und zwar vermutlich in jenen Heeren zuerst, die die Glie- 
derung, Aufstellung, Bewegung ihrer FuBtruppen der modernen 
Kampfweise entsprechend versachlichen.

DaB die Heere nicht mehr an das Alleinseligmachende 
des alten, auf bloBe Unterordnung abzielenden Drills glauben, 
zeigt sich ja schon darin, daB immer mehr die sportliche Seite 
der Kórperausbildung betont wird. Friiher, etwa von der Mitte 
des 19. Jahrhunderts angefangen, hat man in Deutschland-Preu- 
Ben die Gymnastik der Schweden im Heer angewendet, in Óster- 
reich das Militarturnen. Beides paBte vollkommen in den Rah- 
men des Exerzierens. Die Bewegungen waren eben so steif und 
vorgeschrieben.

Schon wahrend des Krieges, besonders aber nachher, 
wurde die Kórperausbildung wesentlich erweitert und sachlich 
umgestellt. Sportliche Freiluftiibungen bilden jetzt ihren Kern; 
Stilisierung kommt dabei nicht in Betracht. In dieser Entwicke- 
lung spricht sich erkennbar aus, daB der einzelne Mann hóhere 
persónliche Eigenschaften und Fahigkeiten haben muB ais der 
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Liniensoldat alter Zeiten, daB die sinnvolle und bewufite Einord- 
nung hochwertiger einzelner in die Masse eine vielseitige Per- 
sónlichkeitsbildung voraussetzt. Der moderne Soldat darf nicht 
Maschine sein, sondern ein Mensch; frei bewegt, selbstandig 
denkend, aber unbedingt sich einordnend. Statt der steifen und 
doch verschnórkelten Winkelstellung wird zweifellos die Aus- 
gangsstellung zum Gehen, also die aufrecht geschlossene Stel
lung mit parallelen FiiBen die nachste sachliche Soldatenhaltung 
werden.

Wir haben damit die Reihe der Haltungsvorschriften 
innerhalb der Heere bis in die Gegenwart und zwar vom 
17. Jahrhundert an verfolgt. Zusammenfassend stellen wir fest, 
daB die „Stellung" des Soldaten anfanglich eine Kampfhaltung 
ist.

Wahrend aber vermutlich der Seitgratschstand fiir den 
Ritter nur Kampfstellung, nicht aber auch Schaustellung war, 
ist er fiir den Landsknecht hóchstwahrscheinlich beides, 
Kampfstellung und Schaustellung.

Darauf folgt die Zeit der Ausgangsstellung zum Kampf 
mit dem Rapier. (Heer des Moritz von Oranien, Heer Ludwig 
des Vierzehnten.)

Um das Jahr 1700 wird die Stellung zwar noch vom 
Rapierfechten bestimmt, aber auch schon von taktischen Not- 
wendigkeiten beeinfluBt. Die Soldatenstellung wird allmahlich 
Massenstellung und dementsprechend starr, genau, wenig aus- 
ladend.

Ungefahr seit 1730 stehen die Soldaten wieder im 
Gratschstand, der ais Ausgangsstellung zum SchieBen mit dem 
Gewehr aufgefaBt werden kann. Der Infanterist ist nicht mehr 
mit dem Degen bewaffnet.

Von der Mitte des 18. Jahrhunderts an wird ein immer 
schmalerer Gratschstand ais „Stellung" gewahlt und zwar in 
folgerichtiger Entwicklung der Lineartaktik. Ais SchieBhaltung 
bleibt der Gratschstand.

Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts nehmen alle 
Heere die vollstandig geschlossene und gewinkelte Stellung an. 
Sie ist bis auf den FuBwinkel taktisch erklarbar, aber nicht 
Kampfstellung und auch nicht Ausgangsstellung.

Im 19. und bis in das 20. Jahrhundert bleibt die gleiche 
Stellung erhalten, obgleich die Lineartaktik der Vergangenheit 
angehórt. Der Winkelstand ist nur mehr Schauhaltung.

In welcher Beziehung stehen nun die militarischen Hal- 
tungen zum Leben auBerhalb des Heeres?
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Die Stellungen sind durchwegs aus dem Zweck und der 
Arbeitsweise des Heeres heraus entstanden. Das gilt sowohl 
von den Kampfstellungen ais von den reinen Schaustellungen. 
Es ware daher denkbar, daB die Haltung der Soldaten eine 
rein innere Angelegenheit der Heere bleibt, und daB sie die 
iibrigen Menschen nicht beeinfluBt.

Eine solche einsame Stellung wird ein Heer immer dann 
haben, wenn der Krieger, der Soldat nichts gilt, wenn sein An- 
sehen tief steht, wenn er vielleicht gar verachtet oder gehaBt ist. 
Im 17. Jahrhundert und in einem groBen Teil des 18. Jahrhun
derts galt der Soldat nichts. Dementsprechend gewann auch 
seine Schaustellung keinerlei gesellschaftlichen EinfluB. Der 
Offizier entlehnte seine Stellung nicht dem Militar, sondern dem 
Tanzsaal.

Sobald aber der Soldat hochangesehen war, und im 
Staatswesen Geltung und EinfluB besaB, galt auch seine ,,Stel- 
lung“ etwas in der Óffentlichkeit. Ein Beispiel dafiir ist die 
Landsknechtzeit im 16. Jahrhundert, ein weiteres, das allerdings 
raumlich noch beengter ist, die Zeit des siebenjahrigen Krieges, 
die den Soldatenstand in PreuBen zu hohen Ehren brachte. Das 
dritte Beispiel finden wir in der Zeit nach dem siegreichen Be- 
freiungskampf gegen Napoleon. Jetzt wird die Verbreitung des 
militarischen Stehens und Gehens so groB, wie niemals vorher, 
weil ja infolge der allgemeinen Wehrpflicht viele Manner aller 
Volkskreise durch den Soldatendrill hindurch miissen und die 
dort gewonnenen Vorstellungen von guter, mannlicher Haltung 
verallgemeinern und ihr Leben lang bewahren. Ohne die allge- 
meine Wehrpflicht ware niemals der Winkelstand die allge- 
meine Haltung des 19. Jahrhunderts geworden.
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Die Stellung des Fechters.
Es hat den Anschein, ais ob es unnótig sei, die Stellung 

des Fechters in einem eigenen Abschnitt zu untersuchen, nach- 
dem bereits in dem Abschnitte iiber die kriegerische Haltung 
der EinfluB der Kampfweise und zwar gerade auch des Fechtens 
auf die Stellung aufgezeigt worden ist.

Dennoch ergibt sich die zwingende Notwendigkeit zu 
dieser Betrachtung, denn Krieger und Fechter sind nicht das- 
selbe, wenigstens nicht zu allen Zeiten. Das Fechten hat un- 
abhangig vom Krieg seine eigene Entwicklung genommen, und 
zwar bis zur vólligen Loslósung von jeder auBeren Zweckbestim- 
mung, also bis zum reinen Spiel, ja sogar bis zum Tanz. Und ge
rade das Spielfechten hat die Haltungssitten stark beeinfluBt.

Bild 40. Fechter mit Schwert und Faustschild im 13. Jhdt. Handzeichng. 
in der Kgl. Bibl. N. 20 D nach Castle.

Diese Beeinflussung kónnte natiirlich nur in einer Zeit ge- 
schehen, in der das Fechten entweder allgemeine Mannersitte 
war, oder in der es doch zu den Lebensgewohnheiten der ein- 
fluBreichsten Kreise gehorte.

Wir miissen allerdings bedenken, daB das Fechten nie- 
mals nur in der Spielform auftrat. Bis in unsere Zeit herauf 
blieb es daneben immer auch echter Kampf. Man darf aber 
ruhig behaupten, daB das Fechten zu allen Zeiten auch spiele- 
risch oder wenn man lieber sagen will, sportlich gebraucht wor
den ist. Der Ernstkampf bedarf ja einer Vorbereitung durch 
stete Ubung und diese Ubung geht immer auch in Spielform vor 
sich, bei der die Lebensgefahr ganz oder teilweise ausgeschaltet 
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wird. Aber es ist nicht einmal notwendig, daB der Kampf seiner 
Gefahrlichkeit entkleidet wird, damit er Spiel ist. Es geniigt, 
wenn er um seiner selbst willen betrieben wird. Um das zu 
verstehen, erinnere man sich nur der Turniere der Ritter, bei 
denen es oftmals auch Tote gab. Sie waren zwar geregelt, aber

Bild 41. Zweikampf zwischen zwei Soldaten. Holzschnitt aus Historia von 
Kaiser Karls Sohn Lothar. StraBburg 1514. Nach Liebe.

doch dem echten Kriegskampf so ahnlich, daB die einzige Unter- 
scheidung gegeniiber der Schlacht nur in der inneren Spiel- 
haltung der Turnierenden zu sehen ist. Ganz ebenso steht es 
heute noch mit der studentischen Mensur, dem Bestimmungs- 
kampf zwischen zwei Studenten, die sich keineswegs nach Leben 
und Gesundheit trachten; der Haltung nach hat man es mit 
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einem Spiel zu tun, nicht mit einem Kampf, obgleich auch dieser 
Spielkampf trotz aller Vorsichtsmafiregeln seine Opfer fordem 
kann.

Es ist deshalb auBerordentlich schwierig zu entschei- 
den, wann das Fechten begonnen hat vornehmlich Spiel 
zu werden, also sich von der kriegerischen Entwicklung loszu- 
lósen. War doch schon in alten Zeiten der Zweikampf geregelt 
durch allerlei Vorschriften, die eine Beschrankung der vollen 
Kampffreiheit bedeuteten. Durchaus nicht alle Zweikampfe 
wurden bis zum Tode oder der tatsachlichen Kampfunfahigkeit 
eines der Gegner weitergefiihrt; vielfach geniigte irgend eine 
blutige Verletzung zur Feststellung des Siegers.

Die Entwicklung des Fechtens ais selbstandige Kunst- 
fertigkeit ist natiirlich enge mit der Geschichte des Zweikampfes 
verbunden. Die gehórt nun allerdings nicht hierher, aber so viel 
kann gesagt werden, daB man zwei Hauptarten des Zweikampfes 
auseinanderhalten muB, die man mit den gebrauchlichen 
franzósischen Ausdriicken ais Rencontre und ais D u e 11 
bezeichnen kann. Das Rencontre, der Kampf, der an Ort und 
Stelle ausgetragen wird, das Duell, dem eine Herausforderung 
in festgelegten Formen vorangeht, worauf dann erst nach ver- 
einbarten Regeln der Kampf stattfindet. Es ist ohne weiteres 
einzusehen, daB der unmittelbare Zusammenstofi der Kampfer 
weitaus wilder und ungeregelter sein muBte; das war zumeist 
unbedingter Vernichtungskampf auf Tod und Leben. Das Duell 
konnte dagegen durch Regeln so stark in der Wirkung beengt 
werden, daB es schlieBlich nur mehr symbolische Handlung 
werden konnte.

Es ist allgemein bekannt, daB sich dieser Werdegang 
tatsachlich so vollzogen hat.

In Zeiten, in denen jeder darauf gefaBt sein muBte, 
von einem anderen mit blanken Waffen angegriffen zu werden, 
muBte auch jeder lernen, sich seiner Haut zu wehren, gleich- 
giltig, ob er ein Krieger war oder nicht. Alle Manner muBten 
dann auch Waffen tragen in solchen unsicheren und rohen Zeit- 
lauften. In Zeiten allgemeiner Sicherheit aber, ais man langst 
nicht mehr in der Gefahr war, von einem Mórder mit dem De- 
gen angefallen zu werden oder von irgend einem Raufbold oder 
persónlichen Feind in einer finsteren StraBe niedergestochen 
zu werden, hórte das allgemeine Waffentragen zwar auf und 
auch die allgemeine Verbreitung der Fechtkunst; es erhielt sich 
aber doch in militarischen und studentischen Kreisen der alter- 
tumliche Zweikampf, und damit auch die Ausbildung im Fechten. 
Sogar in Landem, in denen der Zweikampf streng verboten ist 
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und gesetzlich verfolgt wird und in solchen, in denen er langst 
nicht mehr gebrauchlich ist, z. B. in England, erhalt sich das 
Fechten ais Sport mit stumpfen Waffen und gutem Schutz aller 
gefahrdeten Stellen des Kórpers. Man wendet die hóchste Ge- 
wandtheit und Kunstfertigkeit auf, um einen Treffer anzubrin- 
gen und nach der Zahl der ganz unblutigen Treffer wird der 
Sieger bestimmt. Natiirlich wird dieses Spiel nur von verhaltnis- 
maBig kleinen Gruppen getrieben. Das modernę Sportfechten 
kann daher ebensowenig die Alltagshaltung beeinflussen, wie 
diese etwa durch das studentische Fechten der deutschen Hoch- 
schiiler beeinfluBt wird.

Welche Bedeutung man dem Fechten ais Brauchkunst 
und Schirmkunst aber auch ais Waffenspiel beimaB, erhellt die 
ungewóhnlich groBe Zahl von Biichern iiber das Fechten, die 
in Europa erschienen sind. Egerton C a s 11 e , dem wir eine 
nahezu liickenlose Bibliographie der Fechtbiicher des 15.—18. 
Jahrhunderts verdanken, meint, daB zwischen den Jahren 1474 
und 1884 mindestens 400 Fechtbiicher erschienen seien, so 
viele wenigstens sind bekannt geworden und erhalten1). Viele 
andere diirften verschollen sein.

1) C a s 11 e , Schools und masters of fence from the middle ages to 
the eighteenth century. London, George Bell and sons, 1885,

An diese Fechtbiicher werden wir uns im wesentlichen 
wieder halten; sie spiegeln in mehr ais einer Richtung die Sitten 
ihrer Zeit wieder. Genaue schriftliche Zeugnisse, d. h. Lehr- 
biicher, haben wir wie gesagt erst vom Ende des 15. Jahrhun
derts angefangen zur Verfiigung. Das ist aber immer noch giin- 
stig, da wir ja militarische Drillbucher erst aus dem 17. Jahr- 
hundert kennen lernten. Die ersten Fechtbiicher sind noch ganz 
auf den Ernstkampf eingestellt. Allerdings nicht auf den Ritter- 
kampf. Wir wissen ia, daB die Bliitezeit des Rittertums vorbei ist, 
daB seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts die Sóldnerheere zu 
FuB eine iiberragende Rolle spielten. Ritterheere in mittelalter- 
licher Weise gibt es nicht mehr, die schweren Riistungen kom- 
men ab, die Feuerwaffen werden im Kriegsfall immer be- 
stimmender.

Solange die Ritter im schweren Panzer kampften, 
kónnte sich das Fechten nicht nach der Richtung der Kunst
fertigkeit entwickeln. Die Schwerter waren lediglich Angriffs- 
waffen, mit denen man den feindlichen Panzer vor allem den 
Heim zerschlagen muBte mit der Gewalt seiner Streiche. Den 
Schutz gab die gute Riistung ab. Der ritterliche Kampfer mufite 
daher vor allem stark sein und ausdauernd, die Waffen móg- 
lichst schwer. Der Hieb war wichtiger ais der Stich, die Hiebe 
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gingen fast ausschlieBlich gegen den Kopf. Das Fechten war 
also auBerordentlich primitiv und jedenfalls nicht zu vergleichen 
mit dem Fechten friiherer und spaterer Zeiten, in denen nicht 
die gepanzerten Ritter, sondern vornehmlich FuBkampfer die 
Heere bildeten.

Aber schon in der Ritterzeit des Mittelalters ent- 
wickelte sich neben dem ritterlichen ein weit kunstvolleres 
Fechten in den aufbliihenden Stadten. C a s 11 e spricht die 
Vermutung aus, daB die Bauern und die Burger die mangelnde 
Riistung im Kampf mit Gewappneten durch die Geschicklich- 
keit ersetzen muBten und daraus hatte sich die Fechtkunst ent- 
wickelt, wie sie durch die Fechtmeister und die Fechtergilden 
vornehmlich ausgebildet worden sei. Tatsachlich waren die 
Fechtmeister ebenso wie die Tanzmeister biirgerlicher Her- 
kunft und die Fechtkunst bliihte sowohl in Spanien wie in 
Italien, in Deutschland, Frankreich und wohl auch in England 
in den immer mehr zu Macht und Ansehen kommenden Stadten. 
In Deutschland hatte sich wahrscheinlich schon im Laufe des 
14. Jahrhunderts die Fechterzunft der Marxbriider gebildet, die 
nachmals mit besonderen Privilegien ausgestattet worden ist, 
und ahnliche Bildungen mag es auch in Spanien und in Italien 
gegeben haben. In dieser biirgerlichen Bliitezeit des Fechtens 
muBten die Edelleute den Fechtunterricht in den biirgerlichen 
Fechtschulen nehmen.

Es ist daher nicht ganz richtig, wenn das Fechten ais 
adelige oder ritterliche Kunst bezeichnet worden ist, denn ge
rade die Anfange der heutigen kunstmaBigen Ausbildung des 
Fechtens finden wir im stadtischen Handwerkerkreis. Ais der 
Adel die Fechtschulen der verschiedenen Meister besuchte und 
den GroBteil dereń Schuler ausmachte, hatten die Burger be- 
reits die praktische Folgerung aus der Umstellung des Kriegs- 
wesens gezogen und iibten sich im SchieBen mit den Feuer- 
waffen, bildeten Schiitzengilden und trieben das Fechten in weit 
geringerem AusmaBe. Die Seitenwaffe war inzwischen ein Teil 
der Kleidung des adeligen, vornehmen Mannes geworden. Das 
Fechten wurde in der Erziehung des jungen Mannes dieser 
Kreise ebenso wichtig, wie das Tanzen; es wurde sozusagen 
ein gesellschaftliches Erfordernis fur den ,,Kavalier“.

Diese gesellschaftliche Entwicklung, die um 1600 
begann, vollendete sich wahrend des 17. Jahrhunderts. Das 
Fechtbuch des Franzosen Liancour aus dem Jahre 1686 
stellt schon vollkommen das Kavalierfechten hófischer Art 
dar mit einer leichten, fast zierlichen Seitenwaffe, dem Flo- 
rett. Im Frankreich Ludwig des Yierzehnten wurde nicht nur 
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der Gesellschaftstanz, sondern auch jenes Kavalierfechten, fast 
ware man versucht „Gesellschaftsfechten“ zu sagen, heraus- 
gebildet, das so lange in ganz Europa tonangebend war.

Die Fechtmeister, welche Fechtbiicher schrieben, waren 
sich aber niemals dariiber im Klaren, daB zwischen dem krie- 
gerischen Fechten und dem Kavalierfechten ein wesentlicher 
Unterschied bestehe, denn noch bis weit ins 18. Jahrhundert 
hinauf finden wir in den Fechtbiichern neben dem StraBen- 
kampf der Raufbolde und dem geregelten Zweikampf mit seinem 
Zeremoniell Kriegsszenen dargestellt. Girard bespricht das 
Kavalierfechten sogar gemeinsam mit der Soldatenausbildung, 
wie wir noch hóren werden.

Es ist unschwer einzusehen, daB der Unterschied ge- 
geniiber dem Soldatenfechten besonders gegeniiber dem ritter- 
lichen zunachst in der Beschaffenheit der Waffe liegen muB. 
Ein weiteres Merkmal liegt aber auch in der Verwendung des 
Stiches neben dem Hieb, der das Ritterfechten fast ausschlieB- 
lich beherrschte. Noch mehr aber unterscheidet der starkę 
Wandel der Lebenssitten den Kavalier vom Ritter oder vom 
biirgerlichen und bauerlichen Fechter.

Das Fechten entwickelt sich natiirlich nicht in gerader 
Linie. Fast jedes europaische Land hat seine besondere Ent
wicklung, seine nationalen Lieblingswaffen, seine Fechtschulen2). 
Ahnlich wie im Tanz wird aber Italien und dann Frankreich 
im Fechten allgemein tonangebend. Es wird daher vorteil- 
haft sein, die italienischen und franzósischen Fechtbiicher vor- 
wiegend zu betrachten, und ihnen nur so weit das notwendig 
ist spanische, deutsche und englische Entwicklungen gegen- 
iiber zu stellen.

2) Deutschland war z. B. lange Zeit das fiihrende Land im 
Fechten mit dem Zweihander und mit dem Dusack.

C a s 11 e hat in seinem bereits erwahnten schónen und 
gedankenreichen Buch drei Perioden der Fechtentwicklung un- 
terschieden nach den Waffen, die jeweils vorherrschend im Ge- 
brauch waren: 1. Die Zeit von 1500 bis einige Jahre nach 1600, 
in der das Rapier vornehmlich gebraucht wurde; der Stich 
hatte noch nicht die Vorherrschaft iiber den Hieb. Fiihrend ist 
in dieser Zeit Italien.

2. Die Zeit ungefahr bis zum Jahre 1700, in der das 
Stechen das Ubergewicht iiber das Hauen bekommt und das 
lange Rapier, diese mórderische Raufwaffe, durch den feineren 
Kavaliersdegen ersetzt wird. Frankreich fiihrt.
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3. Die Zeit von 1700 bis heute, in der nur mehr 
schmale Degen, Florette und leichte Sabel im Gebrauch stehen 
und in der die Fechtkunst auf den gegenwartigen Stand gebracht 
wird.

Diese Einteilung ist, wie C a s 11 e selber sagt, willkiir- 
lich, aber sie ist doch ganz gut gesehen. Nur die letzte Periode 
miiBte man noch wesentlich unterteilen. Denn gerade in der 
Regencezeit und in der Zopfzeit bildet sich die tanzerische Zier- 
lichkeit der fechterischen Haltung und Bewegung voll aus, wah- 
rend um 1800 wieder eine biirgerlich studentische Entwicklung 
des Fechtens eintritt, beschrankt auf einen weit kleineren Kreis 
von Menschen, vereinfacht in den Formen, gemildert in der 
Wirkung, zum Teil wieder recht kunstlos geworden in verschie- 
denen Landem, so in Deutschland und in England. Und erst 
die neueste Sportentwicklung kniipft wieder an die italienische 
Schule an und bringt das sportliche Spielfechten zu seiner heu- 
tigen Ausbildung.

Schon nach dem siebenjahrigen Krieg kommt das Tra- 
gen der Seitenwaffen im taglichen Leben allmahlich ab und auch 
das bedeutet natiirlich einen starken Einschnitt in der Entwick
lung des Fechtens, es nimmt ihm die allgemeine Bedeutung, die 
es vorher gehabt hatte.

AuBerdem beginnt ja um das Jahr 1800 bei der Infan- 
terie die Umstellung von der Lineartaktik auf die Schiitzen- 
kette; die Nahwaffen, die vorher wenigstens fiir den Offizier 
wichtig werden konnten, dienen ihm schlieBlich nur noch zum 
Befehlen. Die UnzweckmaBigkeit des Sabels fiir den Fufioffi- 
zier hat man allerdings erst im Weltkrieg restlos eingesehen. 
Vorher war das Fechten in der Ausbildung der Offiziere ailer 
Waffengattungen immer noch ziemlich wichtig genommen wor- 
den. Von nun ab wird sie nichts anderes mehr sein, ais ein 
sportliches Spiel neben vielen anderen, die man zur vielseitigen 
kórperlichen Ausbildung des Offiziernachwuchses anwendet, 
wenn sie auch keine praktische Bedeutung fiir den Kriegsdienst 
haben.

Fiir den EinfluB, den das Fechten auf die Haltung ge
nommen, ist es auch von ziemlicher Bedeutung, seine Stellung 
im studentischen Leben auf den hohen Schulen zu kennen.

Aus dem Mittelalter sind Fechtmeister an den deut
schen Universitaten nicht bezeugt, obgleich schon damals das 
studentische Leben rauh genug war. Theologie war der 
Mittelpunkt der damaligen Universitaten. Ais dann im Laufe 
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des 15. Jahrhunderts mit dem Eindringen des rómischen Rechtes 
die juridischen Fakultaten zur Bedeutung kommen und viel 
Adelsjugend anziehen, die den Weg zu guten Amtern iiber das 
Rechtsstudium wahlt, kommt uberall mit vielen anderen von 
Zeitgencssen heftig getadelten Sitten das Fechten in Schwung. 
An der Universitat Jena sollen nach E. Reic ke3) bald nach 
der Griindung im Jahre 1558 vier Fechtmeister tatig gewesen 
sein. Auf eine Beschwerde dariiber soli der Herzog geantwortet 
haben, daB zu seines Vaters und Martin Luthers Zeiten in Wit
tenberg zehn Fechtmeister ihr Brot gefunden hatten. Blutige 
Raufhandel der Universitatsstudenten waren an der Tagesord- 
nung. Alle Verbote des Waffentragens niitzten nichts. Die 
Adeligen lieBen sich ihr Vorrecht nicht kurzeń und die iibrigen 
Studenten taten diesen nach. Sie legen die alte klerikale Tracht 
ab, tragen kurze Kleider, Pluderhosen und Degen, und zwar auch 
die Theologiestudenten.

3) Emil Reicke, Lehrer und Unterrichtswesen in der deutschen 
Yergangenheit. 2. Auflage. Eugen Diederichs Yerlag in Jena, 1924.

Entsprechend der allgemeinen Entwicklung des Fech
tens pflegen die Studenten bis in die zwanziger Jahre des 
17. Jahrhunderts das Hiebfechten nach deutscher Weise, von da 
an das italienische StoBfechten, das im 18. Jahrhundert all
gemein wird und erst in den letzten Jahren um 1790 herum wie- 
der dem Hiebfechten zu weichen beginnt, ais man nicht mehr 
auf der StraBe Waffen trug und die Raufsitten wesentlich ge- 
mildert waren. Das 18. Jahrhundert hindurch stehen die deut- 
schen Universitaten ganz stark unter dem EinfluB der fran- 
zósischen Sitten. Reiten, Tanzen bei einem franzósischen Tanz- 
meister gehórt ebenso notwendig zur Ausbildung, wie das Tra
gen des Degens zur Tracht gehórte bis nach dem siebenjahrigen 
Krieg.

In der Bliitezeit der Fechtmeister sind sicher die Hoch- 
schulen ihre wichtigste Arbeitsstatte. Wollen doch die Klagen 
nicht enden, daB die Studenten sich mehr in den Fecht- 
salen ais in den Hórsalen aufhalten. Dennoch ist das studen- 
tische Fechten nur ein Teil des Kavalierfechtens, und erst von 
1800 angefangen, gibt es eine eigene selbstandige Entwicklung 
des studentischen Fechtens mit eigenen Waffen und eigenen 
Regeln, die wir ja bereits kurz gekennzeichnet haben.

Wir wollen uns nun einige Fechtbiicher naher besehen. 
Zunachst, obwohl es durchaus keines der ersten ist, das Fecht- 
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buch des Joachim M e y e r4), des Freyfechters zu Strasburg, der 
der „Briiderschaft St. Marcus vom Lówenberg" angehórt, dereń 
bekanntester und beriihmtester Vertreter er durch sein grofies 
Fechtwerk geworden ist. Wir nehmen dieses Werk voraus, weil 
es noch am starksten die Fechtweise der Landsknechte zeigt. 
Es ist unmittelbar auf Kriegstiichtigkeit eingestellt, und gibt

4) Die erste Auflage erschien 1570 in Strafiburg. Wir verwen- 
deten eine spatere Auflage aus dem Jahre 1600, die in Augsburg er- 
schienen ist. „Griindliche Beschreibung der freyen Ritterlichen und Ade- 
lichen kunst des Fechtens in allerley gebreuchlichen Wehren mit schbnen 
und nutzlichen Figuren gezieret und fiirgestellet, Durch Joachim Meyer, 
Freyfechter zu Strasburg. Getruckt zu Augsburg / bey Michael M a n g e r. 
In Yerlegung Eliae Willers, anno MDC.

Bild 42. Schwertfechten um das Jahr 1600. Holzschnitt aus dem Fecht- 
buch von Joachim Meyer, Augsburg 1600,

einen guten Einblick in die Schulung der stadtischen Hand- 
werker in den Waffen, wenn auch Meyer hauptsachlich ade- 
lige Schiller gehabt haben mag. Um 1600 war in Italien, wie 
wir noch sehen werden, langst das Rapier die Hauptwaffe ge
worden. Meyer bespricht das Fechten mit dieser Waffe ein- 
gehend, nicht ohne auf ihren fremdlandischen Ursprung hinzu- 
weisen und auf die deutsche Abneigung gegen das Stechen; vier 
von den fiinf Hauptabschnitten des Buches sind aber dem Fech
ten im Schwerdt, Dusacken, in Dolchen, in den Stangen, Helle- 
barden und mit dem langen SpieB gewidmet. Das sind durchaus 
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schwere Kriegswaffen, die man gegen gepanzerte Gegner an- 
wenden kann, bis auf den Dolch, der nur die SchluBentscheidung 
bringen kónnte und vielleicht noch den Dusack, ein schweres 
Schlagmesser, daB eine eigenartige deutsche Nahwaffe war.

Wie ein Blick auf die Auswahl von Bildern aus dem 
Meyerschen Werk zeigt (Bild 42—46), wird durchwegs dem 
Fechten die Stellung des Schwertfechters zugrunde gelegt, wie 
wir sie von den Rittern und Landsknechten kennen. Aus einer 
sehr breiten Seitgratschstellung werden die Schlage mit beiden 
Handen nach der Flankę hin gefiihrt, so daB man dem Gegner 
immer die Schmalseite zukehrt. Beachtenswert ist es aber, daB

Bild 43. Fechten mit Hellebarden <und mit dem langen SpieB. Holzschnitt 
aus dem Fechtbuch von Joachim Meyer, Augsburg 1600.

man in den Meyerschen Holzschnitten nirgends mehr einem 
Kampfer begegnet, der die Seitgratschstellung in der Ruhe ein- 
nehmen wiirde. Das kónnte man daraufhin deuten, daB der 
Landsknechtstand nicht mehr alleinherrschende Stehsitte des 
Fechters war. Meyer gibt iiber das ruhige Stehen keine Vor- 
schriften. Wie stark er aber noch in der alten Zeit steckt, sieht 
man daraus, daB sein Fechten hauptsachlich nach dem Kopf des 
Gegners zielt. Man bekommt durchaus den Eindruck, daB das 
deutsche Fechten mit den alten Waffen zu einer bedeutenden 
Kunstfertigkeit und zu einer sorgfaltigen Lehre ausgebaut wor- 
den war, die sich ruhig neben jeder anderen Entwicklung sehen
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Bild 44. „Fechten im Dusacken”. Holzschnitt aus dem Fechtbuch von 
Joachim Meyer, Augsburg 1600

Bild 45. Dolchfechten. Holzschnitt aus dem Fechtbuch von Joachim 
Meyer, Augsburg 1600. 
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lassen kónnte. Kennzeichnend ist die reiche, ja iippige Fecht- 
sprache, in der die Leger, Haue und die Handarbeit, die Tritte 
und das mit dem Fechten damals verbundene Ringen und Greif- 
fen bezeichnet werden. AuBer den vier Hauptlegern, dem Ochs, 
Pflug, Tag und Olber gibt er acht Nebenleger an: Zornhut, 
Langort, Wechsel, Nebenhut, Eisenport, Hengetort, Schliissel, 
Einhorn. Den vier Haupthauwen stehen die 11 verkehrten 
Hauwe gegeniiber und fiir die Handarbeit gibt er ungefahr 30 
Bezeichnungen an, mit denen bestimmte Bewegungen benannt 
werden.

Bild 46, Fechten mit Handwehr und Beiwehr, (Rapier und Dolch). Holz- 
schnitt aus dem Fechtbuch von Joachim Meyer, Augsburg 1600.

Man kann also gewiB nicht behaupten, daB diese Fecht- 
weise wenig entwickelt und schlicht gewesen sei. Sie war es 
hóchstens in Ansehung der Waffen, die selbstverstandlich nicht 
jene raschen Bewegungen zulieBen wie die leichteren Hand- 
waffen.

Recht wichtig scheint uns die Stellung M e y e r s zum 
Rapierfechten zu sein. Wir setzen deshalb seine Ansichten dar- 
iiber wórtlich her: ,,Soviel das Rappier fechten welches jetziger 
Zeit ein sehr notwendige und niitzliche Ubung ist anlangt ist kein 
Zweyffel daB es bey den Teutschen ein newe erfundene unnd 
von anderen Vólkern zu uns gebrachte iibung ist / dann ob wol 
bey unseren voreltern in ernstlichen sachen (gegen dem gemeinen 
feinde) das stechen auch zugelassen / so haben sie doch solches 
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in schimpflichen iibungen nicht allein nit zugelassen / sondern 
auch solches in keinen weg jhren zusammen geschworenen 
Kriegsleuten / oder anderen so aufierhalb des gemeinen Feindts 
zwischentrachtig zusammengerathen / gestatten wollen / welches 
dann noch heutiges Tags bey ehrlichen Kriegsleuten / und an
deren Burgerlichen Teutschen gehalten werden solle, deshalben 
were das Fechten im Rappier ein iiberflufi / wo nicht durch bey- 
wonungen frembder Vólker / das stechen wie auch vil andere 
frembde gebreuch sich bey uns von tag zu tag an vilen orten 
mehren / ist nun mehr auch von nóten gewesen / das uns nicht 
allein solche aufilendische un frembde gewonheit der Vólker 
offenbar un bekandt seyen / sondern das wir uns deroselbigen 
nicht weniger ais sie (so vil zu notwendiger gegenwehr dienst- 
lich) iiben und geschickt machen / auff das wir jhnen (wenn es 
von nóten seyn wirt) uns zu beschirmen / desto fiiglich begegnen 
und obsiegen kónnen."

Meyer gibt dann eine recht griindliche Schule des 
Rapierfechtens, die aber iiber die Fechtbiicher der Italiener, 
V i g g i a n i und G r a s s i nicht hinauskommt. Fur das hohe 
Kónnen der deutschen Fechtmeister dieser Zeit ist es kennzeich- 
nend, dali Deutschland keine italienischen Fechtmeister ins Land 
nahm, wie es Frankreich und England in so reichem Mafie taten. 
Deshalb erhielt sich auch das heimische Fechten mit dem Zwei- 
handerschwert und dem Dusack noch lange, ais die anderen 
europaischen Lander es bereits aufgegeben hatten. Und so weit 
man aus Bildern einen Schlufi ziehen darf, waren die Bewegun
gen beim Rapierfechten ebenso weit ausladend und verhaltnis- 
mafiig schwer, wie sie nur das Fechten mit einer gewichtigen 
Waffe hervorruft5). Wenn diese Beobachtung nicht nur fur die 
Bilder gilt, sondern auch von den wirklichen Bewegungen, was 
sich natiirlich heute nicht mehr entscheiden lafit, so hatten wir 
ein Beispiel vor uns, in dem die Bewegungsweise einer alteren 
Kampfweise ais Gebarde beibehalten wird, obgleich sie dem 
Wesen der neuen Waffe widerspricht. Wie sehr die alten deut
schen Fechtmeister iibrigens das Kunstmafiige ihrer Lehren emp- 
fanden, geht aus dem Umstande hervor, dafi sie zwischen Kampf 
gegen den gemeinen Feind, der spielhaften Anwendung des Fech
tens und seiner Ausiibung beim Unterricht klar unterschieden. 
Obgleich sie letzten Endes doch an die Zweckverwendung des 
Fechtens im Kampf denken, behandeln sie es ais wertvolles und 
kórperbildendes mannliches Spiel.

5) Siehe Bild 46 und vergleiche damit Bild 51.
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Ganz ahnlich verhalt sich gegeniiber dem Fechten der 
beriihmte italienische Fechtmeister Achille M a r o z z o6), dessen 
Buch innerhalb der Jahre 1536 bis 1615 nicht weniger ais ftinf 
Auflagen erlebt hat. Ein klarer Beweis fiir den Ruhm des 
Mannes.

6) Uns stand die 4. Auflage zur Verfiigung: Arte dell’ armi, di 
Achille Marozzo Bolognese, ricoretto et ornato di nuove figurę in ramę 
In Yenetia appresso Antonio Pinargenti 1568.

Auch er ist ein Vertreter der alten Schule des Schwert- 
fechtens, aber doch mit deutlichem italienischen Geprage. (Bild 
47, 48, 49). Ais Yertreter der alten Schule erkennt man ihn an

Bild 47. Schwertfechten. Kupfer aus Arte dell’Armi von Achille Marozzo, 
Venedig 1568.

den von ihm beschriebenen und verwendeten Waffen und in der 
Art seines Unterrichtes. Vornehmlich stellt er das Fechten mit 
dem Schwert dar, und zwar sowohl dem zweihandig gefiihrten 
(Bild47), ais dem einhandigen. Dieses wird entweder ohne Schutz 
der linkenHand, oder mit einem Faustschild oder mit einerTarga, 
also dem grófieren Schild, gebraucht. Das Fechten mit einem 
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einhandig gefiihrten Schwert und einem kleinen Faustschild 
(BiId40) ist iibrigens besonders inEngland imBrauch. M a r o z z o 
beschreibt aber auch das Fechten mit Hellebarden, Partisanen, 
Piken (Bild 48), das Fechten mit der Spada, dem Rapier und dem 
Dolch (Bild 49). Daher muB er auch die Ringergriffe angeben, 
die beim Dolchfechten unvermeidlich sind. Schon aus den Ab- 
bildungen ersieht man, daB die Bewegungen der Fechter nicht 
so weit ausladend dargestellt sind, wie die im Meyerschen Fecht
buch. Ausgangsstellung ist vornehmlich die Seitgratschstellung 
maBiger Spannung. Von irgend einer Stilisierung ist in den fei- 
nen Zeichnungen nichts zu merken und auch der Text gibt kei- 
nerlei Anhalt dafiir.

Bild 48, Fechten mit der Partisane (links) und mit der Lanze (rechts).
Kupfer aus Arte delFArmi von Achille Marozzo, Venedig 1568, 

Libro Terzo.

Kennzeichnend italienisch ist die Verwendung der 
Spada, die auf Hieb und Stich gebraucht wird. Marozzo hat die 
gleiche mannigfaltige und umstandliche Art der Auslagen und 
Angriffe, wie sie bei Meyer zu finden ist.
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Ganz klar tritt die italienische Schule aber erst in dem 
Fechtbuch von A g r i p p a7) hervor. Das 111 Seiten starkę 
Buch, das mit wundervollen Kupfern (Bild 50 bis 53) geschmiickt 
ist, die man teilweise seinem Freunde Michelangelo zuschreibt, 
behandelt zum weitaus gróBeren Teil das Fechten mit der Spada 
oder mit Spada und Dolch. A g r i p p a war Architekt, Mathe- 
matiker und Ingenieur von Ruf. Er hat wissenschaftlich zu be- 
griinden gesucht, daB der Stich zwar weit schwerer zu lernen,

7) Di M. Camillo Agrippa. Trattato di scienza d'arme et un 
dialogo in detta matteria. In Venetia appresso Antonia Pinargenti 1569 
(1. Auflage Rom 1553).

Kupfer aus Arte dell’Armi von Marozzo, Venedig 1568. Libro 
Quinto.

aber auch viel schwerer abzuwehren sei, ais der Hieb. Die Fecht- 
kunst beginne daher iiberhaupt erst mit dem StoBfechten. Ein 
Blick auf seine Fechtbilder zeigt, daB A g r i p p a trotz seiner 
Wissenschaft nicht einenAugenblick verabsaumt hat, die hóchste 
ZweckmaBigkeit der Bewegung voran zu stellen. Er betrachtete 
das Fechten ganz frei und uneingeengt von irgend einer Uber- 
lieferung, denn er war kein Fechtmeister, der die Schiiler durch
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Bild 50. Seconda guardia (oben) und Ausiall (unten) aus Agrippa, Trattato 

di szienza d’arme 1568.
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Bild 51. Terza guardia (unten) und Angriff (oben) aus Agrippa, Trattato 
di szienza d’arme 1568.
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seine Geheimnisse und Kniffe fesseln muBte, sondern beziiglich 
der Ausiibung des Fechtens ein Praktiker der gefahrlichen 
StraBenraufereien, in der Darstellung des Fechtens der objek- 
tive Gelehrte mit gesundem Hausverstand. Das macht sein Buch 
selbstandig. Er raumt mit der alten Lehre von den verschiede- 
nen Auslagen zwar nicht auf, vereinfacht sie aber in der Be- 
nennung, indem er sie mit den Zahlen eins bis vier bezeichnet 
und er nimmt ais erste Auslage eine Stellung, in die man ohne 
jeden Zeitverlust kommt, wenn man die Waffe zieht und sie 
schtitzend und angreifend zugleich gegen den Feind richtet, der 
einen unvermutet iiberfallen hat. Man steht mit etwas geóffne- 
ten Beinen, die FiiBe auf gleicher Hóhe, leicht vorgeneigt, die 
Knie leicht gebeugt in einer ganz freien und natiirlichen Lauer- 
stellung, aus der man jede Bewegung ausfiihren kann (Bild 50 
oben).

Auch in den Ausfallstellungen (Bild 51 unten) sind die 
Knie immer gebeugt, so daB die blitzartige Wendigkeit erhalten

Bild 52, Agrippa 1568. Vier Phasen eines Ausfalles (oben). Mathematische 
Berechnung der Arm- und Beinbewegung beim StoB ais erster 
Yersuch einer wissenschaftlichen Bewegungsphysiologie (unten).
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bleibt, die beim Fechten mit dem Rapier so notwendig war. Ge- 
schah doch die Abwehr vieler Stiche einfach durch Ausweichen. 
Die Paraden waren zumeist nur Gegenhiebe. Darin mag sich 
wohl, wie einzelne Autoren so C a s 11 e annahmen, eine Nach- 
wirkung des alten Angriffsfechtens zeigen. Damals schiitzte ja 
die Riistung, die Waffe wurde daher nur zum Angriff verwendet. 
Jetzt, wo man ohne Riistung kampft, sucht man einfach den 
Hieben und Stichen auszuweichen.

Gar nicht selten verwendet A g r i p p a iibrigens einen 
Zehenstand mit nahezu geschlossenen FiiBen ais Ausgangsstel- 
lung fiir die katzenartigen Schritte und Spriinge des wilden Ra- 
pierfechtens (Bild 50 oben). Man wird etwas an die Zeit des 
iranzósischen Barocks gemahnt, wenn man die Stellung des 
Fechters mit dem Zweihander (Bild 53) ansieht, die ebenfalls 
aus dem Buche von Agrippa stammt. Er steht geradezu zierlich 
da mit vorgestelltem linken Bein, das Schwert lassig mit der 
rechten Hand gehalten. Man kann sich kaum einen gróBeren 
Gegensatz denken, ais den zwischen dieser Stellung und der 
alten feierlichen Ritterstellung im Seitgratschstand, beide Arme 
auf das senkrecht stehende Schwert gestiitzt. Offenkundig ist

Bild 53. Schwertfechter. Kupfer aus Trattato di scienza d’arme von 
Agrippa, Yenedig 1568.

92



die Schwertzeit vorbei; der Renaissancefechter steht so, ais ob 
er einen leichten Degen oder sonst eine zierliche Waffe zu hand- 
haben hatte.

A g r i p p a s Buch ist iiberaus kennzeichnend fiir die 
zweckhafte Entwicklung des Fechtens mit Rapier und Dolch auf 
Stich und Hieb. Die blutigen und iiberaus gefahrlichen StraBen- 
zweikampfe dulden keine Gebarden beim Fechten, keine Stili- 
sierung. Die Italiener legen in den letzten Jahrzehnten des 
16. Jahrhunderts dem Fechten mit den schweren Kriegswaffen 
immer weniger Bedeutung bei; die Gratschstellung ist ais Grund
stellung verschwunden.

Die in diesen Jahren erscheinenden Fechtbiicher zeigen 
deshalb nichts wesentlich neues in der Frage der FuBstellung. 
Die Rapiere werden immer langer, die Kampfsitten werden eher 
wilder ais zahmer. Besonders deutlich zeigt z. B. das Fechtbuch

Bild 54. Terza guardia der Rapierfechter. Kupfer aus Scienza d’Arme 
von S. Fabris 1606.

von Salvator F a b r i s8), wie sich die Fechter ais wilde Kampf- 
hahne gegeniiberstehen (Bild 54). Die Ahnlichkeit mit der Hal
tung und Bewegung von Boxern fallt sofort auf. Niemand aber 
wiirde beim Anblick der Bilder an einen Tanz denken. Fabris 
gibt keinerlei Vorschrift iiber die Haltung der FiiBe.

8) De lo schermo overo scienza d’arme. Di Salvatore F a b r i s. 
Capo dell’ordine dei sette lori. Copenhaven, Henrico Waltkirch 1606.

9) UAcademie de 1'Espee de Girard T h i b a u 11 d’Anvers, ou se 
demonstrent par Reigles mathematiąues sur le fondement d'un Cercie my- 
sterieux la Theorie et Pratique des vrais et jusqu'a present incognus secrets 
du maniement des armes a pied et a cheval. Leyde 1628,

In einem hochst auffallenden Gegensatz zu Agrippa, 
Fabris, aber auch zu Marozzo und Meyer steht eines der merk- 
wiirdigsten Werke iiber das Fechten, das 1628 in Frankreich 
erschien und T h i b a u 11 d'Anvers9) zum Yerfasser hat.
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In 46 prachtvollen Kupfern in der GróBe von 50 mai 
70 cm, von den bedeutendsten Stechern der Zeit, wird ein Fech
ten dargestellt, das durch die steife Feierlichkeit seiner Bewe
gungen besonders dann auffallt, wenn man vorher die italieni- 
schen Fechtbiicher besieht. Es ist offenkundig, daB dieses Buch 
ganz aus der Reihe der iibrigen Fechtbiicher seiner Zeit heraus- 
falit. Man kann es verstehen, daB es wie C a s 11 e sagt zur

Bild 55. Fechter im „Cercie mysterieux”. Teilfigur eines Kupfers (Tab. I) 
aus Academie de 1’Espee von Thibault 1628.

Zeit seines Erscheinens bereits iiberholt und praktisch unbrauch- 
bar war, daB es auf das Fechten keinerlei EinfluB gehabt hat, 
und zwar ebensowenig auf die Lehre, wie auf die Ausiibung. Fiir 
unsere Betrachtung ist aber das Buch doch recht bemerkens- 
wert, weil es ebenso wie die italienischen Biicher die Gradstel- 
lung der FiiBe betont, ja sogar den Nachweis versucht, daB die 
Fechtkunst lediglich von den Schritten abhange, die der Fechter 
auf einem „cercie mysterieux“ ausfiihrt.

Im Bild 55 sehen wir den Fechter in der Grundstellung 
inmitten des geheimnisvollen Kreises stehen mit nahezu ganz pa- 
rallelen FiiBen und auch der Jupiter auf Tabula I des zweiten 
Teiles (Bild 56) steht in der gleichen Grundstellung, die wir auf 
allen Bildern des Werkes wiederfinden.
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T h i b a u 11 s Werk ist kennzeichnend fiir die Versuche 
der damaligen Zeit, das Fechten mit Mathematik und mit astro- 
logischen Geheimlehren zu begriinden. In der Verbindung mit 
Geheimnisvollem und Ubersinnlichem hat das Fechten moderne 
Seitenstiicke, namlich einzelne Systeme der Atemgymnastik 
und einige Gymnastiksysteme.

Bild 56. Jupiter im „Cercie mysterieux”. Mittelteil eines Kupfers in 
„Academi de l'Espee” von Thibault 1628.

Man war zu Anfang des 17. Jahrhunderts durchaus 
nicht abgeneigt an Geheimkiinste zu glauben, die im Kampf den 
Erfolg verbiirgen. Jeder Fechtmeister gab vor, solche Geheim- 
nisse zu besitzen, die er nur dem engsten Schiilerkreise anver- 
traute. Die Eingeweihten muBten sich verpflichten, niemals 
gegen den Meister die Waffen zu ziehen. Aber da handelte es 
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sich wahrscheinlich immer nur um besondere Fechtkniffe aus 
der Erfahrung der Meister. T h i b a u 11 aber wollte eine all
gemein giltige Geheimlehre des Fechtens begriinden und dafiir 
fand er schon zu seiner Zeit wenig Verstandnis. C a s 11 e sagt, 
das auBerlich kostbarste und prunkvollste Fechtbuch aller Zei- 
ten sei im Augenblick seines Erscheinens bereits sinnlos ge
wesen.

Es ist aber nicht unwahrscheinlich, daB die eigentumlich 
steife und feierliche Bewegung der Thibaultschen Fechter nicht 
nur durch seine mathematische Geheimlehre bedingt wird, son
dern daB hier Nachwirkungen der alten spanischen Fechtschule 
zu versptiren sind; wenigstens ist C a s 11 e derMeinung, daB Thi- 
bault eigentlich nur das Fechten des Don Luis Pacheco de N a r - 
v a e z darstellt, allerdings ohne ihn zu nennen und indem er 
dessen bereits sehr schwieriges und wenig durchsichtiges Sy
stem noch mehr komplizierte. Wenn das richtig ist, woran nicht 
gezweifelt zu werden braucht, so haben wir bei T h i b a u 11 die 
Ubertragung eines Haltung- und Bewegungsstiles, der sich im 
spanischen Fechterzeremoniell herausgebildet hat, auf das 
Fechten der franzósischen Schule vor uns. Und das zu einer 
Zeit, in der man fur Zeremonien beim Fechten nichts iibrig 
haben durfte, wenn man sein Leben bewahren wollte. Thi- 
b a u 11 steht also am SchluB eines Entwicklungsabschnittes, 
nicht am Anfang eines neuen.

Das Fechten in Frankreich entwickelte sich schon zu 
seiner Zeit unter italienischem EinfluB folgerichtig weiter und 
wurde bald fiihrend in Europa, so daB man den italienischen 
Ursprung ebenso vergaB, wie dies bezuglich des Gesellschafts- 
tanzes geschehen war.

Zur Kennzeichnung Thibaults geben wir noch zwei 
seiner Fechtbilder wieder (Bild 57 und 58), die zeigen, wie wiir- 
devoll man nach seinen Lehren fechten und sterben sollte10). 

10) DaB diese Bilder die spanische Fechtweise im Gegensatz zu 
der italienischen zeigen, wird wahrscheinlich gemacht durch eine Schil- 
derung der spanischen Fechtweise durch einen Englander, der eine Streit- 
schrift gegen die Italiener und ihre langen Rapiere verfaBte. George S i 1 - 
v e r schrieb 1599 in London sein merkwiirdiges Buch „Paradoxe of De- 
fence, Wherin is proved the true ground of fight to be in the short ancient 
weapens and that the Short Sword hath the advantage of the long sword 
or long rapier, and the weaknesse and imperfection of the rapier fight 
displayed. Together wit an admonition to the noble, ancient, victorious 
valiant and most brave nation of Englishmen, to beware of false teachers 
of defence and how they forsake their own naturell fight; with a brief 
commendation of the noble science or exercising of armes."
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Thibault beschreibt iibrigens das Fechten mit den verschiede- 
nen Waffen seiner Zeit, auch mit ungleichen Waffen, z. B. mit 
einem Degen gegen Musketen und Arkebusen.

Besonders Frankreich war ein Land der Zweikampfe. 
Nach Castle sollen in ungefahr 180 Jahren mehr ais 40 000

Bild 57. Fechtschule von Thibault 1628. Beachte die schmale Ausgangs- 
stellung mit nahezu parallelen FiiBen, die steifen (spanischen!) 

Bewegungen und den ,,geheimnisvollen Kreis.”

10) Silver lobt die spanischen Rapierfechter gegeniiber den 
italienischen und franzósischen, dereń Kniffe man in einem ganzen Leben 
nicht lernen konne, wahrend die Spanier nur wenige Bewegungen lehrten, 
die man rasch lernen konne, um sein Leben zu verteidigen und seinen Geg
ner zu vernichten.

Die Spanier stiinden ganz aufrecht, mit den FiiBen nahe anein- 
ander und fortwahrend in Bewegung, wie beim Tanzen. Arm und Rapier 
hielten sie ganz gestreckt auf das Gesicht des Gegners genchtet.

Das italienische Rapierfechten hatte also wohl iiberall in Europa 
mit den alten heimischen Kampfweisen ZusammenstóBe, die schlieBlich zu- 
gunsten des italienischen Fechtens ausgehen muBten, in dem MaBe ais die 
vielen Raufereien und Zweikampfe zunahmen.
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Manner in Zweikampfen gefallen sein, die wegen nichtiger 
Ursachen stattfanden. Jedenfalls waren da Fechtmeister sehr 
wichtig, und Fechtbiicher konnten auf guten Absatz rechnen. 
Die Franzosen brachten in ihre Duelle Methode und strenge 
Regel.

Von wann ab das Fechten mit Hóflichkeitsgebarden ein- 
geleitet wurde, konnten wir nicht feststellen. Jedenfalls aber 
finden wir um die Mitte des 17. Jahrhunderts in dem Fechtbuch 
von Paschę n11), das ganz franzósisch beeinfluBt war, bereits 
die Reverenz ais Beginn des Gefechtes.

lr) Johann Georg Paschen, Vollstandiges Fecht-Ringe- und 
Voltigiert>uch. In verlegung des Antoni, anno 1666.

Kurtze jedoch deutliche Beschreibung handlend vom Fechten auf 
den StoB und Hieb. Mit sonderbaren FleiB aufgesetzet und mit mehreren 
nothwendigen Kupffern ausgebildet von Johann Georg Paschen, Fiirst 
Magdeburg. Pagen-Hoffmeister. Hall in Sachsen. Gedruckt bey Christian 
Vesten. (Ein zweites Buch behandelt das Fechten mit dem Jagerstock 
usw., das dritte das Ringen, das vierte das Voligieren. Das Fechtbuch 
allein erschien in erster Auflage 1661 in Halle in Sachsen.)

12) Le Maistre d’armes, ou l'exercice de 1’espee seulle dans sa 
perfection. Dedie a Monsigneur le duc de Bourgogne par le sieur D e 
L i a n c o u r. Paris 1686.

Die Reverenz war allerdings noch recht einfach. Pa- 
schen sagt:

„Wenn du mit einem auf dem Fechtboden fechten willst, 
so mache, in dem du den Fechtdegen in Deiner rechten Hand hast 
mit demDegen und deinem rechtenFuB einenReverentz, welcher 
im Fechten eine Salvade genannt wird, wie Nr 1 weiset / und 
lege dich nicht alsobald in dein Lager damit Adv. nicht alsofort 
sehe / was due vor ein Lager hast / sondern gehe mit etlichen 
Tritten auf ihn los / biB du an ihm kómst / alsdann kannstu dich 
in ein Lager welches dir beliebt / legen."

Aus dem Bild der Reverenz (Bild 59) sehen wir, daB 
der Hut gezogen, der Degen gesenkt und der rechte FuB riick- 
warts gestellt wird, wahrend der Fechter sich leicht verneigt. 
Der vordere FuB ist bereits tanzerisch auswarts gedreht. In Pa- 
schens Buch wird das Fechten mit dem Zweihanderschwert iiber
haupt nicht mehr erwahnt, obgleich es in Deutschland noch tib- 
lich war, erschien doch wenige Jahre vor dem Buch Paschens 
noch eine Auflage des Fechtbuches von Joachim Meyer (Augs
burg, 1660). Unter Ludwig XIV. wurde die „Academie d’Armes“ 
mit dem alleinigen Privileg ausgestattet, in Frankreich das Fech
ten zu unterrichten. Das bekannteste Fechtbuch aus der Re- 
gierungszeit Ludwig XIV. ist von L i a n c o u r* 12 verfaBt.
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Bild 58. Rapierfechten im „Cercie mysterieux”. Aus Academie de 1’Espee 
von Thibault 1628. (Tabula XIII).

In dem Buch von Liancour sehen wir eine starkę gesell- 
schaftliche Weiterentwicklung des Fechtens. Einem Waffen- 
gang geht nunmehr ein Zeremoniell der BegriiBung voraus, das 
seine Parallele nur in den BegriiBungen im Tanzsaal findet. 
Bild 60 zeigt die umstandliche und gebardenhafte Art, wie man 
den Degen ziehen und sich auslegen muBte. C a s 11 e spricht die 
Meinung aus, daB B e s n a r d , 1653 der erste gewesen sei, der die 
Gebarden des Tanzsaales, vornehmlich die Reverenz des Cava- 
liers, auf das Fechten iibertrug. Das ist vermutlich richtig, da ja 
schon P a s c h e n eine wenn auch schlichte BegriiBung vor- 
schreibt, die er Reverenz oder Savade nennt. Man darf wohl 
sagen, daB wahrend der Regierung Ludwig XIV. das Fechten 
in den Bereich des hófisch-tanzerischen Gebardenspiels einbe- 
zogen wurde und daB diese Entwicklung zur Zeit Liancours so 
ziemlich abgeschlossen war. Das Kavalierfechten war jetzt tat- 
sachlich etwas ganz anderes, ais das soldatische Fechten. Zu 
dieser Uberzeugung kommen wir besonders klar durch eine Be-
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Bild 59. Reverenz des Fechters nach Paschen 1666. Fecht-Ringe- und
Yoltigierbuch).

Bild 60, Eróffnung des Gefechtes nach Liancour 1686. 1. Ziehen des
Degens, 2., 3., 4. Reverenz, 5. Schritt vorwarts. 
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trachtung des Fechtwerkes von Girard13). Girard schildert 
einerseits das eigentliche kriegerische Fechten mit dem leichten 
StoBdegen und andererseits das Fechten im Fechtsaal mit seinem 
Zeremoniell. Man mufi wissen, daB damals in Frankreich die 
Fechtsale nicht nur die Aufgabe hatten, im Fechten auszubilden, 
sondern auch ahnlich wie die Tanzsale die jungen Leute zum 
guten Benehmen erziehen sollten. Das Fechten in den Fecht- 
salen war ganz harmlos. Den Gegner tatsachlich zu verwunden, 
ware eine unauslóschliche Schande gewesen, ein Zeichen heil- 
loser Ungeschicklichkeit. Wahrscheinlich sind damals Masken 
aufgekommen, man hielt sie aber bei geschickten Fechtern fiir 
tiberflussig. Da das Duellwesen in Frankreich gleichzeitig im 
Abklingen war, hatte das Fechten einen ausgesprochen hófi- 
schen Erziehungscharakter. Es wurde zu einer schwierigen und 
feinen Kunst entwickelt und von seiner rohen ZweckmaBigkeit 
befreit. Girard schildert denn auch ausfiihrlich, wie man den 
Gegner, mit dem man ein Assaut im Fechtsaal machen will, zu 
begruBen hat. Es sind dazu 6 verschiedene Stellungen notig, von 
denen wir zwei im Bilde wiedergeben (Bild 61). Diese Bewegun
gen und Stellungen erinnern sofort an das Menuett. Hier wie 
dort ist der vorgestellte FuB auswarts gedreht. Jede Bewegung 
und Haltung ist auf zierliche Darstellung berechnet. Girard 
schildert daneben auch das Exerzieren des Soldaten. Dieses ist 
ganz sachlich, wie aus dem Bild 62 ersehen werden kann. Wah- 
rend also der gemeine Soldat mit seinem SchieBgewehr ganz 
sachlich in leichter Seitgratschstellung dasteht, steht der Offizier 
sogar im Kampf in zierlicher Menuettstellung. Der Tanz siegt 
iiber den Kampf. Wir erinnern uns, daB die Offiziere im Feld 
mit einer kurzeń Lanze bewaffnet waren. Das galt auch noch 
zur Zeit G i r a r d s , und er beschreibt daher das Fechten mit 
dem ,,Espadon“, aber auch das zierliche GriiBen damit, das fast 
ebenso zeremoniell ist, wie der DegengruB im Fechtsaal.

Diese Fechtweise und vor allem der Haltungsstil fand 
weit herum in Europa Eingang und Nachahmung, vor allem an 
den Hófen, z. B. an den kleinen deutschen Hófen. Franzósische 
Fechtmeister kamen nach England, teilweise auch nach Deutsch- 
land, Spanien, sogar nach Italien, RuBland usw. Der italienische 
EinfluB war weit geringer geworden. Nur in Deutschland hatte

ls) Nouveau Traite de la Perfection sur le fait des armes, dedie 
au Roi, par le Sieur P. J. F. Girard, ancien officier de marinę. En- 
seignant la maniere de combattre, de 1’epee de pointę seule,toute les grands 
etrangeres, 1’epadon, les piques, hallebardes, etc., tels Qu’ils se pratiąuent 
aujord’hui dans Part militaires de France. Orne de figures en taille douce. 
Paris 1736.
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dubrprenueres attitudes da salut dc

Bild 61. Die ersten beiden Stellungen des Waffengrufies nach Girard 1736. 
Nouveau Traite de la Perfection sur le fait des Armes.

Bild 62. Die 3 Wendungen des Fiisiliers nach Girard 1736. 
Traite de la Perfection sur le fait des Armes, 

Nouveau
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man das Fechten auf StoB und Hieb auf der italienischen Grund- 
lage weiter entwickelt. Die Fechtbóden wurden hauptsachlich 
von Studenten und Offizieren besucht, an den Universitaten 
bliihte ein wildes Duelleben. Die Hauptwaffe war immer noch 
das Rapier. Bei der groBen Ubung, die der deutsche Student im 
Fechten hatte, und angesichts der wichtigen Stellung des Fech
tens im Universitatsleben kann es uns nicht wundernehmen, 
daB die deutschen Fechter und die deutschen Fechtmeister in 
aller Weit beriihmt waren. Unter den Familien, die besonders 
zahlreiche und beriihmte Fechtmeister hervorgebracht haben, 
ragen besonders die Familie Kreussler in der ersten Halfte 
des 18. Jahrhunderts und die Familie R o u x in der zweiten 
Halfte dieses Jahrhunderts hervor. Kreussler schreibt man 
die Ausbildung der deutschen StoBschule zu, die aber von der 
italienischen der alten Meister nicht wesensverschieden war. 
Obgleich anfangs die deutschen Universitats-Studenten, die ja 
in allen Fragen der Sitte stark unter franzósischem EinfluB stan- 
den, auch das weitlaufige Zeremoniell des franzósischen Fech
tens iibten, machten sie sich bald davon frei; es paBte wohl nicht 
zu den recht ernsthaften Duellen und Raufereien. Kreussler 
soli bereits die langwierige Reverenz der Franzosen durch ein 
einfaches Ziehen des Barettes ersetzt haben. Wahrend des 
18. Jahrhunderts war daher im ganzen genommen das deutsche 
Studentenfechten ziemlich unabhangig von den Franzosen, wo- 
gegen die Offiziere und der Adel der kleinen Fiirstenhófe sich 
mehr an die franzósische Schule hielten. So war es ja auch im 
iibrigen Europa. Uberallhin kamen franzósischeFechtmeister und 
auchFechtmeister italienischerHerkunft,wie z. B. Angelo, der 
inEngland wirkte,schrieben ihreBiicher iiber franzósischesFech- 
ten in franzósischer Sprache. Das Fechten galt ais vornehmes 
Spiel, ais adeliges Erziehungsmittel. A n g e 1 o14) beschreibt 
denn auch die Positionen des FechtergruBes mit besonderer Um- 
standlichkeit. „Guter Anstand und Leichtigkeit sind unbedingt 
nótig, um alle Bewegungen des Griifiens gut auszufuhren", sagt er 
in seinem beriihmten Fechtwerk. Bild 63, das die 3. Position des 
„Salut d'armes“ darstellt, vermittelt eine gute Vorstellung von 
der Art der Stilisierung aller Bewegungen. In diesen Gebarden 
auBert sich der reinste Menuettstil. Man darf wohl sagen, daB 
sich bei Angelo die franzósische hófisch-barocke Fechtgebarde 
in ihrer letzten Yollendung findet.

14J L'Ecole des Armes, avec l'explication generale des principales 
attitudes et positions concernant 1’Escrime. Dedie a Łeurs Altesses Ro- 
yales les Princes Guillaume-Henry et Henry-Frederic par M. Angelo. A 
Londres, chez R. & J. Dodsley, Pall Mail. Londres 1763.
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Bild 63. Dritte Position des GruBes nach Angelo, L'ecole des armes. 1763.

Zu seiner Zeit hat aber das Fechten bereits viel von 
seiner allgemeinen Bedeutung verloren. Bald nach dem sieben- 
jahrigen Krieg kam, wie wir schon erwahnten, allmahlich das 
Waffentragen im Alltagsleben ab, und auch das Duellwesen 
war stark abgeklungen. Allerdings galt das nicht fiir die deut
schen Universitaten. Hier wurde immer noch mit scharfen 
StoBwaffen jede Meinungsverschiedenheit bereinigt, so sehr 
auch die Behórden abzuwehren suchten. Erst anfangs des 19. 
Jahrhunderts fiihren die Studenten das Schlagerfechten ein, 
womit sie die alte Kunstfertigkeit im Fechten von den Hoch- 
schulen verbannen. Die franzósische Revolution hatte den Ka- 
valier hinweggefegt und damit konnten wir eigentlich von der 
Untersuchung des Fechtens und seiner Wandlungen und Stili- 
sierungen Abschied nehmen, da von nun ab dem Fechten kein 
maBgebender EinfluB auf die Erziehung des jungen Mannes 
mehr zukam und daher auch kein EinfluB auf die vornehme Hal
tung im Alltag.
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Dennoch sei angemerkt, daB das Fechten nun seine 
Ausgangshaltung der militarischen Grundhaltung anpaBte. Die 
studentische Schlagermensur begann aus einer gewinkelten 
Grundstellung, um dann in eine kleine Gratschstellung iiberzu- 
gehen, und auch im englischen „backswording", das dem Schla- 
gerfechten iiberaus ahnlich ist, kehrt die Winkelstellung oft- 
mals wieder. (Siehe Bild 64.)

Bild 64. Die St Georgs-Parade nach Roworth 1798. Aus Castle, Schools and 
masters of fence, London 1885. S. 219.

Bekanntlich hat das moderne Sportfechten mit der 
alteren deutschen Entwicklung keinen Zusammenhang. Erst 
gegen das Ende des 19. Jahrhunderts wurde es durch italienische 
Fechtmeister in Deutschland und Ósterreich eingefiihrt und 
wurde da besonders im Heere gepflegt und vervollkommt. Die 
franzósische Schule wurde bald ganz verdrangt.

Aber auch in dieser neuesten Entwicklung des Fech
tens hat die Grundstellung mit geschlossenen und gewinkelten 
FiiBen ihren Ehrenplatz. Sie ist ein Teil des Begriifiungszere- 
moniells, bei dem sich die Fechter so gegeniiber stehen, daB die 
rechten FiiBe genau auf den Gegner gerichtet sind, die linken 
angeschlossen im rechten Winkel dazu. (Siehe Bild 119).
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Gegner und Zuschauer zur rechten und linken werden mit der 
Waffe begriifit, wobei die Maskę abgenommen wird. Aus dieser 
Stellung braucht man dann nur den rechten FuB ungefahr um 
zwei FuBlangen vorstellen und beide Knie gleichmafiig beugen, 
um in die vorgeschriebene Kampfstellung zum Fechten mit dem 
Florett oder dem Sabel zu kommen. Deshalb ist die fechterische 
Grundstellung genau rechtwinkelig, man kann aber durchaus 
nicht etwa behaupten, daB sie eine Zweckstellung sei; nichts 
wurde den Fechter hindern, zuerst in einer Stellung mit geschlos- 
senen FiiBen zu gruBen und dann erst in die Fechtstellung zu 
gehen. Die gewinkelte FuBstellung wird aber noch ais kriegerisch 
mannliche und vornehme Stellung empfunden, deshalb, und 
nicht aus sachlichen Griinden, wird sie beibehalten.

Zusammenfassend kann man sagen, daB das Fechten 
sołange eine rein sachliche Ausgangsstellung bezw. Grundstel
lung hat, ais es zum sachlichen Kriegshandwerk gehórt. I n d e r 
Landsknechtszeit und in der Renaissance 
wird seine Ausgangsstellung die vornehme 
Stellung des Mannes.

Sobald aber das Fechten zum vornehmen Treiben des 
franzósischen Kavaliers gehórt, werden seine Gebarden hófisch 
stilisiert; der Fechter steht nicht nur bei der Reverenz, sondern 
auch im Kampf in der tanzerischen Stellung des Menuett- 
tanzers.

Vom 19. Jahrhundert angefangen triumphiert die 
Rechtwinkeligkeit und Symmetrie auch im Fechten jeder Art. 
Das Fechten iibernimmt die jetzt geltende soldatische Grund
stellung. Fiir einen weiteren Wandel zur Parallelstellung der 
FiiBe in der Grundstellung bestehen keinerlei Anzeichen.
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Die Stellung des Tanzers.
Fiir die Stilgeschichte der menschlichen Bewegung und 

Haltung ist der Tanz die wichtigste Quelle. Wenn wir der 
Haltung durch alle Zeiten und Vólker nachgehen wollten, so 
hatten wir den ganzen Bereich des Tanzes durchforschen 
miissen. So weite Ziele haben wir uns nicht gesteckt, da wir 
ja nur die Wurzeln der heutigen Schauhaltung der Europaer 
aufdecken wollten. Deshalb geniigt es, wenn wir uns auf den 
Gesellschaftstanz seit der Renaissance beschranken. 
Das hat den groBen Vorteil fiir sich, daB die in den Tanzsalen 
herausgebildeten Haltungsvorschriften aus den Biichern der 
Tanzmeister ersehen werden kónnen. Darin sind ja die Be
wegungen und Haltungen zum Teil in sehr genauer Weise 
beschrieben, so daB wir nicht auf unsichere Schliisse aus Bil- 
dern, aus der Musik, aus Schilderungen von Augenzeugen an- 
gewiesen sind. Jede geschichtliche Behandlung von Fragen 
der menschlichen Bewegung ist deswegen so schwer, weil es 
bis zur Erfindung des Laufbildes kein Mittel gab, Bewegungen 
sicher aufzuzeichnen und zu iiberliefern. Uber den Tanz alter 
Zeiten werden wir deswegen niemals so viel wissen, wie iiber 
die Baukunst, die Malerei, die Dichtkunst, die Musik.

VerhaltnismaBig am ehesten kónnen wir uns AufschluB 
iiber die Haltung des Tanzers verschaffen; sie kann mit 
Worten verstandlich beschrieben werden; der Zeichner kann sie 
getreu mit allen Einzelheiten festhalten. Tanzbiicher, die in 
Wort und Bild die Haltung beschreiben, sind sichere Quellen.

Solche Biicher bestehen nur iiber den Gesellschafts
tanz; schon deshalb muBten wir auf die Einbeziehung der Volks- 
tanze verzichten. Dieser Verzicht ist aber kein Mangel, weil 
die gegenwartig geltenden Vorschriften fiir den gesellschaft- 
lichen Verkehr sich im Gesellschaftstanz herausgebildet haben 
und nicht in den Volkstanzen. Das soli durch einige allgemeine 
Ausfiihrungen dem Verstandnis naher gebracht werden.

Die Gesellschaftstanze dienen stets nur dem geselligen 
Vergniigen; dadurch sind sie aber nicht einwandfrei von den 
Volkstanzen abgrenzbar, die ebenfalls zum Teil dem Vergniigen 
der Tanzenden dienstbar sind, wenn es auch daneben Tanze 
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anderer Wesensart gibt, z. B. die zahllosen Kulttanze. Der 
Unterschied liegt nicht im tieferen Sinn der Tanze und nicht in 
ihrer Herkunft, sondern in den Ausubenden. Gesellschaft und 
Volk bedeutet hier eine soziale Unterscheidung; man konnte 
deshalb am ehesten sagen: Gesellschaftstanze sind die geselligen 
Tanze der fiihrenden Schicht. Zu gewissen Zeiten war das der 
hófisch adelige Kreis; seine Tanze werden darum gewóhnlich 
ais hófische Tanze bezeichnet. Heute gibt es eine internationale 
Gesellschaft buntester Zusammensetzung, die den „gesellschaft- 
lichen Ton" angibt. Zu ihren Sitten gehóren internationale 
Formen des Gesellschaftstanzes, Eine deutlich erkennbare Ver- 
bindung fiihrt aber von den alten hófischen Sitten zu denen der 
heutigen Gesellschaft. Allerdings haben sie sich stark gewan- 
delt, das kann ja auch gar nicht anders sein. Nicht mit 
Unrecht sucht man aber die Wurzeln der gegenwartigen gesell- 
schaftlichen Verkehrsformen an den norditalienischen Fiirsten- 
hófen des 15. Jahrhunderts. Die Verkehrssitten und die Gesell
schaftstanze dieses Kreises waren fur uns nicht wichtiger, wie 
die irgend einer anderen Menschengruppe, etwa der stadtischen 
Handwerker oder der Bauern, wenn sie nicht allgemein ais 
nachzuahmendes Vorbild anerkannt worden waren. Liest man 
ein heutiges Anstandsbuch, so findet man im wesentlichen die 
gleichen Regeln des guten Benehmens in der Gesellschaft wie- 
der, die im 16. und 17. Jahrhundert in jenen heute noch uniiber- 
troffenen Werken iiber die Gesellschaftskunst zum erstenmal 
niedergelegt wurden. In den vierhundert Jahren seitdem der 
Cortegiano des Grafen Castiglione (1528) erschien, 
ist an dem Gerippe der Gesellschaftskunst nicht viel geandert 
worden. Freilich, die Gebarden sind nun weit einfacher, un- 
mittelbarer, auf Zeitmangel berechnet und auf den Verkehr mit 
Fremden. Fast nichts mehr ist zu erkennen von der wunder- 
vollen Einheit der Gesellschaftsformen der Renaissance, wie sie 
sich noch im „Galateo" von Giovanni della C a s a (1558), in 
G u a z z o ' s Buch „La civil conversatione‘‘ (1574) und auch 
noch in dem barocken Meisterwerk des Franzosen B e 1 le
ga r d e ausdriickt, das 1690 unter dem Titel „Reflexions sur 
ce qui peut plaire ou deplaire" erschien. Nur die Grundziige 
blieben, die die zeremonióse Zeit des Rokoko zu iiberdauern 
vermochten, aber auch Zeiten der Demokratisierung.

Wir werden diese Biicher nicht fur unsere Unter- 
suchung unmittelbar heranzuziehen haben. Denn die Tanz- 
biicher, die aus dem gleichen Geiste sind, bringen weit genauere 
Haltungsvorschriften und auf die kommt es uns ja an. Nur so 
viel dariiber: Die Renaissance hat die Gebarden des gesell- 
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schaftlichen Verkehrs in allen Einzelheiten liebevoll zu einem 
schónen Spiel ausgebaut. Ihr raumliches und zeitliches MaB 
wurde so bestimmt, daB der Sinn der Gebarde rein erscheint, 
daB sie kunstłos und selbstverstandlich wirkt und die Miihe 
nicht ahnen laBt, die das vollkommene Erlernen machte. Die 
Gebarden waren also stilisiert worden, aber sie dienten noch 
dem Zweck der Verstandigung; so weit werden die Gebarden 
in den Biichern iiber die Gesellschaftskunst behandelt. Im Tanz 
aber gewinnt die gesellschaftliche Gebarde ihr Eigenleben, in
dem sie sich von ihrem Zweck ganz loslóst, nur mehr Symbol 
ist. Die Gebarde ist zum Stoff, zur Grundlage des Tanzes ge- 
worden, so wie der Kampf die Grundlage des Schwerttanzes 
ist. Der Kampf ist im Schwerttanz ebenfalls nur mehr Symbol 
und Bewegungsgrundlage.

Gerade die Schreittanze der Renaissance ruhen stoff- 
lich ganz auf den gesellschaftlichen Gebarden. B i e1) sagt, sie 
seien „die verdichtete Form der Gesellschaftskunst". Nun ist es 
recht einleuchtend, daB der Tanz seine Bewegungen wieder dem 
Alltag in einer kunstvollen Stilisierung zuriickgab. Das tan- 
zerische Stehen, Gehen, GriiBen, Neigen usw. wird ais die 
schónste und edelste Form dieser Bewegungen empfunden. Man 
strebt solcher Formvollendung nicht nur beim festlichen Auf- 
treten, sondern auch im Alltag nach. Das ist immer derWeg gewe
sen, auf dem derTanz seinen Bewegungsstil der Alltagsbewegung 
mitteilte. Natiirlich muBte diese Wirkung immer dann am 
starksten sein, wenn der Tanz aus Bewegungen besteht, die 
stofflich dem Alltag angehóren. Der Schreittanz konnte des
halb tiefer wirken ais der Walzer, der seinen Bewegungen nach 
weit mehr reiner Tanz ist ais die Pavane oder das Menuett. 
Die Tanzmeister haben niemals den notwendigen Unterschied 
zwischen der Bewegung im Tanzsaal und der Bewegung auf 
der StraBe oder im Alltag erkannt und anerkannt. Sie halten 
die tanzerische Bewegung fiir allgemein giiltig. Die Bliitezeit 
der Gesellschaftskunst besaB die Kraft, jene Tanze zu schaffen, 
die am starksten ais eigener Ausdruck der Renaissancegesell- 
schaft angesehen werden miissen, die feierlichen Aufzugstanze. 
Allerdings gab es ja auch zu diesen Tanzen ein volkstiimliches 
Seitenstiick in den gegangenen Volkstanzen; vielleicht waren 
diese der erste AnlaB zur Herausbildung der Pavanen und ahn- 
licher Schreittanze; aber sie glichen einander schlieBlich sicher 
weit weniger, ais die hófischen Sprungtanze den volkstiimlichen 
Springtanzen glichen. Immer hat die Gesellschaft aus dem 

1) Oskar Bie, Der Tanz, 3. Aufl, Verlag v. J. Bard, Berlin 1923. 
Seite 126.
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groBen Reichtum der Volkstanze einzelne Formen herausge- 
griffen und hat sie fiir ihren Zweck umgeformt und stilisiert. 
Fiir viele hófische Gesellschaftstanze ist der Zusammenhang 
mit bestimmten oft rein órtlichen Volkstanzen schon nachge- 
wiesen worden und insofern haben die Volkstanze auch reich- 
lichen Anteil an dem Werden der gesellschaftlichen Tanze.

Darf man deswegen sagen, daB die Volkstanze den 
Haltungsstil begriindet haben? Wir miissen das verneinen; 
die Normierung und Verallgemeinerung, die ja zum Wesen 
des Stils gehórt, entwickelte sich erst in der Luft der 
hófischen Tanzsale. B i e hat also recht, wenn er in den Volks- 
tanzen nur einen Rohstoff fiir die gesellschaftlichen Tanze sieht. 
Nur darf man das nicht ais Werturteil auffassen. Vielleicht 
kann man aus den Volkstanzen einmal weit mehr iiber die 
Eigenschaften eines Volkes und einer Zeit ablesen ais aus dem 
kleinen Bereich der Gesellschaftstanze. Vielleicht unterzieht 
sich jemand der Miihe, die Volkstanze nach ihren Bewegungs- 
grundlagen zu untersuchen. Da wird sich an volklichen und so- 
gar an rassischen Erkenntnissen weit mehr ergeben ais aus den 
Gesellschaftstanzen, die durchaus nicht ais Ausdruck rassisch 
und vólkisch geschlossener Gruppen anzusehen sind. Sie wer
den ja auch von Menschen iibernommen, denen sie nicht art- 
gemaB sein kónnen, darum sehen wir z. B. in unserer Zeit die 
lebhaften MiBfallenskundgebungen und Widerstande gegen die 
,,modernen“ Tanze, die aus einem fremden Wesen entstanden 
sind und deswegen ais fremd empfunden werden. Erst wenn 
solche Tanze ganz abgeschliffen und auf allgemein annehmbare 
Formen gebracht worden sind, kónnen sie Gesellschaftstanze 
bleiben. Strauben sie sich gegen eine solche Bearbeitung, so 
verschwinden sie ais voriibergehende Narreteien wieder von 
der Oberflache.

Einige Bemerkungen sind noch iiber die Biihnen- 
tanze zu sagen. Biihnentanze sind reine Schautanze und 
ais solche sind sie durchaus nicht etwa eine europaische 
Erfindung oder gar nur ein Erzeugnis der „Gesellschaft". 
Schautanze gibt es bei allen Vólkern und zu allen Zeiten. 
Der Gesellschaftstanz der Renaissance und des Barocks 
ist sogar zugleich ein Schautanz einzelner Paare. Erst von der 
Mitte des 17. Jahrhunderts angefangen entwickelt sich in 
Europa ein selbstandiger Biihnentanz, der einerseits im Ballett, 
andererseits im modernen kiinstlerischen Tanz miindet. Ob- 
gleich von dieser Tanzgattung nicht so viele und nicht so un- 
mittelbare Wirkungen auf die Haltung ausgeiibt worden sind, 
werden wir uns doch mit ihr beschaftigen miissen.
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Nun aber zu den Tanzbiichern und ihren Verfassern, 
den Tanzmeistern. Welche Bedeutung die Tanzmeister einmal 
fur die Verbreitung der „richtigen und schónen" Bewegungen, 
des ,,guten Benehmens" gehabt haben, kann ein Kind unserer 
Zeit kaum mehr aus eigener Erfahrung sagen. Und doch gibt 
es noch zahlreiche Tanzschulen fur den Gesellschaftstanz, in 
denen die ,,Anstandslehre“ einen Hauptgegenstand des Unter- 
richtes bildet. Sie lehrt das vorschriftsmaBige Stehen, Gehen, 
Sitzen, Handreichen, Verneigen, GriiBen, Essen, kurzum alle im 
Gesellschaftsleben wissensnótigen Regeln des Verkehrs. Das 
beruht auf einer fiinfhundert Jahre alten Uberlieferung. Sicher 
haben die Tanzschulen fur Gesellschaftstanz heute noch eine 
groBe Bedeutung fiir die Uberlieferung all dieser Dinge, wenn sie 
auch gar nicht verglichen werden kann mit der Bliitezeit der 
Tanzmeisterei, dem 18. Jahrhundert.

Die Tanzmeister haben viele Biicher geschrieben, min- 
destens ebensoviele wie die Fechtmeister und in fast allen sind 
nicht nur die Tanze aufgezeichnet, sondern auch die Bewegungs- 
und Haltungsvorschriften. Fiir dereń Kenntnis sind deshalb die 
Tanzbiicher eine vorziigliche Quelle. Die Tanzmeister haben 
nicht die gesellschaftlichen Sitten erfunden, sie konnten sie nur 
vermitteln und weitergeben und sie haben dabei eine Lehre der 
Haltung und Bewegung aufzubauen gesucht, die ohneweiteres 
ais Vorlaufer moderner Kórperbildungslehren angesehen werden 
muB. Lange bevor es einen systematischen Turnunterricht gab, 
haben die Tanzlehrer von ihrem Arbeitsgebiet aus Kórperform 
und Bewegungsweise erzieherisch zu beeinflussen gesucht. Es 
darf uns daher nicht befremden, wenn wir in der um so viel 
jiingeren Turnentwicklung wiederholt Spuren der alteren Tanz- 
meisterlehren begegnen.

Entsprechend der Entwicklungsgeschichte des Gesell
schaftstanzes werden wir zuerst die italienischen, dann die fran- 
zósischen und endlich die deutschen Tanzbiicher untersuchen, 
um zu sehen, was sie iiber die FuBstellung zu sagen haben. Da
bei werden wir etwas griindlicher bei den Tanzmeistern der 
Renaissance verweilen miissen und bei den Tanzen dieser Zeit, 
um den Zusammenhang zwischen Bewegungsgrundlagen und 
Haltungsvorschriften besser beurteilen zu kónnen.

Der erste groBe Zeitabschnitt in der Entwicklung der 
tanzerischen Haltung umfaBt die Renaissance, also die ita- 
lienische Friihrenaissance von ungefahr 1420 angefangen, die 
Hochrenaissance von 1500 ab und die Spatrenaissance ab 1600. 
?Wir miissen aber auch noch das Friihbarock, also die Zeit bis 
1650, dazu rechnen. B i e hat die Zeit der Renaissance bis nach 
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dem Jahre 1600 die Zeit der feierlichen A u f z ii g e 
genannt, weil solche Aufziige kennzeichnend fiir den Gesell- 
schaftstanz dieses Zeitabschnittes sind. Der bekannteste dieser 
Aufziige ist die P a v a n e , in der die Tanzer Gelegenheit hatten, 
die ganze Feinheit ihrer Bewegung im feierlichen Schreiten, 
Verbeugen usw. zu entfalten. Zweifellos geben gerade diese 
Schreittanze, die auf hófischem Boden entstanden und fortge- 
bildet sind, am klarsten das Wesen der Renaissancetanze wie- 
der, und es ist daher berechtigt, die ganze Tanzperiode darnach 
zu benennen. Aber es muli doch erinnert werden, da!3 die 
Renaissance auch noch andere Formen des Tanzes kannte. 
GróBtenteils waren das Einzelpaartanze, bei denen immer nur 
ein Paar tanzte, wahrend die anderen zusahen. Um 1500 herum 
diirfte der Hóhepunkt des Einzelpaartanzes gewesen sein. Auch 
die Einzelpaartanze, die durchwegs sehr ruhig verliefen und 
hauptsachlich geschritten waren, gaben die Gelegenheit zur 
feinsten Durchstilisierung jeder einzelnen Bewegung. Daneben 
waren noch Reigen iiblich, die ahnlich wie die zeitgenóssischen 
Volksreigen sich dem Gesellschaftsspiel annaherten und endlich 
Springtanze lebhafterer Art, die durchwegs dem órtlichen 
Volkstanz entlehnt waren.

Der Verlauf eines Tanzabends brachte zuerst einen 
feierlichen Aufzugstanz, z. B. die Pavane, dann folgte ein Basse- 
dance der einzelnen Paare und dann ging man in den gesprun- 
genen Nachtanz iiber, den Tourdion, die Gaillarde oder auch 
die Volte, die ein besonders wilder Sprungtanz war.

B i e teilt die Zeit der feierlichen Aufziige wieder in 
drei Stufen: 1. Die Zeit der feineren hófischen Tanze. 2. Die 
Zeit des órtlichen Wechsels feiner Liebhabertanze und gesell- 
schaftsspielahnlicher Reigen. 3. Die Zeit allgemein verbreiteter 
charakteristischer niederer Tanze órtlicher Herkunft.

Es ist fiir uns weniger wichtig, wie diese Entwicklung 
im einzelnen vor sich ging. Jedenfalls sind die Haltungsvor- 
schriften wahrend der ganzen Periode gleich und sie werden 
zweifellos durch die Schreittanze bestimmt. Die v o r - 
nehme Ruhehaltung ist die Ausgangsstellung 
zum Schreiten, nicht etwa eine Ausgangsstellung zu den 
Drehspriingen der Volten, obgleich die Tanzmeister solche Stel
lungen genau beschreiben und auch abbilden.

Die ersten Biicher iiber den Tanz der Renaissance 
waren uns nicht zuganglich. Es sind das die Arbeiten der Ita- 
liener Domenico da Ferrara, Guglielmo E b r e o (1416), Am
fa r o s i o (1463), Cornazano (1465) und des Franzosen 
Arena (1536). Wir kónnen uns lediglich auf die Schriften von 
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Car os o (1581), Tabourot (1588) und Negri (1604) be- 
ziehen. Diese aber geben alle wiinschenswerte Auskunft iiber 
die FuBstellung und auch Abbildungen, die die Haltung des Re- 
naissancetanzers verdeutlichen. Erfreulicherweise bekommen 
wir durch diese Schriften das Bild der tanzerischen Haltung ge
rade in der Zeit, in der die Haltung auch in den Drillbiichern 
des Soldaten und in den Fechtbiichern das erstemal eingehend 
dargestellt wird. Obgleich das Buch Tabourots erst 1588 
erschienen ist, muB man es ais eine Quelle fiir den Tanz in der 
ersten Halfte des 16. Jahrhunderts ansehen, da Tabourot erst 
ais alter Mann seine tanzerischen Jugenderinnerungen nieder- 
geschrieben hat. Insofern ist sein Werk alter ais das von C a - 
roso. Tabourot ist aber schon der Anfang der besonderen 
franzósischen Entwicklung des Gesellschaftstanzes. Darum 
wollen wir doch zuerst hóren, was C a r o s o und Negri iiber 
die FuBstellung zu sagen haben.

Fabritio C a r o s o da Sermoneta schrieb das Tanzbuch 
,,I1 Ballerino", das 1581 in Venedig erschien. 1605 kam die 
zweite Auflage unter dem Namen „Nobilta di Damę" heraus. 
Die Unterschiede zwischen den beiden Auflagen sind nicht sehr 
bedeutend. Fiir die FuBstellungsfrage kann man ohneweiters 
die zweite Auflage allein heranziehen, da in dieser die allge- 
meinen Teile iiber die Reverenzen, die Continenz, das Gehen, 
iiber das Barrettragen usw. weit ausfiihrlicher sind, ohne aber 
wesentliche Neuerungen zu bringen. Beide Biicher sind mit 
schónen Kupfern von Giacomo F r a c h o geschmiickt, von 
denen wir vier wiedergeben. (Bild 65, 66, 67, 68.) Sie ver- 
mitteln einen klaren Eindruck von der steifen Pracht der 
Frauenkleidung dieser Zeit. Beine und FiiBe sind ganz durch 
den weiten starren Rock verhiillt. Es ist vollkommen klar, daB 
eine derartige Kleidung keinen Tanz zulieBe, bei dem es auf 
zierliche oder kunstvolle FuBstellungen und Schritte ankommt. 
Auch rasche Bewegungen oder gar Spriinge konnten von den 
Frauen schwer ausgefiihrt werden; und man begreift nicht 
recht, wie es den Frauen doch móglich war, die Volte zu tan- 
zen, die hohe und verwickelte Spriinge vorschrieb. Dagegen 
waren die Manner in den Bewegungen weit freier. Sie tragen 
zumeist ein ganz enges Beinkleid, das jede Einzelheit der Bein- 
und FuBbewegung sehen laBt. In der Bewegung gehemmt wer
den sie lediglich durch Mantel, Barett und Degen, die bei den 
Tanzen nicht abgelegt werden diirfen. Die Bilder stellen durch- 
wegs Ausgangsstellungen zu verschiedenen Tanzen dar. Das 
ist aber gleichbedeutend mit den Ausgangsstellungen zu einer 
der Reverenzen, mit denen jeder Tanz eingeleitet werden muBte. 
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Diese Reverenzen sind die Hauptfiguren der Tanze, ihre genaue 
Ausfiihrung war sicher nicht ganz einfach. So fiillt denn auch 
die Beschreibung der Reverenz bei C a r o s o mehrere Druck- 
seiten aus. Die Bilder zeigen den Stil der Renaissancebewegung 
und -haltung: Freiheit und Natiirlichkeit trotz der ins einzelne 
gehenden Vorschriften. Alles daran ist maBvoll, nichts ist von 
jener Verzierlichung zu spiiren, wie sie das Spatbarock oder das 
Rokoko zeigen. Man erstrebt die edle, vornehme Haltung und 
Bewegung nicht auf dem Wege auBerlicher Zutaten. Der An- 
stand des Renaissancetanzers soli den Eindruck des Natur- 
gewachsenen machen.

Darin gleichen diese Tanzbilder auBerordentlich den 
Soldatenbildern van Gheyns, obgleich diese schon weit 
mehr barocken Charakter in der Kleidung zeigen. DaB der 
Kiinstler tatsachlich das wiedergegeben hat, was dem Tanz
meister Car oso ais Vollendung vorschwebte, zeigt dessen 
Text.

Wir heben einige wichtige Stellen aus C a r o s o s Be
schreibung der ,,Riverenza grave“, also der tiefen Verbeugung, 
heraus. (Es gibt namlich noch eine mittlere und eine kleine 
Verbeugung.) Alle diese Verbeugungen sind Tanzbewegungen, 
die im Takte der Musik ausgefiihrt werden miissen. Zur Rive- 
renza grave sind sechs Taktzeiten erforderlich. Caroso schreibt 
in „Nobilta di Damę", Seite 13 und 14 dariiber folgendes (siehe 
den Originaltext2) unten: „Halte den Kórper gut aufgerichtet 
und das Bein so, daB die Halfte des linken EuBes vor dem 
rechten steht; die Spitze des rechten FuBes also in der Hóhe 
der Hóhlung des linken, ein FuB vom anderen ungefahr vier 
Finger breit entfernt; achte darauf, daB die FuB- 
spitzen vollkommen geradeaus stehen und 
auf die Damę gerichtet sind, oder jene andere Per
son, der du die Verbeugung auf dem Balie oder anderswo 
machst; und laB dir nicht einfallen, es so zu machen, wie alle es 
allgemein tun, daB ein FuB nach Siiden, der andere nach Norden 
schaut, wie wenn die FiiBe von Natur aus verrenkt waren, was 
einen hóchst unziemlichen Eindruck macht.“

2) „Tenendo ben distese la vita et la gambę, eon la meta del pie 
sinistro piu innanzi del destro, tanto che la punta del detto pie destro sia 
al diritto paro del vano del pie sinistro lontano l’un pie dall'altro ąattro dita 
in circa; avertendo, che la punte de’piedi stieno ben diritte, et volte in 
prospettiva alla Dama, od a qualunque altra persona, che la farai. sia 
ballando, o fuor de balii; a non menta di non farę, come generalmente 
fanno tutti, che l'un pieda mira a Siirocco, et 1'altro a Tramontana, che Paion 
che Habbiano naturalmente in pie storti, e questo genera bruttissima vista."
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C a r o s o tritt also mit aller wiinschenswerten Deut- 
lichkeit fiir die Gradausstellung der FiiBe ein. Das Auswarts- 
drehen erklart er fiir hóchst unziemlich. Er sagt allerdings 
gleichzeitig, daB man dieses Auswartsdrehen allgemein mache. 
Da er in der ersten Auflage vom Jahre 1581 diese Unsitte noch 
nicht erwahnt, ware es immerhin móglich, daB sie erst in den 
26 Jahren bis zur zweiten Auflage aufgekommen ist. Das lafit 
sich natiirlich nicht nachweisen. Fiir uns ist es aber wichtiger 
zu wissen, daB bis zu dieser Zeit, also bis in das beginnende 
Barock hinein, das Geradeausstellen der FiiBe fiir richtig, stil- 
voll, vornehm galt.

Das muB iibrigens nach dem Schreitcharakter der Tanze 
erwartet werden. Das Schreiten verlangt die gerade Fiihrung 
der Gelenke in der Gehrichtung. Und auch die Verbeugungen 
muBten sich diesem wesentlichen Merkmal der geradlinigen 
Vorwartsbewegungen anpassen. Darauf wurde offenbar hóchste 
Sorgfalt verwendet. C a r o s o sagt (siehe den Originaltext 
unten)3): „ . die Spitze des linken FuBes wird etwas gehoben

3) „. . . . un poco la punta del pie sinistro, che trover ai haver 
innanzi, e poi lo tiri per la dritta linea in dietro al tempo di due battute 
di Musica; dopo averti che nel tirare in dietro 11 pie sinistro, sia la punto 
sua al paro del calcagno del destro tenendolo spianato in terra; e non punto 
elevato dalia parte del calcagno; et che non la lacci eon la punta a del 
pie ne meno lo tiri troppo indietro ne 1'allarghi, come sogliono farę certi, 
i quali von allargar troppo le ginocchia, paion che vogliono orinare, ne 
men bisagna incrocechiar il predetto pie dietro al destro, perche tutte 
ąueste maniere fan bruttissima vista a circostanti.”

Bild 65. Ausgangsstellung zum Tanz: „Nuova regina" Kupfer aus Nobilta di 
Damę, Caroso 1605
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und dann in gerader Richtung im Zeitmafi zweier Musiktakte 
nach hinten gezogen; gib acht, daB beim Zuriickziehen des linken 
FuBes seine Spitze genau in die Hóhe des Absatzes des rechten 
FuBes kommt, aber auf dem Boden und nicht mit erhobener

Bild 66. Tanzpaar im Balletto: „Contentezza d’amore . Ausgangsstellung 
zur Riverenza lunga. Kupfer von Fracho aus Caroso, Nobilta di 

Damę 1605.
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Spitze; also nicht mit den FuBspitzen auf gleicher Hóhe und 
nicht zu weit nach hinten. Dabei diirfen auch nicht, wie viele es 
tun, die Knie zu weit auseinanderstehen, ais ob man urinieren 
wollte; der linkę FuB darf den rechten nicht kreuzen, denn alle 
diese Gewohnheiten machen den unziemlichsten Eindruck."

Diese Bewegung gibt das Bild 65 wieder. Der FuB 
scheint allerdings weiter nach hinten gestellt, ais C a r o s o das 
fiir zulassig halt. Aber man kann gut die Geradfiihrung der 
Beine auch auf dem Bild beobachten. Auch die Bilder 66 und 
67 zeigen unverkennbar die Parallelstellung der FiiBe. Bild 66 
soli die Ausgangsstellung zu dem Tanz „Contentezza d arnore" 

Bild 67. Riverenza breve.
Kupler von G. Fracho 
aus Caroso, Nobilta 
di Damę 1605.

Bild 68. Ausgangsstellung zur 
Gagliarda di Spagna. 
Kupfer von G. Fracho 
aus Nobilta di Damę 
1605 an Caroso.

sein. Nach der Unterschrift machen die beiden Tanzenden aus 
dieser Ausgangsstellung die Riverenza lunga und zwei Con- 
tinenzae brevi. Nur eines der Bilder von G. Fracho, die 
Ausgangsstellung zur „Gagliarda die Spagna" (Bild 68) macht 
den Eindruck, ais ob der Tanzer mit auswarts gedrehten Fiifien 
stehen wiirde. Bei genauerer Betrachtung erkennt man aber, 
daB das rechte Bein ais Standbein mit dem FuB genau geradeaus 
steht. Das linkę Bein ist ais Spielbein riickwarts gestellt, steht 
auf den Zehen, wobei die Ferse dem Gewicht des Beines folgend 
nach innen sinkt, so daB der Eindruck der Auswartsdrehung 
entsteht. Wenn man also dieses Bild ais die Darstellung einer 
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ruhigen Ausgangsstellung und nicht ais einen Gang versteht, 
wozu man im ersten Anblick neigen konnte, wird es klar, daB 
auch hier von einer willkiirlichen Auswartsdrehung nicht die 
Rede sein kann.

Aus den Darstellungen der Frauen kann man wie be
reits gesagt wegen der Kleider nichts von der FuBhaltung er- 
sehen. C a r o s o gibt aber auf Seite 75 auch fiir die Frauen 
die Ausfiihrung der ,,Riverenza grave“ an4):

4) „Primieramente ella imperero a farę la Riverenza grave in 
questo modo, cioe stando co i piedi pari, ella ha da tirare tre, o quattro 
dita il pie sinistro in dietro, spianato affatto detto piede; poi si ha da 
chinare giu, et avanti che piega le ginocchia, ha da piegare un poco il corpo, 
et dritta la testa . , .

„Zuerst muB sie die tiefe Verbeugung in folgender Art 
lernen. Sie steht mit den FiiBen auf gleicher Hóhe und zieht 
nun den linken FuB drei bis vier Finger weit zuriick, wobei die
ser FuB vóllig gerade gefiihrt wird; nachher verbeugt sie sich 
und bevor sie das Knie beugt, muB sie ein wenig den Rumpf 
neigen mit aufrechtem Kopf usw.“

Auch fiir die Frau gilt daher die vóllig gerade Fiihrung 
des Beines und der FiiBe bei der Verbeugung. C a r o s o spart 
iibrigens nicht mit drastischen Bildern, um dem Schiiler begreif- 
lich zu machen, was schon und was unschón sei. So sagt er, die 
Damę diirfe sich nicht, bevor sie den FuB zuriickstellt, so heftig 
kriimmen, ais ob sie sich den Bauch halten miifite, sie diirfe 
sich aber auch nicht so steif halten und sich so beugen, wie eine 
Henne, die die Eier hiiten will.

Neben der Reverenz ist die Continenz eine wich- 
tige Haltung, oder vielmehr Tanzbewegung dieser Zeit. Die 
Beinbewegungen sind dabei unwesentlich, man stellt lediglich 
ein Bein ein wenig zur Seite, um es dann wieder heranzuziehen. 
Man neigt sich auch nur wenig und mit aufrechtem Kopf. 
Wesentlich ist aber das ,,Briisten“, wie man den Ausdruck „pa- 
voneggiare“ vielleicht am besten iibersetzen kann. Diese Auf- 
richtung ist immer von einem Fersenheben begleitet. Da kein 
einziges Bild einen Hinweis darauf gibt, darf man annehmen, 
daB das ,,Briisten“ nicht von einem Vorschieben und Kippen des 
Brustkorbes begleitet war, wie das in der Soldatenhaltung des 
ausklingenden 18. Jahrhunderts aufkam und wohl friiher schon 
mitunter bei Soldaten gebrauchlich, wenn auch nicht vorge- 
schrieben war.

Sehr beachtenswert erscheint es uns ferner, daB C a - 
roso an keiner Stelle eine symmetrische Haltung mit ge- 
schlossenen Beinen auch nur erwahnt. Eine solche Stellung 
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kommt daher wohl fur den Renaissancetanz nicht in Frage, 
dessen Stellungen immer asymmetrisch bewegt sind.

Fast alles, was wir von dem Tanzbuch C a r o s o s 
sagten, kann auch fiir das Werk von Cesare Negri, ,,Le gratie 
d’Amore“ gelten, das 1602 in Mailand erschien. Es ahnelt nicht 
nur im Inhalt, sondern auch in der ganzen Aufmachung sehr 
stark dem Buche von Caroso, so daB wohl angenommen wer
den darf, daB Negri dessen Buch beniitzt hat. Er erwahnt 
allerdings Caroso in keiner Weise.

Fiir die FuBstellungsfrage ist aber doch Negri der 
Aufmerksamkeit wert. Bringt er doch eine Beschreibung des 
Ganges samt einer Abbildung und ferner eine Abbildung der 
Steh-Haltung.

Uber das Gehen auf dem Balie und auf der StraBe 
sagt Negri (S. 37) folgendes: „Wie wir taglich sehen kónnen, 
gibt es verschiedene Arten des Gehens. Manche gehen auf der 
StraBe mit geóffneten FiiBen und wenn sie den FuB vorsetzen, 
so legen sie das Kórpergewicht auf dieselbe Seite. Andere 
gehen breitspurig und mit auswarts gedrehten FiiBen und andere 
setzen den FuB abscheulich mit zuriickgelegtem Leibe vor; 
andere gehen mit schnellsten Schritten, ais ob sie groBe Ge- 
schafte abzuwickeln hatten und andere wieder gehen mit ge
óffneten FiiBen und streifen mit den Knieen aneinander beim 
Gehen. Aus all diesen Arten ersieht man, wie wichtig es fiir 
das Ansehen ist, mit hóherer Anmut zu gehen;5) die Arme an den 
Seiten und ein wenig bewegt, die FuBspitzen ein 
wenig auswarts, damit das Bein und das Knie 
gut geradeaus stehen, daB beim Gehen die FiiBe etwa 
zwei Finger breit voneinander stehen und daB zweitens die 
Schritte etwas iiber ein „palmo" lang sind."

5) „le braccia stese apari de'fianchi, movendoli un poco, et la 
punta delli piedi un poco infuora, accioche le gambę, et le ginocchia stiano 
ben dritte, et nel passare il piede innanzi l’uno dale'altro, ha da essere dis- 
costo due dita; avertendo che secondo la portione, e della vita si deve 
farę il passo innanzi lungo un poco piu d’un palmo.”

Zu dieser Beschreibung gehórt das Bild 69, das das 
richtige Gehen von vorne zeigen soli. Der etwas O-beinige 
jungę Mann geht ziemlich stark auswarts, jedenfalls mehr ais 
gewóhnlich. Man miiBte einen solchen Gang eigentlich bereits 
ais das Ergebnis eines besonderen Drills ansehen. Da nun bei 
Negri an verschiedenen Stellen seines Tanzbuches immer die 
Vorschrift wiederkehrt, man miisse mit leicht geóffneten FiiBen 
stehen und gehen, wahrend Caroso ein solches Yerhalten ais
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Bild 69. Das Gehen (Reguła I). Kupfer von Leo PalavicinUs aus Negro, 
Le gratie d’Amore 1602.
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grobe Unsitte darstellt, so darf man wohl annehmen, daB der 
altere C a r o s o das neumodische Auswartsstehen und Gehen 
bekampft, wahrend der jiingere Negri ihm wenn auch mit 
viel Zuriickhaltung das Wort redet. Es scheint das maBige Aus
wartsstehen und Gehen zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Nord- 
italien vornehm zu werden. Das ist aber natiirlich nur eine 
Vermutung, fiir die wir keinen sicheren Beweis beibringen 
kónnen. Geradezu drollig ist die Begriindung, die Negri fiir 
das leichte Auswartsgehen gibt. Die Beine und die Knie sollen 
dadurch geradeaus gefiihrt werden. Das ist natiirlich unrichtig, 
da die Knie beim Gehen in die Richtung des FuBes gedreht wer
den miissen.

Es ist aber doch unverkennbar, wie frei und unver- 
dorben noch die Haltung des Idealtanzers nach Negri ist. 
Besonders schon tritt das an dem Bild 70 hervor, das von der 
Seite her die Ausgangsstellung zur groBen Reverenz zeigt. 
Negri schreibt auch dabei einen leichten FuBwinkel vor. Er 
sagt:e) „Bei der groBen Reverenz steht man mit dem linken 
FuB vor der Spitze des rechten, ein FuB vom anderen drei 
Finger weit entfernt. Beachte dabei, daB die Spitzen der bei- 
den ein klein wenig auswarts stehen miissen; die Beine und Knie 
stehen aber ganz gerade . . . .“

Man sieht klar, wie wesentlich sich Negri bereits von 
C a r o s o in seinem Schónheitsempfinden unterscheidet. Den- 
noch ist N e g r i s Auffassung noch die der Renaissance und des 
Friihbarocks. Er halt sich von der Verzierlichung vóllig frei. 
Vielleicht hat auch der Zeichner des Gangbildes 69 die Aus
wartsdrehung der FiiBe iibertrieben, denn schon das Bild 71 
zeigt den Tanzer in der Ausgangsstellung zur Gagliarde mit ganz 
parallelen FiiBen, aber in asymmetrischer Stellung mit Stand- 
und Spielbein. Am starksten verkiinstelt oder geziert ist noch 
Bild 72, das zwei Herren und zwei Damen in einem Balletto dar
stellt. Der Herr am linken Rande scheint sogar die Beine etwas 
zu iiberkreuzen, was C a r o s o noch ais schweren Stilfehler 
riigte.

Besonders beachtenswert ist aber das Bild 73, die Aus
gangsstellung zu den fiinf Schritten und zu den verschiedenen

°).......... che potesse esser apposta la riverenza grave si fa stando
col piede sinistro innanzi alla punta del pie destro discosto tre dita l'un 
dalFaltro, avertendo che le punte damen due li piedistiano un pocco in 
fuora; accioche le gambę, et le ginocchia stiano ben dritte.”
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Bild 70. „Wie man das Barett tragt und wie man die grofie Verbeugung 
macht.” Kupier von Palavicinus aus Negri, Le gratie d'Amore 1602.
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Bild 71. Ausgangsstellung zur Gagliarde. Kupfer von Palavicinus aus Negri. 
Le gratie d’Amore 1602.
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Bild 72. Balletto: „Bizzaria d’Amore”. Von 2 Herren und 2 Damen zu 
tanzen. Kupier von Palavicinus aus Negri, Le gratie d Amore 1602.
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Bild 73. Ausgangsstellung zu den Tanzspriingen. Kupfer von Palavicinus 
aus Negri, Le gratie d’Amore 1602.
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Spriingen. Die Beschreibung lautet:7) „Man steht in Schritt- 
stellung, mit dem linken FuB ungefahr 4 Finger vor dem rech
ten, nahezu in gerader Linie.“

7) „stando in passo, col piede sinistro ąuattro dita innanzi dal 
destro quasi a dritta linea."

Der Zeichner hat diese Ausgangsstellung mit vollkom- 
men parallelen FiiBen dargestellt, so weit man das nach dem 
Stich beurteilen kann. Jedenfalls ist es zur Zeit N e g r i s noch 
keinem Tanzmeister eingefallen, die Behauptung aufzustellen, 
das Auswartsdrehen sei zwar ganz unnatiirlich, aber, wenn man 
Spriinge auszufiihren habe, so sei die Auswartsdrehung unerlaB- 
lich. Der Renaissancetanzer fiihrt ja ebenfalls bereits recht 
kunstvolle und hohe Tanzspriinge aus. Die runden Spriinge 
und die Volten waren Drehspriinge, die besonders gelernt werden 
muBten. Negri gibt dafiir sogar eigene Voriibungen an, nam
lich den Sprung nach einer Quaste, die allmahlich hóher gehangt 
wird, und die man im Drehaufsprung mit dem FuB treffen soli. 
Fiinfzig Jahre spater wiirde jeder Tanzmeister geschworen 
haben, daB man diese Ubung nur aus einer stark gewinkelten 
Ausgangsstellung der FiiBe ausfiihren konne. Besonders die 
Biihnentanzer, die spater die Sprungtanze kunstvoll weiter bil- 
den, verwenden nur mehr Stellungen mit auswarts gedrehten 
FiiBen. Dafe ist eine sehr wichtige Feststellung.

Caroso und Negri stehen so ziemlich am Ende 
der norditalienischen Tanzentwicklung und ihres Weltein- 
flusses. Sie werden von den Franzosen abgelbst, die dann 
von der Mitte des 17. Jahrhunderts angefangen, die hófischen 
Tanzsale unbedingt beherrschen. Schon das Tanzbuch von 
Jean Guillaume Tabourot, dem Domherrn zu Langres, aus 
dem Jahre 1588, kiindigt die besondere Eigenart der franzósi
schen Tanzbiicher an. Der Verfasser nennt sein Buch „Orche- 
sographie“ und er will ein Lehrbuch des Tanzes fiir jedermann 
damit schaffen. Er sucht nach einer Tanzschrift, deshalb 
muB er weit mehr ais das die Italiener taten die Haltungen 
und Bewegungen schematisch einteilen und beschreiben. B i e 
bezeichnet ihn ais einen Grammatiker der Tanzkunst; das ist 
ein ganz guter Ausdruck.

Etwas pedantisch ist Tabourot allerdings nur be- 
ziiglich der Haltung und Bewegung. Dagegen zahlt er weit mehr 
Tanze auf, ais die beiden vorgenannten Italiener und, was be
sonders wichtig ist, er beschreibt jene Tanze, die in seiner Ju- 
gendzeit, also vor dem Jahre 1530 (damals ging er namlich ins

126



Kloster) tatsachlich allgemein getanzt wurden. Tabourot 
schwarmt nicht nur von der Pavane, sondern noch mehr von 
den Branles, jenen gesellschaftsspielartigen Reigen, die den 
Volkstanzen ganz nahe stehen. Und gleichzeitig wettert er 
gegen die Schamlosigkeit der neueren Volten, bei denen man 
die Damen solche Spriinge ausfiihren laBt, „daB sie nur zu oft 
die nackten Knie zeigen, wenn sie nicht mit der Hand die Klei- 
der halten, um dies zu verhindern.“

Tabourots Buch gilt mit Recht ais das wichtigste 
Quellenwerk iiber die Gesellschaftstanze des 16. Jahrhunderts 
und auch fiir die FuBstellungsfrage gibt er uns wichtige Auf- 
schliisse. Wir miissen uns dabei an die zweite, 1596 erschienene 
Auflage der Orchesographie halten.8)

8) Tabourot, Jehan Guillaume, Orchesographie, Metode, et 
Teorie en formę de discours et tablature pour apprendre a dancer, battre le 
Tambour en tout sorte et diversite de batterie, jouet du fifre et arigot, 
tirer des armes et escrimer avec autres honnestes exercices fort con- 
venables a la jeunesse. 1596, Lengres.

Wie man aus dem vollstandigen Titel des Buches er- 
sieht, war es nicht ais reines Tanzbuch angelegt, da auch 
andere mit dem Tanz zusammenhangende Kiinste, wie das 
Trommeln und Pfeifen und sogar der Waffengebrauch in den 
Kreis der methodischen und theoretischen Abhandlungen ge- 
zogen waren, die dem Gebrauch der Zeit folgend in Form des 
Zwiegespraches vorgetragen werden.

Bevor wir auf die Haltungsansichten Tabourots ein- 
gehen, mag erwahnt sein, daB er auf Seite 8 in dem Abschnitt 
iiber das Trommeln die Ansicht ausspricht, das franzósische 
Heer habe das Trommeln eingefiihrt, um den Gleichschritt der 
Soldaten zu bewirken. Der Ton liege auf dem linken FuB, weil 
dieser schwacher sei.

Am starksten interessiert uns naturgemaB der Ab
schnitt iiber die Reverenz und iiber die FuBstellungen, die hier 
zum erstenmal sauberlich aufgezahlt werden.

Nach Tabourot wird der Tanz, z. B. die Gaillarde, 
durch eine Reverenz eingeleitet, sobald die Musik zu spielen 
beginnt. Nachher hat sich der Tanzer in „eine schóne und an- 
genehme Stellung" zu versetzen. Diese SchluBstellung nach 
der Reverenz, die zugleich die Ausgangsstellung fiir die 
Gaillarde ist, geht uns vor allem an. Weil aber die Be
schreibung der Reverenz bei Tabourot nicht so langatmig ist, 
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wie die von Caroso oder Negri, wollen wir sie vollstandig 
wiedergeben:9)

9) „Pour faire la reverence, vous tiendrez le pied gaulche ferme 
a terre et pliant le jarret de la jambe droicte, porterez la pointre de 1'arteil 
de la semelle droicte derrier le diet pied gaulche; Ostant vostre bonnet ou 
chapeau. et saluant vostre Damoiselle et la compagnie, comme voyez en 
ceste figurę. Aprez que la reverence est ainsi faicte, redressez le corps, et re- 
couvrat vostre teste, retirerez vostre diet pied droict et vous mettrez et 
poserez les deulx pieds joincts, que nous entendons estre contenance decente, 
quand les deulx pieds sont tellement disposez, quilz sont l’un audroict de 
1'autre, comme vous voyez en la figurę cy dessoulz, les arteils des- 
q u e 1 s sont dirigez en ligne droicte et soubstiennent egallement 
le corps du danceur."

„Um die Reverenz zu machen, halt man den linken 
FuB fest am Boden, biegt das rechte Knie und zieht die Spitze 
des rechten FuBes hinter den linken FuB; sodann nimmt man 
die Miitze oder den Hut ab, und griiBt die Tanzerin wie auch 
die Gesellschaft, wie Sie hier sehen. (Bild 74). Ist die Reve- 
renz solcherart gemacht, so richten Sie wieder den Kórper ge
rade, setzen die Kopfbedeckung auf, stellen den rechten FuB

Reuercncc. Pieds ioinćts.

Bild 74. Reverenz aus Tabourot, 
Orchesographie 1586.

Bild 75. Stellung mit geschl. FiiBen 
Tabourot, Orchesographie 
1586.

neben den linken und schlieBen beide Beine aneinander; unter 
anstandiger Haltung und Stellung ist also zu verstehen, daB 
beide FiiBe derart gehalten werden, daB einer neben dem an
deren steht, wie Sie in der nachsten Figur (Bild 75) sehen, wo 
die FuBspitzen derselben geradeaus gehal
ten werden und den Kórper des Tanzers 
gleichmaBig trage n.“
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Die gute Haltung nach der Reverenz ist also eine 
symmetrische Stellung mit geschlossenen Beinen und gerade- 
aus gerichteten FiiBen. Das gibt allerdings die Zeichnung nicht 
wieder. Da aber die Zeichnungen, die Tabourot seinem Buch 
beigegeben hat, durchwegs kindlich unbeholfen sind, so darf 
man den Widerspruch zwischen Text und Bild wohl auf Rech- 
nung desZeichners setzen,und kann annehmen, daB Tabourot 
wirklich parallele FiiBe gemeint hat, indem er davon spricht, 
daB die Zehen „en ligne droicte" stehen miissen. Das ist schon 
deswegen wahrscheinlich, weil auch Caroso fiir die Haltung 
bei der Reverenz die gleiche Vorschrift gibt.

Tabo u rot schlieBt nun allerding noch die Besprechung 
von 5 anderen Stellungen an, die sich durch die Stellung der 
FiiBe vonemander unterscheiden. Streng genommen sind es 
eigentlich nur 3 Stellungen, von denen aber die beiden sym- 
metrischen rechts oder links gemacht werden kónnen, so daB 
dann 5 herauskommen. Die zweite symmetrische Stellung mit 

Pied ioinćt obli- 
quedroićt.

Piedioinćt obli- 
que gaulche.

Bild 76. Stellung mit schrag rechts 
geschl. FiiBen. Tabourot, 
Orchesographie 1596.

Bild 77, Stellung mit schrag links 
geschl. FiiBen. Tabourot, 
Orchesographie 1596.

gleichmaBiger Belastung beider Beine ist die Seitgratsch- 
stellung, die nur maBig weit sein darf. Tabourot zahlt sie 
an vierter Stelle auf. Die unsymmetrischen Stellungen mit Be
lastung des einen Beines unterscheidet er in geschlossene und 
geóffnete Stellungen.

Bei den schrag geschlossenenStellungen 
steht ein FuB voll auf dem Boden, um das Gewicht des Kórpers 
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allein zu tragen, der Absatz des anderen FuBes ist daran an- 
geschlossen, wahrend die FuBspitze schrag nach auBen zeigt. 
Je nachdem, ob der rechte oder linkę FuB schrag steht, be- 
nennt er die Stellung, also: FuB geschlossen schrag links, FuB 
geschlossen schrag rechts. Die beiden Bilder 76 und 77 zeigen 
diese Stellungen. Auf die Frage des Schiilers C a p r i o 1, wie 
groB die Schrage sein miisse, da ja zwischen den Schenkeln 
eines Winkels unzahlige schrage Linien liegen, antwortet der 
Meister Ar be a u10): „Das MaB der Schrage ist der Entscheidung 
des Tanzers iiberlassen; wenn es ihm gefallt, kann er den 
ruhenden FuB im rechten Winkel gegen den stiitzenden FuB 
stellen, oder in jede Zwischenstellung, die ihm beliebt, und sich 
den geschlossenen FiiBen nahert, nur nicht in die schon ge- 
nannte geschlossene Stellung selbst. Uber einen rechten 
Winkel hinauszugehen, gestattet natiirlicherweise die Biegung 
des Beines nicht.“

10) „Ceste obliąuite est delaissee a 1'arbitraige du danceur, telle- 
ment que s’il luy plait, il mettra le pied qui se repose a l'esquierre cont
rę le pied qui soustient le corps, ou en tel lieu, qu’il luy plaira, entre deux, 
approchant le pied joinct, pourveu que ce ne soit le diet pied joinct: Car 
de passer le traict de l'esquierre, la flexion de la jambe ne le permect 
naturellement."

Hier bei Tabourot finden wir also das erstemal in 
der Tanzliteratur eine Stellung mit geschlossenen Fersen und 
mit gewinkelten FiiBen, also mit der gleichen FuBspur, wie sie 
durch die militarisch-turnerische Grundstellung spaterer Zeiten 
erzeugt wird. Dennoch ist diese Stellung mit schrag geschlos
senen FiiBen etwas grundsatzlich anderes, weil ja nur das eine 
Bein die Last tragt, wahrend das zweite ais Spielbein mit ge- 
beugtem Kniegelenk angesetzt wird. Die Winkelung der FiiBe 
ist dabei keine Verkiinstelung, wenn der Winkel nicht groB ist. 
Tabourot begrenzt den Winkel ja auch mit 90 Graden. 
Man kann sich am eigenen Kórper davon iiberzeugen, daB man 
die FuBwinkelung mit im Knie gebeugtem Spielbein zwanglos 
ausfiihren kann, wahrend die Ausfiihrung der gleichen Haltung 
mit gleichmaBiger Belastung beider FiiBe hóchst unangenehm 
und jedenfalls ais Zwangsstellung wirkt.

Wie stark Tabourot von dem Sinn fiir die zwang- 
lose Stellung erfiillt war, zeigt iibrigens auch seine Auseinander- 
setzung iiber die Gratschstellung. Man diirfe die Beine nur 
angemessen voneinander entfernen, „aber nicht iibermaBig und 
gezwungen, wie die FiiBe des Kolosses von Rhodos“ und der 
verstandige Schiller Capriol erganzt diese Beschreibung: „das 
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heifit, daB sie nicht zu weit voneinander und nicht zu stark 
auswarts gedreht sein sollen und doch nicht zu nahe oder sogar 
geschlossen." (Bild 78).

Pieds largyz.

Bild 78. Stellung mit gegratschten Beinen. Tabourot, Orchesographie 1596.

Pieds largis obli- 
quedroićt.

Pieds largis obli- 
que gaulche.

Bild 79. Stellung mit schrag rechts Bild 80. 
gegratschten Beinen. Tabou
rot, Orchesographie 1596.

Stellung mit schrag links ge
gratschten Beinen. Tabourot, 
Orchesograhpie 1596.

Endlich zahlt Tabourot noch die Gratschstellung 
schrag links und schrag rechts auf, bei der nur ein Bein die 
Kórperlast zu tragen hat. (Bild 79 und 80).

Wichtig ist, daB Tabourot jene Stellungen fiir schó- 
ner halt, bei denen ein FuB schrag gestellt wird. Auch auf den 
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antiken Denkmalern und Medaillen sehe man, daB die „Mono- 
poden" kiinstlerischer und angenehmer aussehen. Sehr merk- 
wurdig, ist es, daB Tabourot ais zweiten Grund fiir die Be- 
vorzugung der schragen Stellungen angibt, die geschlossenen 
FiiBe und auch die gegratschten Beine seien kennzeichnend fiir 
die w e i b 1 i c h e Stellung. Die ausgesprochen mannliche Seit- 
gratschstellung, jene uralte Fechterstellung der schwer gewapp- 
neten Ritter sieht also Tabourot bereits ais eine kenn
zeichnend weibische Stellung an, durch die sich ein Mann 
lacherlich machen konnte. So stark wandeln sich der Emp- 
findungsgehalt und Ausdruckswert einer Haltung in wenigen 
Jahrzehnten.

Die 6 FuBstellungen Tabourots sind folgende:
1. Pieds joincts: Geschlossene FiiBe.
2. Pieds joincts oblique droict: Schrag rechts geschlossene 

FiiBe.
3. Pieds joincts obliąues gaulche: Schrag links geschlossene 

FiiBe.
4. Pied largyz: Gegratschte Beine.
5. Pieds largyz obliąue droict: Schrag rechts gegratschte Beine.
6. Pieds largyz oblique gaulche: Schrag links gegratschte Beine.

Die mannlichen Stellungen sind unterstrichen, die 
beiden anderen sind die weiblichen Stellungen.

Man sieht ganz klar, daB Tabourot in seinen Schón- 
heitsempfinden der Hochrenaissance zugehórt. Er sucht die 
freie, kiinstlerisch schóne, mafivolle und zwanglose Haltung, 
aber auch die frei bewegte, von jeder Starrheit und Symmetrie 
befreite. Das Kleinliche, Zierliche in der Mannerhaltung lehnt 
er heftig ab. Sogar die leichte Seitgratschstellung oder die 
Stellung mit geschlossenen FiiBen ist ihm bereits zu zierlich. 
Er laBt sie nur ais AbschluB der Reverenz gelten, nach der man 
in der Pavane oder Gaillarde ja auszuschreiten hat. Tabourot 
stimmt beziiglich der Haltung genau mit der militarischen Vor- 
schrift seiner Zeit iiberein. Soldat und Tanzer stehen in gleicher 
Weise.

Schon bei der Bearbeitung der militarischen Drill- 
biicher muBten wir feststellen, daB solche nur vom Anfang und 
vom Ende des 17. Jahrhunderts bekannt sind. Das gleiche gilt 
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von den Tanzbiichern. Wir sind daher nicht imstande, die all- 
mahliche Umgestaltung der Grundstellung des Tanzers inner- 
halb dieses Jahrhunderts genau zu verfolgen. Bekannt sind 
allerdings zwei Tanzschriften, die wir uns aber nicht verschaffen 
konnten. F. de L a u z e , vermutlich ein franzósischer Edel- 
mann im Gefolge des Herzogs von Buckingham, veróffentlichte 
1623 ein Tanzlehrbuch unter dem Titel: „Apologie de la danse 
ez la parfaicte methode de 1’enseigner tant aux cavaliers qu'aux 
dames". Und der Englander P 1 a y f o r d John gab 1651 anonym 
„The English Dancing Master" heraus. Nach dem Untertitel ein 
Buch iiber „Country Dances", die fiir unsere Fragestellung un- 
wichtig sind. Man darf nun aus diesem Nachlassen oder Aus- 
setzen der Schriftstellerei iiber den Tanz nicht den SchluB 
ziehen, daB der Gesellschaftstanz in der Verbreitung oder Be- 
liebtheit zuriickging oder daB es weniger Tanzlehrer gab.

1600 soli es in Paris 300 Tanzmeister gegeben haben, 
die alle gut yerdienten11).

1J) Angabe von Michael Praetorius, 1612, „Terpsichore",
1619 „Syntagma". Vergl. B ó h m e Gesch. d. Tanzes in Deutschland, I. S. 261, 
Junk, Handbuch des Tanzes, S. 185 und Max B o e h n „Der Tanz", S. 82.

Die schwere Zeit des dreifiigjahrigen Krieges mufi aber 
doch sehr hemmend auf die schriftstellerische Erzeugung ge- 
wirkt haben. Und nach dieser Zeit, ais sich im Frankreich 
Ludwig XIV. eine Glanzzeit hófischer Gesellschaftsformen ent- 
wickelte, dauerte es doch eine geraume Weile, bis die neu 
gewonnenen Formen festgelegt und niedergeschrieben wurden. 
Dann allerdings, also von 1700 angefangen, stehen wir vor einer 
Fiut von Tanzbiichern, besonders von franzósischen und 
deutschen.

Man mufi also wieder aus den Tanzbiichern um 1700 
riickschlieBen auf die Entwicklung, die sich im 17. Jahrhundert 
vollzogen hat.

Zuvor wollen wir aber noch einen zusammenfassenden 
Riickblick auf die Tanze der Renaissance werfen. Dabei muB 
man die Italiener und die Franzosen getrennt anfiihren. In 
Italien waren schon im 15. Jahrhundert Bassetanze und Balii 
gebrauchlich. Die Bassetanze des 15. Jahrhunderts sind nach 
B i e irregulare, virtuosenhafte Formen, die von 1 bis 3 Paaren 
getanzt werden und nur selten in einer Reihe. Balii sind leb- 
haftere sprunghafte Tanze, die immer von einer festen Tanz- 
gruppe getanzt werden mit Solotanzen eines Paares. Die Tanze, 
die C a r o s o und Negri anfiihren, sind keine allgemeinen * 

133



Tanze, sondern kunstvolle Sondertanze. AuBer den Pavanen 
gibt es bei diesen Autoren noch die Contrapassi, das sind 
Reigentanze, zum Teil in Kettenaufstellung.

Frankreich kann man am besten nach Tabourot 
beurteilen. Er fiihrt folgende Tanze an, die er teilweise be- 
schreibt, zum anderen Teil erwahnt12):

12J Nahere Angaben bei Czerwińsk y, Albert, Die Tanze des
16. Jahrhunderts und die alte franzbsische Tanzschule vor Einfiihrung des 
Menuetts, Danzig 1878.

1. Pavane.
2. Basses danses (Niedrige Tanze), so genannt, weil man dabei 

nicht springt.
3. Gaillarde, ein rascher Sprungtanz mit 6 Grundbewegungen.
4. Volte, ein Sprung- und Drehtanz, der nach Tabourot aus der 

Provence stammt.
5. Courante, ein Tanz im 6/8 Takt mit hupfenden Schritten, der 

nicht mit der spateren Courante verwechselt werden darf, 
die ein geradliniger Schreittanz und Aufzugstanz ist.

6. Allemande, von vielen Paaren gleichzeitig getanzt.
7. Branie, d. s. stilisierte Volkstanze von Reigencharakter 

z. B. Burgunder-Br., Feldlager-Br., Hennegau-Br., Wasch- 
frauen-Br., Erbsen-Br., Holzschuh-Br. usw.

8. Gavotte, 9. Moriske, 10. Canarie, 11. Pavane dEspagne, 
12. Bouffons (ein Waffentanz).

Vorherrschend waren neben der Pavane zweifellos die Basse- 
tanze, die Gaillarden und die Branles. Stilbildend die Pavane 
und die Bassetanze, also die langsamen, feierlichen Aufzuge 
und Einzelpaartanze.

Tabourot hat auch versucht, die Grundbewegungen 
der Tanze festzulegen und zu beschreiben. Er kommt auf 9 
solche Bewegungen, die iibrigens zum Teil nur Haltungen sind. 
Da acht davon rechts und links auszufuhren sind, gibt er im 
ganzen 17 Grundbewegungen auBer der bereits beschriebenen 
Reverenz an. Da diese Bewegungen immerhin eine gewisse 
Vorstellung von den Renaissancetanzen vermitteln und iiber- 
dies den Anfang einer streng aufgebauten Bewegungslehre des 
Tanzes vorstellen, wollen wir sie aufzahlen. Tabourot 
unterscheidet:
1. Reverence passagiere droict (gaulche), das ist eine fliichtige 

Verbeugung ahnlich der groBen Reverenz, aber ohne Ab- 
nehmen des Hutes.

2. Pied croise droict (gaulche). Rechts (links) gekreuzte FiiBe.
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3. Marque pied droict (gaulche), r. (1.) FuB betonen.
4. Marque talon droict (gaulche). Rechten (linken) Absatz be

tonen, d. h., daB der r. (1.) FuB auf dem Absatz beigezogen 
werden muB.

5. Greve droict (gaulche) ou Pied en 1’air droict (gaulche), 
d. i. also Greve rechts (links) oder r. (1.) FuB in der Luft. 
Tabourot vergleicht diese Tanzbewegung mit einem FuB- 
tritt.

6. Ruade droict (gaulche), Ausschlagen rechts (links).
7. Ru de vache droict (gaulche), Ausschlagen wie eine Kuh, 

rechts (1.). Gemeint ist ein Ausschlagen seitwarts.
8. Posturę droict (gaulche), Stellung rechts (links), d. h. Schritt- 

stellung mit dem r. (1.) Bein voran, die Stellung, die nach 
einem Sprung folgt.

9. Capriole. Die Capriole, d. i. der groBe Sprung, bei dem sich 
die FiiBe in der Luft hin und her bewegen. Daneben gibt es 
noch einen kleinen Sprung ohne Bewegung der Beine wah
rend des Springens, und die Cadenz, den groBen Sprung mit 
nachfolgender Posturę.

In diesem Bewegungsverzeichnis, in dem iibrigens 
merkwiirdigerweise das Gehen oder der gewóhnliche Schritt 
nicht vorkommt, finden wir keine Drehbewegung und nur eine 
Bewegung, bei der FiiBe gekreuzt werden. Die Spriinge ge- 
hóren nur einem einzigen Tanz, der Gaillarde, an. Der Tour- 
dion ist eine niedrige, also ohne Spriinge getanzte Gaillarde, 
wird daher nach der gleichen Musik getanzt.

Damit wollen wir endgiltig von dieser ersten Periode 
des Gesellschaftstanzes Abschied nehmen und uns der zweiten 
groBen Entwicklung zuwenden, die bis zum Jahre 1800 dauert.

B i e13) nennt diese Zeit die der persónlichsten Be- 
wegungskultur, „grands siecles". Sie wird im Gesellschaftstanz 
durch Frankreich, den Formen nach auch durch England, be- 
stimmt.

13J B i e , Der Tanz, S. 132.

Wir haben schon ausgefiihrt, daB die Tanzbiicher, die 
uns iiber die technischen Einzelheiten der Tanze und iiber die 
Tanzlehren AufschluB geben, durchwegs erst aus dem 18. Jahr
hundert stammen. So zahlreich aber die Tanzbiicher ab 1700 
werden, so einfórmig und gleichlautend sind sie in Bezug auf 
die Bewegungs- und Haltungslehre. Darin gehen sie durchwegs 
auf den Franzosen Lefeuillet zuriick, dessen „Chore- 
graphie, ou 1’art d’ecrire la danse par caracteres, figures et 
signes demonstratifs" 1699 in Paris erschienen ist.
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Sein Buch wurde von Taubert 1717 ins Deutsche 
iibersetzt und in den „Rechtschaffenen Tanzmeister'* auf- 
genommen. W e a v e r besorgte 1709 eine englische Ausgabe. 
Die zweite franzósische Auflage gab L e f e u i 11 e t gemeinsam 
mit Dezais heraus (1713). Wie der Titel des Buches sagt, 
stellte sich der Verfasser die Aufgabe, eine Tanzschrift zu er- 
finden, mittels dereń man jeden Tanz aufschreiben konne, so 
wie man die Musik mit Notenschrift festhalt.

L e f e u i 11 e t setzt also die Bemiihungen T a b o u - 
rots fort. Die erste Voraussetzung fiir eine Tanzschrift ist 
die Festlegung bestimmter Haltungen und Bewegungn, sowie 
ja auch die Notenschrift eine Tonreihe voraussetzt. Es war 
also notwendig, aus dem Tanz die Freiheit der Ausfiihrung 
zu verbannen, jede Haltung und Bewegung zu normieren. Das 
ist ein vollkommen sicherer Weg zur Erstarrung, sobald es 
nicht gelingt, eine Normierung von so allgemeiner Geltung 
hervorzubringen, dafi alle weiteren Entwicklungen móglich 
bleiben und vorher gesehen sind. Das ist Lefeuillet nicht 
gegliickt. Seine Tanzschrift ist eng beziiglich der Haltungen, 
und noch weit enger beziiglich der Bewegungen. Was Le
feuillet aufzeichnen konnte, waren im wesentlichen die Stel
lungen der FiiBe und die Wege, die man beim Tanzen auf dem 
Boden beschreibt. Damit konnte man aber gewiB nicht einmal 
das Wesentliche der Tanze der Barockzeit festhalten, wenn- 
gleich auch in dieser Zeit noch feierliche hófische Tanze vor- 
herrschten, die ein hochstilisiertes Wandeln der Tanzpaare 
sind. Dennoch hatten die Lehren dieses franzósischen Tanz- 
meisters und Tanztheoretikers iiber ein Jahrhundert lang im 
Gesellschaftstanz Bestand, und ais langst die Tanze seiner Zeit 
der Vergangenheit angehórten, also noch im 19. Jahrhundert, 
hielt man an seiner schematischen Einteilung der „Positionen", 
wenigstens im Biihnentanz, fest. Von Lefeuillet stammt 
die Teilung in fiinf richtige und fiinf falsche Positionen, die 
ausschlieBlich nach der Stellung der FiiBe unterschieden werden.

Alle Positionen zeigen entweder auswarts gedrehte 
FiiBe, das sind die richtigen, oder einwarts gedrehte, und das 
sind die falschen Positionen. Geradeaus gestellte FiiBe 
kommen fiir den Tanz ungefahr vom Jahre 1650 angefangen, 
iiberhaupt nicht mehr in Frage. Zumindest in der Tanz- 
1 e h r e spielen sie keine Rolle mehr, obgleich ja M a g r i14) 

14) Magri, Gennaro, Trattato teorico-prattico di balio. Neapel
1779. I
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den kiihnen Versuch unternahm, neben fiinf richtigen, fiinf 
falschen Positionen und fiinf mit gehobenem FuB auch fiinf 
Positionen mit gleichlaufenden FiiBen aufzustellen, die er „Spag- 
nuole" nennt und ais besonders gute Ausgangsstellungen fiir die 
kunstvollen Spriinge erklart. Doch das gehórt mehr in das Ge- 
biet der Biihnentanze und auBerdem fallt M a g r i s Arbeit schon 
in die Verfallzeit der franzósischen Barock- und Rokokotanze.

Bei L e f e u i 11 e t finden wir das erstemal die 
Stellung mit geschlossenen Fersen und auswarts gedrehten 
FiiBen ais richtige Position15) und zwar ais Position I aufgezahlt 
und beschrieben. Diese Stellung war dem Tanz also schon 
100 Jahre friiher gelaufig ais dem Militar. Bezeichnenderweise 
galt aber diese Position I nicht ais eine sehr gute Stellung; sie 
war nicht zierlich genug. Auch die Position II, das ist die 
leichte Seitgratschstellung mit auswarts gedrehten FiiBen, galt 
zwar ais richtig, nicht aber ais zierlich. Dagegen bezeichnen 
alle Tanzmeister iibereinstimmend ais schonste und zierlichste 
Stellung die Position III. Bei dieser wird der Absatz des einen 
FuBes an die Mitte des zweiten angesetzt. Beide FiiBe stehen 
schrag nach auBen. Bei der vierten Position wird das Spielbein 
vom Standbein gerade vorwarts oder schrag vorwarts entfernt, 
so daB die Stdllung „Pieds largyz oblique droict“ Tabourots 
allerdings in der Verzierlichung des Barocks entsteht. Die Po
sition V endlich stellt den Gipfelpunkt dieser Entwicklung dar. 
Die FiiBe sind wieder stark gewinkelt, der eine, z. B. der rechte, 
wird so vorwarts gestellt, daB sein Absatz an den Zehenballen 
des linken FuBes anschlieBt.

Neu gegeniiber Tabourot sind bei L e f e u i 11 e t 
auBer der stilistischen Abwandlung der Position I und IV nur 
die Positionen III und V. Und es fehlt bei L e f e u i 11 e t und allen 
seinen Nachfolgern die Tabourotsche Ausgangsstellung zur Re- 
verenz mit geschlossenen FiiBen.

Die fiinf guten PositionenLefeuillets sehen 
die dessen Tanzschrift folgendermaBen aus:

■ \Z ■ \ /

15) Es bringt allerdings schon Tabourot diese Stellung, aber 
nicht mit symmetrischer Kórperhaltung, sondern mit Stand und 
Spielbein.
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Eine nahere Erklarung der Figuren ist wohl nicht er- 
forderlich.

Man konnte nun immerhin meinen, daB diese Po- 
sitionen nicht wesentlich von denen der Renaissance ver- 
schieden seien. Und dennoch weichen sie stark von diesen ab. 
Wie sehr, das kann man bei Betrachtung eines Tanzbildes von 
N i 1 s o n aus dem Jahre 1730 (Bild 81) sehen, in dem eine 
Menuettszene dargestellt wird. Die verzierlichte Bewegung des

Bild 81, Menuett um 1730. Kupferstich von Nilson.

Tanzers mit den iiberstreckten Knieen, den mit betonter Ab- 
sichtlichkeit auswarts gestellten FiiBen, vor allem aber der 
„graziósen" Kopfneigung, ist in allen Teilen verschieden von 
der wiirdevollen Haltung des Tanzers der Renaissance. Der 
Ritter ist jetzt in jeder Einzelheit der Haltung und Bewegung 
zum gezierten Cavalier geworden. Vielleicht noch deutlicher 
wird dieser Formwandel an einer Ballettszene aus Lam- 
branż i16), die darstellt, wie der Tanzmeister die erste Lec- 
tion erteilt, „wie man mit dem rechten FuB den ersten pas 

16) Gregorio Lambranzi, Neue und Curieuse Theatralische 
Tantz-Schul, Niirnberg, 1716.
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gantz gerade gebogen und wieder aufgerichtet machen soll“. 
(Bild 82). Meister und Schiiler sind Musterbilder der gezierten 
Haltung. AuBer der FuBstellung tragen hierzu besonders die 
Arme und die kóstliche Hiiftverrenkung erfolgreich bei.

Bild 82. Der Tanzmeister. Stich von Georg Puschner aus Gregorio Lam- 
branzi Tantz-Schule 1716.
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Sehr einleuchtend wird uns die Allgemeingiltigkeit der 
zierlichen Bewegungen auf Kosten der Natiirlichkeit, wenn wir 
anhóren, wie T a u b e r t17) das Gehen beschreibt, und zwar in 
sechs Zeiten:

17)Taubert Gottfried, Rechtschaffener Tanzmeister oder griind- 
liche Erklarung der franzosischen Tantzkunst .... Leipzig, 1717.

„1. Den Leib auf dem vóderen Bein ais einer steiffen Stiitze in 
guter Balance fest und stille halten.

2. den Absatz vom hinteren FuB mit ein wenig gebogenem Knie 
von der Erden heben.

3. diesen FuB vollends erheben und gebogen biB zu dem 
vóderen Absatz fortbringen.

4. ihn nahe iiber der Erden einen guten Schuh lang, doch nach- 
dem die Person von langer oder kurtzer Taille ist, g u t 
auswarts und mit recht steiffem Knie vor sich hin- 
strecken.

5. solcher Gestalt und nett geschlossen niedersetzen (i. e. daB 
der Absatz gerade gegen der Schnalle iiber und conse- 
quenter beider Absatze hintereinander und die Spitzen zu 
beyden Seiten auswarts zu stehen kommen), wie auch auf 
den gantzen FuB (damit des FuBes Spitze nicht in die Hóhe 
steht) und

6. den Leib in linea perpendiculari darauf vorbringen.“
In dieser Beschreibung ist nichts mehr von funktioneller Sach- 
lichkeit, wie sie Negri noch zeigt. Der etwas steifbeinige, 
gespreizte Gang mit kurzeń verdrehten Schrittchen paBt gut in 
das Gesamtbild der Rokoko- und Zopfzeit hinein.

Es ist bereits T i k k a n e n aufgefallen, daB von der 
Zeit Ludwig XIV. ab, in den groBen Portraits vornehmer Herren 
immer wieder die Tanzmeisterpose wiederkehrt, die etwa der 
Position III oder IV oder sogar V entspricht. Er nennt sie des
halb auch Tanzmeisterstellung.

Natiirlich kónnte auch die Reverenz, jener immer noch 
aufierordentlich wichtige Bestandteil der Gesellschaftstanze, 
nicht von der Verzierlichung frei bleiben. Schon unter Lud
wig XIV. gibt es zwei Hauptarten der Reverenz. Reverence 
en avant und en arriere. Macht man die Reverenz im Zuriick- 
treten, so stellt man den rechten FuB zuriick mit einer seit- 
lichen Spreizbewegung, verlegt dann das Gewicht auf den 
hinteren FuB, indem man sich gleichzeitig tief verbeugt. Dann 
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schlieBt man den linken FuB an den rechten an und streckt 
sich dabei. Selbstverstandlich sind die FiiBe wahrend aller 
dieser Bewegungen stark auswarts gedreht. Sehr gut ist die 
Reverenz auf dem Titelkupfer des groBen Exerzierbuches der 
franzósischen Armee von Girard wiedergegeben. (Vergl. 
Bild 34). Diese ganze Lehre von den Positionen und von den 
Schritten usw. hat natiirlich nur so lange einen Sinn, ais die 
Tanze ihre Gestalt nicht wesentlich verandern, solange sie also 
noch Schreittanze sind, die sich aber dem Barock, der Rokoko- 
und Zopfzeit entsprechend zu zierlichen verschnórkelten Formen 
fortgebildet haben. Sobald die Rundtanze, der Walzer, Polka 
usw. ihren Einzug halten, hat die gesamte Lehre keinen Sinn 
mehr, weil niemand mehr die zierlichen Ausgangshaltungen 
brauchen kann, sobald die daraus hervorgehenden Schritte und 
Tanze verschwunden sind.

Gerade vor dem Einbruch dieser neuen Zeit hat 
V i e t h18) in seiner griindlichen Encyklopadie der Leibes- 
iibungen seine feinen kritischen Bemerkungen zur Choregraphie 
von Beauchamps und L e f e u i 11 e t angebracht. Die Aus- 
wartsstellung will ihm sachlich nicht eingehen, aber, meint er, zu 
dem „heutigen Tanze“ sei sie sicher notwendig. Der Tanz, be
sonders der niedere, beschaftige sich wenig mit den Armen. 
Er bestehe bloB in Versetzungen der FiiBe.

18) Vieth, G. U. A., Versuch einer Encyklopadie der Leibes- 
ubungen 2. Teil, Berlin 1795. Neudruck Yerlag Limpert, Dresden 1930.

Das Auswartsdrehen sei wichtig, damit der Tanzer und 
sein Tanz von vorne gut aussehen. V i e t h handelt eingehend 
dariiber in enger Anlehnung anNoverre, auf den wir spater 
noch zuruckkommen werden. Im wesentlichen meint er, der 
Tanzer sehe von vorne iiberhaupt am besten aus. Seine Schritte, 
soweit sie gerade vorwarts gehen, konne aber ein Zuschauer 
schlecht beurteilen und unterscheiden, wenn FiiBe und Knie ge- 
radeaus gehalten werden. Dreht man sie aber auswarts, so 
kann man auch die kleinsten Biegungen der Gelenke be- 
obachten. Noch dazu fiihren die meisten Tanzschritte seit- 
warts. Mit gerade gestellten FiiBen konne man Seitwarts- 
schritte nur sehr ungeschickt ausfiihren, und alle Zierlichkeit 
ginge verloren. „Um diese Schritte ungehindert zu machen, um 
blofi terre a terre einen FuB seitwarts hinter oder vor den 
anderen vorbeizusetzen, ist es schlechterdings notwendig, daB 
man beide FiiBe auswarts halte, weil man sonst mit der Spitze 
des hinteren an den Absatz des vorderen FuBes anstoBen wiirde, 
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oder einen Umweg machen miiBte, der dem Schritte alle Leich- 
tigkeit und Geschwindigkeit benahme".

Die Auswartsdrehung wird also zunachst mit der 
besseren Schauwirkung begriindet, dann aber tanztechnisch, 
aus der Tanzbewegung heraus. Auch V i e t h erkennt den 
Widerspruch nicht, der darin liegt, daB man etwas, das viel- 
leicht beim Tanzschreiten notwendig ist, auf die Ruhehaltung 
iibertragt, fiir die doch ganz andere Gesetze gelten sollten. Ja 
sogar die Statik muB herhalten, um das Auswartsgehen zu be- 
griinden. Es sei unumganglich notwendig, damit man bei seit- 
warts gehenden Bewegungen das Gleichgewicht halten konne. 
Dabei weiB V i e t h ganz gut, daB ein solcher Schritt fiir das 
Leistungsgehen hóchst unzweckmaBig ist, schon weil die 
Schritte dadurch verkiirzt werden.

Hóren wir uns noch die Begriindung an fiir die 5 Po
sitionen, wie sie bei allen Tanztheoretikern von L e f e u i 11 e t 
bis zur Gegenwart gegeben wurde.

Die erste Position, bei der die Absatze ge
schlossen sind und die FiiBe im rechten oder stumpfen Winkel 
geóffnet sind, heiBt in der Tanzsprache „Assemble". Eine zu 
stark auswarts gerichtete FuBstellung halt V i e t h fiir un- 
natiirlich. Kóstlich ist es, wie die Erórterungen dariiber, was 
ein O-Beiniger oder ein X-Beiniger anfangen soli, um seinen 
Fehler in dieser Stellung zu verbergen, in den Tanzerórterungen 
mit nahezu den gleichen Ausdriicken wiederkehren, die wir be- 
reits von den militarischen Drillbiichern her kennen. Wir 
glauben sogar, damit recht zu haben, daB die Tanzer diese asthe- 
tischen Erwagungen zuerst angestellt haben.

Die zweite Position, also mit leicht gegratschten 
Beinen, halt V i e t h fiir eine sehr natiirliche und feste Stellung. 
Die Menschen mit O-Beinen sollen fleiBig das Beiziehen des 
FuBes aus der Position II in die Position I iiben, um ihren 
Fehler auszugleichen.

Die dritte Position sei zweifellos die zierlichste. 
In dieser kónnten sogar die O-Beinigen die Beine geschlossen 
halten. Der Unterschenkel des vorderen Beines verdecke das 
hintere Bein, deshalb erscheine der Mensch auf der kleinsten 
Basis, die er sich geben kann, und erhalte dadurch das Aus- 
sehen von Leichtigkeit und Zierlichkeit.

Die v i e r t e Position halt auch V i e t h fiir sehr 
natiirlich und zum festen Stand geschickt; er riigt aber nicht, 
daB man seit L e f e u i 11 e t das Spielbein nicht mehr schrag 
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vorsetzt, sondern geradeaus, wobei die Auswartsdrehung nahe- 
zu ebenso erzwungen ist, wie in der V. Position, die er e t w a s 
gekiinstelt nennt. Deshalb sei sie nur im Tanze selbst anwend- 
bar. Selbstverstandlich hat Vieth sein Wissen sehr sorglich 
aus den besten Tanzschriften seiner Zeit geschópft. Was er 
iiber die Beinstellung sagt, ist die geltende Tanztheorie um 1800 
herum. Die Anschauungen der Tanztheoretiker dieser Zeit 
iiber den Grad des Auswartsdrehens miissen immerhin noch 
ais recht maBvoll bezeichnet werden. Man halt nur den rechten 
Winkel und hóchstens noch einen nicht zu groBen stumpfen 
Winkel fiir schon. Im Gesellschaftstanz bleibt das auch weiter- 
hin wahrend des 19. Jahrhunderts so, wahrend der Biihnentanz 
durchwegs zum gestreckten Winkel iibergeht,wie wir noch zeigen 
werden. Allerdings finden wir auch in den Biichern iiber den 
Gesellschaftstanz im 19. Jahrhundert bereits die Positionen I, 
II und V ais gestreckte Stellungen angegeben, in denen die 
FiiBe einen Winkel von 180 Graden miteinander bilden oder 
parallel, aber entgegengesetzt, zueinander stehen. Aber man 
ist klug genug, diese Stellungen nicht zu verwenden, sondern 
nur III und IV, die mehr oder minder rechtwinklig sind. Es ge- 
lingt dem Biihnentanz nicht, seine Vorschriften in den Ballsaal 
zu tragen.

Wir wollen nun noch einen kurzeń Uberblick iiber die 
Tanzformen von der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts, an- 
gefangen bis ungefahr zum Jahre 1800, geben. Wahrend dieser 
ganzen Zeit beherrscht Frankreich den europaischen Gesell
schaftstanz. Kennzeichnend fiir die Wichtigkeit, mit der von 
Ludwig XIV. der Gesellschaftstanz genommen wurde, ist seine 
Griindung einer Akademie der Tanzkunst im Jahre 1660/61, die 
einen bestimmenden EinfluB auf die Entwicklung der Tanze und 
ihre Reinerhaltung haben sollte. Diese Akademie hat sich nie- 
mals besonders bemerkbar gemacht, aber sie kennzeichnet doch 
den Drang nach Festlegung, Lehre, Regel. Darin liegt eine 
enge Beziehung zur Entwicklung des gesamten hófischen Zere- 
moniells, das alle taglichen Bewegungen in feierlich umstand- 
liche Regeln faBte.

Nach B i e herrschten zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
in Frankreich die B r a n 1 e s. Die Pavane wird abgelost durch 
die Courante, einen feierlichen Paartanz mit geschleiften 
Schritten, der noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts getanzt wird, 
um dann auszusterben. Die Courante ist noch ein geradliniger 
Tanz, der letzte Auslaufer der Renaissancetanze.

Der Tanz, der ungefahr im Jahre 1660 die un- 
beschrankte Vorherrschaft ais festlicher, feierlicher, hófischer 
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Tanz antritt, ist das M e n u e 11. Man nimmt an, daB es aus 
einem Branie, dem Reigen der Bewohner von Poitou, ent- 
standen sei durch entsprechende Stilisierung.

Diese Entwicklung geht allerdings nur allmahlich vor 
sich, und es gibt zahllose Formen des Menuetts, darunter 
solche mit kunstvollen persónlichen Variationen. Im Menuett 
tanzt ein einzelnes Paar, Tanzer und Tanzerin stehen an den 
Endpunkten eines S oder Z, das ihnen die Bewegungsbahn vor- 
schreibt. Sie gehen auf einander zu und wieder zuriick, oder 
sie begegnen sich in der Mitte mit Reverenzen, Handgeben, 
um dann auf die Gegenseite zu gehen. Alle Menuette haben 
immer die gleiche Grundform. Sie sind zwar Schreittanze, aber 
man schreitet nicht geradeaus, sondern geht stets im Bogen oder 
Zickzack.

Im iibrigen ist das Menuett ebenso wie die Paartanze 
der Renaissance aus gesellschaftlichen Gebarden zusammen- 
gesetzt. Ein Verkehrsspiel zwischen Herr und Damę ins 
Tanzerische gehoben und verzierlicht in jeder Einzelheit, vom 
GriiBen und Ziehen des Barettes bis zu den gewundenen Wegen, 
auf denen die Tanzenden schreiten. Da das Menuett alle Be
wegungen bis in die feinsten Einzelheiten vorschrieb, war es 
nicht leicht zu lernen. Die Tanzmeister geben ungefahr 6 Mo- 
nate ais Lehrzeit an; von Ludwig XIV. ist es bekannt, daB er 
jahrelang Unterricht im Menuett nahm. Das Menuett wird 
zweifellos dem Stilempfinden der Zeit am besten gerecht und es 
tragt am meisten dazu bei, seinerseits wieder den Bewegungs- 
stil zu beeinflussen.

Man kann es nun ganz gut verstehen, daB beim Menuett 
schlieBlich das Gehen mit auswarts gedrehten FiiBen zur Regel 
wurde und dann auch das Stehen in auswarts gerichteten Po
sitionen. Das Schreiten auf gewundenen Bahnen, also mit hau- 
figem Richtungswechsel, begiinstigte das Auswartsdrehen des 
Schreitbeines in der Bewegung.

D i e III. Position kann daher ais eine 
Ausgangsstellung zum Bogengehen im Me
nuett angesehen werden. DaB sie dann auch zur 
vornehmen Ruhestellung wird, ist nicht weiter verwunderlich, 
wenn man bedenkt, wie sehr man das Menuett ais die Vol- 
lendung hófischen Tanzes ansah, ais ein Zurschaustellen der 
vollendeten gesellschaftlichen Bewegungskultur. Das Menuett 
hat in dieser Beziehung die gleiche Stellung wie friiher die 
Pavane. Da diese ein gerader Schreittanz war, muBte die Aus
gangsstellung auch eine Parallelstellung sein. Der gewundene 

144



Schreittanz, das Menuett, nimmt aber eine Ausgangsstellung 
mit auswarts gedrehtem FuB; und mit diesem FuB wird das 
Bogengehen begonnen. Obgleich niemand behaupten kónnte, 
daB man die Menuettfiguren nicht auch aus einer Parallelstel- 
lung der geschlossenen FiiBe anfangen kónnte, so laBt sich doch 
ziemlich eindeutig erkennen, daB die Stellung, die seit der Mitte 
des 17. Jahrhunderts ais die vornehme galt, aus der Tanztechnik 
erklarbar ist, daB sie zunachst technisch bedingt oder doch 
veranlaBt war, und dann erst mit dem Schimmer des Schónen, 
Vornehmen umgeben wurde. Caroso hielt noch diese Stel
lung fiir hóchst unziemlich; bei seinen Tanzen war sie ja auch 
unbrauchbar und unsinnig. Lefeuillet dagegen erklart sie 
ais die vornehmste Stellung, er ist der Vertreter des gewun- 
denen Menuetts.

Selbstverstandlich tanzt man im 17. und 18. Jahr- 
hundert in der Gesellschaft noch andere Tanze ais das Menuett, 
das ais Einzelpaartanz ja vornehmlich Schautanz war. Er muBte 
notwendig auch Tanze geben, an denen alle teilnehmen konnten, 
und nicht nur zusehen.

Diese Aufgabe erfiillten die C o n t r e s , die aus den 
englischen „country dances" auf franzósischem Boden ent
standen waren. Diese Reigen- und Kettentanze, die nunmehr 
an die Stelle der alten Branles treten, bliihen in groBer Mannig- 
faltigkeit, bis sie um das Jahr 1800 in der ,,Quadrille francaise“ 
erstarren. Zur Bildung eines besonderen Bewegungsstiles oder 
Haltungsstiles haben diese Tanze nichts beigetragen, ebenso 
wenig wie die Allemanden des 18. Jahrhundert mit der stili- 
sierten Anwendung der Armverschlingungen des deutschen 
Volkstanzes. Es bleibt bei der Herrschaft der Menuetthaltung 
in den von Lefeuillet festgelegten Grundformen.

Die Wende zum 19. Jahrhundert bringt 
einen entscheidenden Wandel in den Tanzformen. Das Menuett 
der hófischen Zeit stirbt und es kommen die deutschen und 
slavischen Rundtanze zur Geltung. Die Demokratisierung 
spricht sich vor allem darin aus, daB nunmehr im Ballsaal keine 
Einzelpaartanze, keine Schautanze mehr vorkommen. Die 
haben sich ganz auf die Biihne zuriickgezogen. Jetzt gibt es 
nur mehr allgemeine Tanze. Aber auch die Reigen und Kontra- 
tanze, bei denen die Tanzschar immerhin einen bestimmten 
Zusammenhang hat, lósen sich in den Tanz aller Einzelpaare 
auf, die nur von der Musik zusammengehalten werden. W a 1 - 
zer, Polka, Ma z u r k a werden die herrschenden Dreh- 
tanze der Gesellschaft. Ais Aufzugstanz dient nunmehr die 
P olonaise, ein kunstloses Gehen der Paare in verschiedenen 
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Bahnen; nur die Q u a d r i 11 e und der K o t i 11 o n fassen die 
Tanzenden zusammen.

Die Grundform der von nun ab herrschenden Tanze 
ist der Drehtanz. Die Paare halten sich umschlungen und 
drehen sich mit einfachen Dreier- oder Sechserschrittfolgen 
um einen gemeinsamen Drehpunkt, aber nicht am Ort, sondern 
rund um den Saal. Es leuchtet ein, daB in dem Augenblick, 
in dem der Drehtanz herrschend wird, die schónen Theorien 
von den Positionen und den Tanzschritten des 18. Jahrhunderts 
unanwendbar werden muBten. Sie gingen ja von wesentlich 
anders gearteten Tanzen aus und konnten nur diesen dienen. 
Die neue Tanzbewegung hatte eine eigene selbstandige Theorie 
hervorbringen miissen. Dazu ist es allerdings niemals ge- 
kommen. Die Tanzmeister des 19. Jahrhunderts begniigten 
sich vielmehr, die Theorien Lefeuillets zu wiederholen, 
ohne dereń Unanwendbarkeit auf den Bewegungsstil ihrer Zeit 
zu bemerken.

Nur in einem Punkte war die Ubereinstimmung ge- 
geben, das ist in der Frage der Auswartsdrehung der FiiBe. 
Bei Drehtanzen eines eng umschlungenen Paares muBte es 
zweckmaBig sein, eine wenig ausladende Ausgangsstellung zu 
wahlen, also eine Stellung mit geschlossenen Beinen. Das hat 
man denn auch getan. Ferner muBte es sich empfehlen, die 
FiiBe in dieser geschlossenen Ausgangsstellung auswarts zu 
drehen, da man ja aus ihr lauter Drehschritte auf engem Raum 
machen muB. Die vorherrschende Ausgangsstellung wurde auf 
diese Art zwangslaufig die Position I, also die Grundstellung 
mit geschlossenen Beinen und auswarts gedrehten FiiBen. 
Natiirlich ist das Auswartsdrehen in der Ausgangsstellung nicht 
unbedingt erforderlich, man konnte auch aus einer vóllig ge
schlossenen Stellung mit dem Walzer beginnen. Da aber wah
rend des Drehtanzes auf den FuBspitzen diese immer auswarts 
zeigen, kann man es begreifen, daB niemandem die gewinkelte 
Ausgangsstellung auffaliig oder gar unberechtigt erschien. 
Wiederum stimmt diese Haltung genau mit der militarischen 
iiberein; sie folgt allerdings dem militarischen Winkelstand 
nach. Diesmal diirfte es aber dem EinfluB des Militars und der 
ailgemeinen Dienstpflicht zuzuschreiben sein, wenn die Winkel- 
stelłung zur guten Gesellschaftsstellung erhoben wird. Das 
gilt iibrigens kennzeichnenderweise nur fiir die Manner. Die 
Frauen sollen nach den Tanzmeistervorschriften besser in der
3. Position stehen. Kłem m10) zahlt in seinem seinerzeit viel

le) Klemm, Bernhard, Katechismus der Tanzkunst, 6. Auflage. 
Verlag von J. J. Weber, Leipzig 1894. 
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gebrauchten Katechismus der Tanzkunst die fiinf Positionen 
nach Lefeuillet auf. Er sucht ihnen eine tiefere Bedeutung 
zu geben, bemiiht sich, ihren Ausdruckswert festzustellen. Die 
e r s t e Stellung zeigt nach ihm Spannung, aufmerksame Be- 
trachtung und Auffassung. Auftrag und Befehl wird in dieser 
Stellung empfangen; der Soldat nimmt sie in Reihe und Glied 
ein.

Die zweite driickt Kraft, Selbstvertrauen aus; der 
Fechter wahle sie wegen der Sicherheit, die sie dem Ober- 
kórper darbietet.

Die d r i 11 e zeige Anmut, Bescheidenheit, deshalb sei 
sie zur Damenverbeugung besonders geeignet, die v i e r t e 
zeigt Wurde, edlen Stolz — der Redner gebrauche sie in auf- 
wallender Begeisterung, die f ii n f t e endlich zeige Kunstfertig- 
keit, daher gehóre sie ausschlieBlich dem Tanz an.

K 1 e m m hat allerdings nicht nur den Gesellschafts
tanz beschrieben. Sein Katechismus ist auch fiir den Biihnen- 
tanz bestimmt; deswegen gibt er sich auch so viele Miihe mit 
den Positionen und Schritten.

In seinem Buch finden wir auch die Reverenzen be
schrieben, die in der Rundtanzzeit nicht mehr Tanzfiguren sind, 
sondern zu den Tanzsitten gehóren. Die Reverenzen sind ganz 
bedeutend vereinfacht. Der Herr steht in der ersten Position 
(Bild 83), und verbeugt sich nicht zu tief, aber langsam und mit

Bild 83. Verbeugung von Herr und Damę nach Klemm, Katechismus der 
Tanzkunst, 1894.
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gestreckten Beinen. Die Beugung schreitet von oben nach 
unten fort. Auch das Aufrichten geschieht langsam. Die Damę 
steht in der dritten Position und beginnt die Verbeugung mit 
geradem Oberkórper durch ein Beugen der Knie. Bei der dar- 
auffolgenden Rumpfbeugung wird ein FuB etwas zuriickgestellt 
und dann beim Aufrichten wieder angeschlossen. Das um- 
standliche Zeremoniell der Renaissance, des Barocks, der Ro
koko- und Zopfzeit ist verschwunden. Es lebt nur mehr auf 
der Biihne einigermaBen fort

Die Rundtanzzeit dauert ungefahr 100 Jahre, also bis 
zum Ende des 19. Jahrhundert. Um die Jahrhundertwende 
scheint das Tanzen ais geselliges Vergniigen sehr abzuflauen. 
Man tanzt nur mehr im Fasching, wahrend friiher immer und 
iiberall getanzt wurde, wo Menschen gesellig zusammenkamen.

In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, be
sonders stark aber nach dem groBen Weltkrieg, kommt eine 
neue Tanzwelle iiber Europa, die stofflich diesmal von Amerika 
ausgeht.

B i e glaubte nicht daran, daB die amerikanischen 
Tanze einen neuen Abschnitt im europaischen Gesellschafts
tanz bedeuten kónnten. Sagt er doch: „Amerikanische Atten- 
tate andern nichts. Das Bostonnieren der Walzer, Polkas und 
Mazurken, ein lassiges Vor- und Riickschreiten der Tempi, ist 
kulturunfahi g.“ (Bie, S. 236.)

Er halt den Walzer fiir den Hohepunkt, aber auch fiir 
den SchluB des Gesellschaftstanzes. Mit dieser Weissagung 
hat er nicht recht behalten. Uberall in der Weit tanzt die Ge
sellschaft gegenwartig die Tanzformen, die man ais Foxtrott, 
Charleston, Blues, Boston und Tango kennt. Sie sind ebenso 
gesellschaftsfahig stilisiert worden, wie vordem der Walzer und 
das Menuett oder irgend ein Branie und sie entwickeln fróhlich 
unbekiimmert bereits eine Bewegungs- und Haltungslehre, wie 
sie mit der Pavane oder dem Menuett verkniipft war. Auch 
darin bringt unsere Zeit nichts neues, daB sie heftig gegen die 
neuen Tanze, gegen ihre HaBlichkeit und Unanstandigkeit los- 
geht. Das geschah auch der Volte und dem Walzer, die sich 
aber doch durchsetzten. Jede Zeit kann eben nur solche 
Tanze haben, die dem Bewegungsempfinden der Zeit ent- 
sprechen. Der Wandel ist unausbleiblich. Die Zeit der Dreh- 
tanze scheint vorbei zu sein, wenigstens soweit es sich um den 
Gesellschaftstanz handelt. Der Volkstanz hat sich ja niemals 
um die Anderungen im Gesellschaftstanz gekiimmert. Er folgt 
seiner eigenen Linie. Wo die Bedingungen fiir das Volksleben 
sich nicht allzu einschneidend geandert haben, wird man daher 
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immer noch die Rundtanze antreffen, aber in den alten boden- 
standigen Formen. Soweit sie mit Figurentanzen verkniipft 
sind, ware ohneweiters ihre Stilisierung zu Gesellschaftstanzen 
denkbar. Nur kann das nicht absichtlich geschehen. Eine solche 
Ubernahme von Volkstanzen folgt unbekannten und unlenk- 
baren Gesetzen.

Die unter amerikanischem EinfluB entstandenen und 
in Europa verbreiteten, sogenannten modernen Gesellschafts
tanze lassen sich durchwegs auf eine sehr einfache Formel zu- 
riickbringen. Sie sind gerade Schreittanze, d. h. man 
geht dabei geradeaus; von der Drehtanzzeit behalten sie aber 
die Umschlingung des Paares bei. Daraus folgt, daB sich der 
eine der beiden Tanzer vorwarts, der andere aber riickwarts 
bewegen muB. Deshalb hat man diese Tanze auch S c h i e b e - 
tanze genannt. Wir haben also wieder Schreittanze vor uns, 
die ebenso wie die Pavane oder die Courante streng sachliche 
Geradlinigkeit verlangen. Durch die enge Umfassung des 
Paares ist sogar die strenge Gradausfiihrung der Beine so zwin- 
gend gefordert, wie noch nie.

Drehungen kommen im Gesellschaftstanz nur selten 
vor, Spriinge iiberhaupt nicht mehr, Niemals kónnte daher die 
Haltung und Bewegung so einheitlich auf Parallelfiihrung der 
Beine und der FiiBe eingerichtet werden, wie bei den modernen 
Tanzen.

Nachdem langere Zeit iiber diese Tanze nur im 
Feuilletonstil geschrieben worden war, wahrend eine richtige 
Lehre nicht bestand, gibt es jetzt schon Tanzlehrbiicher fiir 
die modernen Tanze. Das best durchgearbeitete ist das von 
Paul Mo ran ,20) dem wir in der Darstellung der Anschauungen 
iiber Haltung und Bewegung bei den modernen Tanzen folgen 
wollen.

20) Paul Moran, Moderne Tanze, Tagblatt-Bibliothek 422/425. 
Steyrermiihlverlag, Wien 1926/27.

M o r a n stellt den Grundsatz auf, daB die FiiBe zu 
Beginn und am Ende eines jeden modernen Tanzes ,,im SchluB" 
stehen miissen, das heiBt: „parallel zueinander gerichtet, unter 
dem Kórper gehalten, fest aneinander angeschlossen und in 
gleicher Hóhe gestellt."

Wahrend des Tanzes miissen die vier FiiBe des Tanz- 
paares „unausgesetzt parallel" zueinander gerichtet sein. Aus- 

149



nahmen seien sehr selten. Moran unterscheidet 8 Schritte und 
4 Stellungen. Die Schritte sind:

1. rechter FuB vorwarts,
2. linker FuB vorwarts,
3. rechter FuB riickwarts,
4. linker FuB riickwarts,
5. linker FuB nach links,
6. rechter FuB nach rechts,
7. linker FuB nach rechts,
8. rechter FuB nach links.

Oder einfacher ausgedriickt: er unterscheidet ein Vorwarts-, 
Riickwarts- und Seitwartsschreiten, dieses nach aufien und nach 
innen, also mit Kreuzen der Beine.

Die acht Schritte ergeben dann 4 Stellungen:
1. rechter FuB vorn, linker FuB hinten,
2. linker FuB vorn, rechter FuB hinten,
3. FiiBe geóffnet,
4. FiiBe gekreuzt.

Bemerkenswert sind die naheren Ausfiihrungen M o r a n s iiber 
die Kórperhaltung. (Bild 84.) In der Normalaufstellung des 
Tanzpaares steht jeder Tanzpartner etwas nach rechts geriickt. 
Die rechten FiiBe stehen in dem Zwischenraum zwischen den 
FiiBen des Partners, die linkeii FiiBe aber an der AuBenseite 
des rechten FuBes des Partners. Alle vier streng parallel. Mo
ran begriindet nun eingehend die tanztechnische Notwendigkeit 
der Parallelstellung undParallelfiihrung der FiiBe wahrend des 
ganzen Tanzes. Er sagt unter anderem: „Tanzt einer der Partner 
mit auswartsgerichteter rechter FuBspitze, so steht der andere 
Partner vor der Wahl: entweder mit geóffneten FiiBen zu tanzen 
oder den Partner auf den rechten FuB treten. Das erste ver- 
dirbt die ganze Tanzleistung; vom zweiten braucht man nicht 
zu sprechen! Gute, an enges, geschlossenes Ausschreiten ge- 
wohnte Tanzer befassen sich mit „auswartsgehenden" Partnern 
nur, wenn sie nicht anders kónnen."

Die Sorge um die technisch so notwendige Parallel- 
fiihrung der FiiBe zieht sich durch das ganze Biichlein. Der linkę 
FuB zum Beispiel konnte, da er ja an der freien AuBenseite 
steht, Bogenbewegungen machen, statt gerade. Moran sagt, 
das sehe sehr schlecht aus und storę den stabilen Gang.

150



Bild 84. Seitliche Ausgangsstellung zum modernen Tanz. Aus Moran Moderne 
Tanze 1926/27. Diese Stellung ist zwar seltenerals die Normalstellung, 
zeigt aber im Bild deutlicher den „SchluB". Auinahme Willinger.

151



Eine andere wichtige Regel, die den Tanz sehr gut 
kennzeichnet, ist, daB alle Schritte kurz sein sollen, also móg- 
lichst wenig vom „SchluB“ abweichend. Ferner sollen die Tan
zer sich so geradlinig wie auf einem Seil bewegen. Nattirlich 
gibt es auch Richtungsanderungen. Dafiir werden dann Bogen- 
schritte angewendet, oder Drehungen auf der Sohle des Stand- 
beines, oder man wendet Gratschstellung und Kreuzstellung an, 
um die Richtung zu wechseln. Das alles ist fiir uns nicht so 
wichtig. Wesentlich aber ist es, daB auch bei all diesen Rich
tungsanderungen keine Auswartsdrehungen der FiiBe vorkom- 
men, dafi also der Parallelstil streng eingehalten wird. DaB es 
sich wieder um den Beginn einer Stilbildung handelt, kann man 
aus dem starken EinfluB auf die Modebilder in den verschiede- 
nen Zeitschriften sehen. Dort sieht man fast nur mehr die 
modernen Tanzstellungen und Tanzhaltungen, also parallele FiiBe 
auf gleicher Hóhe oder einen FuB vorgestellt, oder genauer ge- 
sagt einen FuB auf die Zehenspitze riickgestellt, die FiiBe aber 
in gleicher Richtung, Die ,,kurze" Modę hat es zuwege gebracht, 
daB zum erstenmale in der ganzen Entwicklung des Gesell- 
schaftstanzes auch die FuBstellung der Frau genau beobachtet 
werden kann und zu einem wichtigen Bestandteil ihres Tanzes 
wird. Die Damenhaltung ist denn auch am raschesten von den 
modernen Tanzen modisch umgewandelt worden.

Damit ist eigentlich die Entwicklung bis auf unsere Zeit 
aufgezeigt worden. Man kónnte nur noch erwahnen, daB der 
Charleston sogar das Motiv der einwarts gedrehten FiiBe be- 
tont, was natiirlich grotesk anmutet und nicht die Grundstellung 
beeinflussen kónnte, es blieb ein kurzlebiges Tanzmotiv. Aber 
damit scheinen wirklich alle Móglichkeiten der FuBhaltung er- 
schópft und wir sind in unserer Zeit im Gesellschaftstanz wie
der beim natiirlichen Gradeausstehen und Gradeausgehen ange- 
langt. Das ist kein Zufall. Die Sachlichkeit zeigt sich iiberall. 
So wie niemand ein verschnórkeltes Móbelstiick will oder 
ein Haus mit iiberfliissigem und unechtem Zierrat, so ver- 
einfacht man die Bewegungen und Haltungen und befreit sie von 
allen willkiirlichen Zutaten, wenn diese gegen die Statik und 
Mechanik gehen.

Nun miissen wir aber noch die Entwicklung der Hal- 
tungsanschauungen innerhalb des biihnenmaBigen 
Kunsttanzes vom 17. Jahrhundert angefangen betrachten. 
Diese Abfolge hat viele Beriihrungspunkte mit dem Gesell
schaftstanz, von dem sie ja herkommt. Erst in jiingerer Zeit 
hat sich der Biihnentanz ganz vom Gesellschaftstanz unabhangig 
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gemacht. Der heutige Kunsttanz und der heutige Gesellschafts
tanz haben geradezu entgegengesetzteHaltungs- undBewegungs- 
anschauungen. Man darf daher, wenn es sich um Haltungs- 
fragen handelt, nie vom Tanz schlechtweg reden, sondern man 
mufi den Kunsttanz sorgfaltig vom Gesellschaftstanz tren- 
nen. Wir kónnten mit vielem Recht den Kunsttanz zugleich 
mit dem Fechten, dem Turnen und anderen Leibesiibungen be- 
sprechen, ziehen es aber doch vor, ihn gleich an dieser Stelle 
abzuhandeln, eben wegen der zahlreichen Durchdringungen und 
Beriihrungen der beiden Gattungen. Die Tanzmeister haben viel- 
fach nicht reinlich getrennt und schreiben iiber Gesellschafts
tanz und Biihnentanz zugleich; das stiftet dann mannigfaltige 
Verwirrung. Es muB allerdings zugegeben werden, daB eine 
vollstandige Trennung des Kunsttanzes und des Gesellschafts- 
tanzes auf gróBte Schwierigkeiten stoBt. Schon die alten Re- 
naissancetanze erforderten ja eine hohe Kunstfertigkeit und die 
Biihnentanze des 17. Jahrhunderts unterschieden sich in der 
Form in keiner Weise von den Gesellschaftstanzen ihrer Zeit. 
Beide waren Schautanze, beide verwendeten den Volkstanz in 
irgend einer Stilisierung. Die Hauptunterscheidung kann zu- 
nachst nur auBerlich getroffen werden. Bei den groBen Biihnen- 
tanzen, die zuerst durchaus nicht von Berufstanzern, sondern 
von der vornehmen Gesellschaft getanzt wurden, trug man 
Kostiime und Masken, man stellte jemand anderen dar. B i e 
hat wohl deswegen die ganze Gattung maskierten Tanz 
genannt.

Die altere Form des maskierten Tanzes geht uns wenig 
an, eben weil es sich um dieselben Tanze handelte, die die Ge
sellschaft unmaskiert tanzte. Allerdings hat schon in der Zeit 
Ludwig XIV. der Biihnentanz stark auf den Gesellschaftstanz 
zuriickgewirkt. Viele Figurationen des Menuettes sind zuerst 
auf der Biihne entstanden. Im ganzen aber war der Biihnentanz 
der berufsmaBigen Tanzer lange Zeit und bis in das 18. Jahr
hundert hinein ziemlich eintónig und steif. Von den kunstvollen 
Spriingen des heute ais ,,klassisch“ bezeichneten Opernballettes 
war noch wenig zu merken. Kein Wunder also, daB die Tanz
meister ihre Lehren fiir Gesellschaft und Biihne nicht trennten; 
es lag keine Nótigung dazu vor. Das 18. Jahrhundert war die 
Zeit der groBen Tanzer und der Erneuerung des Ballettes zu 
einer eigenen Kunstgattung durch N o v e r r e. Zu seiner Zeit 
war die Technik des Biihnentanzes bereits sehr kunstvoll. Die 
Tanzlehre stimmte noch vollstandig mit der Lehre des Gesell- 
schaftstanzes iiberein. N o v e r r e ist allerdings kiihn genug, 
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die geheiligten 5 Positionen zu verwerfen.21) Im 10. Brief Les
sing, S. 209) sagt er: „Was die Positionen (Stellungen der 
FiiBe) anbetrifft, so ist es bekannt genug, daB es dereń fiinfe gibt; 
man will sogar zehne zahlen und macht die ziemlich besondere 
Abteilung in gute und schlechte, in wahre und falsche; doch auf 
die Rechnung kommts nicht an, meinetwegen mag sie richtig 
sein. Ich will nur blofi sagen, daB es gut sei, diese Positionen 
zu wissen und noch besser, sie zu vergessen und daB es eine 
Kunst des groBen Tanzers ist, sich davon auf eine angenehme 
Art zu entfernen. Ubrigens sind alle diejenigen vortrefflich, 
wobei der Kórper fest steht und wohl gezeichnet ist; ich kenne 
keine schlechte, ais wenn der Kórper iibel gruppiert ist, wenn 
er wankt und ihn die FiiBe nicht tragen kónnen. Diejenigen, 
die fest an dem A B C ihrer Profession kleben, werden mich fiir 
einen fanatischen Neuerungsmacher ausschreien, ich aber werde 
sie in die Schule der Maler und Bildhauer schicken und sie her- 
nach fragen, ob sie die Position des schónen Gladiators und des 
Herkules billigen oder verwerfen? Verwerfen sie solche, so 
habe ich meine Sache gewonnen, denn so sind sie blind, billigen 
sie sie aber, so haben sie verloren, weil ich ihnen beweisen 
werde, daB die Position dieser beiden Statuen, dieser beiden 
Meisterwerke des Altertums, nicht mit in den Grundsatzen der 
Tanzkunst angenommen sind.“

21) Noverre, Jean Georges, Lettres sur la danse et les ballets, 
1760 Lyon, Deutsche Ubersetzung von Lessing, Briefe iiber die Tanz- 
kunst, Hamburg und Bremen, 1769, bei J. H. Cramer.

Das hindert aber doch N o v e r r e nicht, die Stellung 
mit auswarts gedrehten FiiBen fiir den Kunsttanz ais unbedingt 
erforderlich zu erklaren. Im zwólften Brief kommt jene oft- 
mals wiedergegebene Stelle vor: „Um gut zu tanzen, mein Herr, 
ist nichts so notwendig, ais mit den Schenkeln auswarts zu 
gehen und dem Menschen ist nichts natiirlicher ais die entgegen- 
gesetzte Lagę. Wir werden damit geboren. Es ware unniitz, 
wenn ich, um Sie von dieser Wahrheit zu iiberzeugen, die 
Morgenlander, die Afrikaner und alle Vólker, welche tanzen, 
oder vielmehr welche ohne Regeln hiipfen und springen zum 
Beispiele anfiihren wollte. Ohne so weit zu reisen, bitte ich 
Sie, die Kinder und die Leute auf dem Lande zu betrachten, so 
werden Sie finden, daB alle die FiiBe einwarts haben. Die ent- 
gegengesetzte Richtung ist also eine blofie eingefiihrte Modę und 
ein nicht schwankender Beweis, daB dieser Fehler nur in der 
Einbildung liegt, ist, daB ein Maler ebensosehr gegen die Natur, 
ais gegen die Regeln seiner Kunst verstoBen wiirde, wenn er 
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seinen Figuren die FiiBe so stellte, wie sie ein Tanzer stellen 
muB. Sie sehen also mein Herr, daB, um zierlich zu tanzen, um 
sich nicht baurisch zu tragen, um mit Anstand zu gehen, man 
gerade die Ordnung der Dinge umkehren und durch eine lange 
und miihsame Ubung die GliedmaBen zwingen muB, eine ganz 
andere Lagę anzunehmen, ais sie urspriinglich empfangen 
haben."

N o v e r r e sieht die Frage also ganz klar. Das Aus- 
wartsgehen ist eine Modesache und es ist fiir den Biihnentanzer 
ein notwendiger Teil seiner Tanztechnik. Er sagt, sie verbreite 
Anmut iiber die Pas, Ausschreitungen, Positions und Stellungen.

N o v e r r e gibt ais Mittel, um diese so notwendige 
Auswartsdrehung anzuerziehen, aktive Ubungen an und ver- 
wirft die Maschinen, mit denen man damals offenbar die Tanzer 
qualte, die FuBbretter und den Hiiftendreher.

N o v e r r e ist aber ein ganz bescheidener Mann gegen- 
iiber einem Tanzer und Verteidiger des „klassischen Tanzes" 
aus der Gegenwart. Andrei L e v i n s o n hat 1927 auf dem 
TanzerkongreB in Magdeburg einen Vortrag gehalten,22) in dem 
geradezu die kiinstlerische Religion der vollstandigen Auswarts
drehung der FiiBe verkiindet wird. Er begniigt sich nicht mehr 
mit dem stumpfen Winkel aus der Zeit Lefeuillets oder des 
Rokoko. Erst die Romantik habe die volle Freiheit, den eigent- 
lichen Gipfel der Abstraktion gebracht, das ist die volle Aus
wartsdrehung der FiiBe; der Rumpf in Frontansicht, die Beine 
im Profil: „Diese von ahnungslosen Laien hart bekampfte, un- 
natiirliche Willkiir ist die Hauptbedingung des Gleichgewichts 
beim Rotieren, Springen, bei jeder labilen Attitiide. Sie ist so- 
mit auch die Voraussetzung jenes idealen Trachtens nach ab- 
strakter Form, das langsam und sicher sich durch hófisches 
Zeremoniell und erotisches Getandel durchringt. Dieses ist 
nun der gesamten Formen- und Gedankenwelt des abendlan- 
dischen klassischen Tanzers Schliissel und Stichwort. Dieses 
Auswarts ist ein Programm, die Formel einer Weltanschauung. 
Riittelt man daran, so bricht der luftige Bau zusammen."

22) Levinson, Aus der Formen- und Gedankenwelt des klas
sischen Tanzers, in „Die Tat”, 1927, Heft 8.

Tatsachlich hat man im 19. Jahrhundert begonnen, die 
Positionen durchwegs mit vollstandig ausgedrehten FiiBen aus- 
zufiihren. Nicht nur die 5. Position, sondern auch die iibrigen. 
Darin zeigt sich klar die Selbstandigkeit des Biihnentanzes, 
aber auch seine immer fortschreitende Beziehungslosigkeit zum 
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Gesellschaftstanz. Bezahlte Virtuosen tanzen der Menge etwas 
vor; sie miissen eine harte Virtuosenschule durchmachen, sie 
haben eine eigene Lehre herausgebildet, die zwar nicht aufge- 
schrieben wird, die sich aber von einer Ballettschule auf die 
andere forterbt und das Symbol dieser Tanzart sind die nach- 
stehenden Positionen, wie sie z. B. J u n k ais Grundlagen 
der Balltechnik wiedergibt. Sie diirften in dieser Form nach 
dem Jahre 1850 entstanden sein, da B 1 a s i s noch die recht- 
winkeligen Positionen vorschreibt.

I* U. UL. V.

Damit war abermals eine Entwicklung abgeschlossen. 
Weiter ais um 180 Grade kann man ja doch die FiiBe nicht aus- 
einanderdrehen.

Alle Tanzmeister der Biihne, mit denen wir persónlich 
sprechen konnten, sind von der technischen Notwendigkeit die
ser Ausfiihrung der Positionen vollstandig iiberzeugt. Wir haben 
dagegen nichts einzuwenden, um so weniger, weil ja der Biihnen- 
tanz, soweit er „klassischer Tanz“ ist, das Gesellschaftsleben 
gar nicht beeinfluBt hat. Niemand fiel es ein, im gewóhnlichen 
Leben durch eine Ballettposition zu glanzen. Der Gesellschafts
tanz wurde ja im 19. Jahrhundert immer demokratischer und 
deshalb auch einfacher in seinen Formen und Bewegungen. Der 
Biihnentanz aber immer virtuoser und erstaunlicher. Er riickte 
immer weiter von der natiirlichen Bewegung und Haltung ab.

Wir konnten uns mit der Feststellung dieser absonder- 
lichen Seitenentwicklung innerhalb eines Kunstgebietes be- 
gniigen. Aber wir miissen doch noch anmerken, daB auch der 
moderne Kunst- und Biihnentanz, der sich um die Jahrhundert- 
wende entwickelt und schon in seinen ersten Anfangen (Isadora 
D un c an) programmatisch gegen das ,,unnatiirliche“ Ballett 
gerichtet ist, die Lehre von der Auswartsdrehung vielfach bei- 
behalten hat. Fiir diese Erkenntnis sind wir lediglich auf die 
Beobachtung angewiesen, da es ja ein Lehrbuch des modernen 
kiinstlerischen Tanzes nicht gibt, in dem Grundlagen der Be- 
wegungs- und Haltungslehre enthalten waren. Biihnentanz alten 
Stils, moderner Kunsttanz und alles das, was unter dem Namen 
der „rhythmischen Gymnastik“ tanzt, bildet beziiglich der Hal
tung einen fast unlósbaren Knoten. Bei der groBen Ausbreitung, 
die die gymnastisch-tanzerische Ausbildung in unserer Zeit ge- 
wonnen hat, ergibt sich wieder eine starkę Beeinflussung der 
Haltung, die diesmal mehr das weibliche Geschlecht trifft, das 
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sich den modernen ,,Ausdrucks‘‘-Tanzen hauptsachlich widmet. 
Wir wollen auf diese Dinge hier nicht naher eingehen, da ja die 
neuere Gymnastikentwicklung noch besonders besprochen wer
den mufi. So viel kann aber gesagt werden: So lange man 
„moderne" Biihnentanzer sieht, die ihre FiiBe noch ebenso aus- 
drehen, wie Ballettanzer, ohne die schwache Rechtfertigung 
zu haben, die jene aus technischen Notwendigkeiten ableiten, 
so lange kann man einem solchen Tanzer seine Uberwindung 
der alten Ballettschule nicht ernsthaft glauben. Man meint dann 
immer einen richtigen Ballettanzer vor sich zu haben, der nur 
schlecht ausgebildet ist und nichts Rechtes kann. Die FuB- 
haltung offenbart eben weit mehr, ais viele Tanzer wissen. 
Wirklich losgelost vom alten Ballettstil haben sich, so weit wir 
das sehen konnten, die Lohelanderinnen, die man ais 
Tanzerinnen zu sehen bekam und auch Harald Kreuzberg. 
Natiirlich drehen auch diese die FiiBe dann hinaus, wenn sie zu 
irgend einer kunstvollen Drehung ansetzen; aber sie fiihren 
nicht jeden Schritt in dieser Verrenkung und vermeiden die 
Auswartsdrehung im ruhigen Stand. Wir geben gerne zu, daB 
sie nicht die einzigen sind, die nach einer neuen Formeinheit 
und Formreinheit erfolgreich gesucht haben.

Zusammenfassung.
Der Gesellschaftstanz hat von der Renaissance bis zur 

Gegenwart wesentlich zur Bildung einer bestimmten gesell- 
schaftlichen Haltung beigetragen. Jedenfalls spricht sich der 
Bewegungsstil und Haltungsstil jeder Zeit in den Gesellschafts- 
tanzen klar aus.

Dagegen sind die Volkstanze und die Biihnentanze fiir 
die Form der gesellschaftlichen Haltung nicht maBgebend.

Die Fufistellung ist ein vorziigliches Merkmal fiir die 
gesamte Haltung in der Grundstellung.

Ais Grundstellung wird immer die Ausgangsstellung 
fiir den Haupttanz des Zeitabschnittes gewahlt. Diese Grund
stellung laBt daher immer enge Beziehungen zu den vorherr- 
schenden Tanzbewegungen und zu ihrem Stil erkennen. Sie 
ist ebenso wie die militarische Grundstellung sachlich bedingt, 
ist ein Bestandteil der Tanztechnik. Stets wird ihr ein be- 
stimmter Darstellungs- oder Ausdruckswert zugeschrieben. Sie 
wird damit zur Gebarde.

Wechselt die Tanzform, so werden in der Grundstellung 
die FiiBe anders gehalten, wenn der neue Tanz auch technisch 
neue Forderungen stellt.
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Die tanzerische Grundstellung stimmt zumeist beziig- 
lich der Stellung der FiiBe weitgehend mit der militarischen 
Grundstellung iiberein.

Die Menuettstellung nimmt das Militar aber nur vor- 
iibergehend an. Die Ausgangsstellung zum Walzer ist zwar ein 
Winkelstand; er ist aber nur fiir den Mann auch die gesell- 
schaftliche Stellung. Die Frau behalt die Position III von Le
feuillet bei. Die neueste Tanzstellung des 20. Jahrhunderts, 
d. i. die geschlossene Gleichstellung der FiiBe, hat vorlaufig 
wenigstens in der militarischen Stellung noch kein Gegenstiick. 
Der Tanz ist also derzeit in dem Bekenntnis zum neuen Stil der 
Sachlichkeit voraus.

In der Renaissance und wahrscheinlich auch noch 
im Friihbarock, also ungefahr bis 1650, jedenfalls aber bis zum 
Jahre 1600, schwankt die vornehme Grundstellung zwischen der 
Ausgangsstellung zum Gehen, und der Wartestellung mit Stand- 
bein und schrag gestelltem Spielbein. Diese zweite Stellung 
ist aber fiir das langsame Gradeausschreiten von Paaren 
mit offener Fassung eine sehr zweckentsprechende Ausgangs
stellung. Sie bringt iiberdies die festliche Gebarde des ,,pavo- 
neggiare" zur besten Geltung.

Die vornehmsten FuBstellungen sind:

‘ u /
Die stilbildenden Tanze dieser Zeit sind die P a v a n e und ab 
1600 die Courante.

Die Zeit von 1650 bis ungefahr 1800 wird 
dem Haltungs- und Bewegungsstil nach bestimmt von den An- 
schauungen des franzósischen Hofes. An Stelle des geraden 
Schreittanzes mit offener Fassung tritt ein Schreittanz auf ge- 
wundener Bahn, auf der Tanzerin und Tanzer zueinander und 
voneinander tanzen. Das Gebardenspiel dieses Tanzes, des 
Menuettes, ist stofflich dasselbe, wie in den Renaissance- 
tanzen, nur stark verzierlicht.

Die Ausgangsstellung zum gewundenen Menuettschritt, 
die Position III nach Lefeuillet wird zur gesellschaftlichen 
Grundstellung. Daneben wird noch besonders bis zum Jahre 
1700 die IV. Position ais sehr vornehme Stellung angewendet. 
Sie unterscheidet sich aber von der ahnlichen Renaissance- 
stellung durch das starkere Auswartsdrehen der FiiBe, das auf
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das Gehen in der S- oder Z-Form des Menuettes hinweist. Die 
Verzierlichung spricht sich auch darin aus, daB man das Spiel
bein nicht mehr schrag, sondern gerade vorsetzt. Von einer 
grotesken Ubertreibung, wie sie gegen Ende des Zeitabschnittes 
der Biihnentanz zeigt, halt sich aber der Gesellschaftstanz frei.

Die vornehmsten FuBstellungen sind:

Der stilbestimmende Tanz dieser Zeit ist das Menuett. Beide 
vorgenannten Abschnitte, der der Pavane und der des Me
nuettes, sind durch Tanze gekennzeichnet, die stofflich auf den 
Gebarden des gesellschaftlichen Verkehrs zwischen Herr und 
Damę beruhen.

Das 19. Jahrhundert ist die Zeit der Drehtanze in 
geschlossener Fassung. Haupttanz ist der W a 1 z e r. Die Ver- 
kehrsgebarden stehen zum Tanz selbst in keiner Beziehung 
mehr. Die Verbeugung gehórt zwar zum Tanzabend, zum Bali, 
aber sie ist keine Tanzfigur, wie es die Reverenz des 15.—18. 
Jahrhunderts war.

Das 19. Jahrhundert erhalt aus seinem Tanz, der aus 
einem Drehen der sich umschlingenden Paare besteht, keinen 
wesentlichen Antrieb zur Herausbildung einer geltenden vor- 
nehmen Haltung. Die Ausgangsstellung zu den Drehtanzen ist 
die Stellung mit geschlossenen Beinen und gewinkelten FiiBen. 
Eine Ausgangsstellung in Schrittstellung, also in der Position IV, 
mtiBte ais unzweckmaBig bezeichnet werden; es fehlt dazu der 
Raum. Eine solche Stellung entbehrt auch der Wirkung auf 
den Zuschauer, der nicht mehr die Haltung des einzelnen Tan
zers, sondern die des Paares beurteilt.

Die vornehme FuBstellung des Tanzers ist:

c \z
Dagegen wird ais vornehme FuBstellung der Tanzerin 

die Position III angesehen:

D <
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Alle iibrigen Positionen Lefeuillets spielen im 
Ballsaal keine Rolle mehr. Die Biihne jedoch bildet sie in dieser 
Zeit bis zur Verzerrung aus, ohne damit die demokratische 
Vereinfachung zu stóren, die den Gesellschaftstanz und die 
Grundstellung des Jahrhunderts kennzeichnen.

Die Drehtanze verlieren in den ersten 20 Jahren des 
2 0. Jahrhunderts allmahlich an gesellschaftlicher Geltung. 
Sie werden abgelóst von Schreittanzen in geschlossener Paar- 
fassung, die noch weit enger geworden ist, ais die geschlossene 
Fassung der Walzerzeit.

Die Ausgestaltung zu diesen Tanzen, ais dereń Haupt- 
beispiel wahrscheinlich der F o x t r o 11 betrachtet werden 
kann, ist eine Stellung mit vollstandig geschlossenen Beinen und 
FiiBen. Diese Ausgangsstellung ist bereits im hohen MaBe zur 
Modehaltung geworden. Ob wir von einem sich entwickelnden 
Stil sprechen kónnen, mag zweifelhaft sein. Alle Anzeichen 
sprechen aber dafiir, daB diese geschlossene Stellung in der 
menschlichen Haltung die Sachlichkeit ankiindigt, die zumin- 
dest die Werkkunst unserer Zeit kennzeichnet.

Die beiden ais vornehm geltenden FuBstellungen sind:

■ Ii .!
Die zweite Stellung, die zumeist, ja ausschlieBlich von 

Modedamen eingenommen wird, geht, wie wir spater noch zeigen 
wollen, aus dem Bestreben hervor, den Kórper móglichst schlank 
erscheinen zu lassen. In der Grundlage ist diese FuBstellung 
sachlich, da sie nur eine Phase des nattirlichen Zweckganges 
ist, ebenso wie der streng geschlossene Stand die Ausgangs
stellung zum Gehen ist. Die neueste Zeit lehnt also deutlich 
die Auswartsdrehung der FiiBe ab. Sie wird nicht mehr ais 
schon empfunden.
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Die Grundstellung des Turners.
Das deutsche Turnen, die schwedische Gymnastik und 

auch die neueren deutschen Gymnastiksysteme, soweit sie tan- 
zerisch beeinfluBt sind, verwenden eine Stellung mit geschlos
senen Beinen und mit gewinkelten FiiBen ais Grundstellung. 
Das Turnwesen in den iibrigen europaischen Staaten geht durch- 
wegs auf die deutsche und schwedische Entwicklung zuriick, 
deshalb ist es nicht verwunderlich, daB der Winkelstand der 
FiiBe iiberallunbedenklich angewendet wird bis in die jtingste Zeit

Um zu erkennen, wie diese Stehgewohnheit in das 
Turnen hineingetragen wurde, geniigt es daher, das deutsche 
Schulturnen und die schwedische Gymnastik daraufhin ge- 
schichtlich zu betrachten.

Die Sache liegt eigentlich recht einfach. Das Turnen 
entstand in einer Zeit, in der gerade das Militar zum Winkel
stand iibergegangen war. DaB nun die Drillvorschriften des 
Heeres auf das Turnen EinfluB gewinnen muBten, kann man 
ohneweiters begreifen, wenngleich das nicht von allem Anfang 
an hervortrat. Die Gymnastik, die Guts Muths schuf, war 
zuerst rein padagogisch und frei von militarischen Formen. Aber 
auch J a h n lehnte soldatische Formen ab, obgleich er den 
Wehrgedanken in die von ihm geschaffene Turnbewegung ge- 
tragen hatte. Erst nach den Franzosenkriegen, ais das Volks- 
heer in seinem ganzen Ruhm dastand und Krieger sein eine 
vaterlandische Ehre war, drangen die militarischen Formen un- 
aufhaltsam in das Turnen ein.

Sehr lehrreich ist fur das Aufzeigen dieser Entwicklung 
der Vergleich der 3 von Guts Muths verfaBten Turnbiicher: 
der 1. und 2. Auflage seiner „Gymnastik fiir die Jugend" und 
des „Turnbuches fiir die Sóhne des Yaterlandes".1) *

x) Guts Muths, Gymnastik fiir die Jugend, enthaltend eine 
praktische Anweisung zu Leibesiibungen. Schnepfenthal. 1793.

D e r s e 1 b e , Gymnastik fiir die Jugend. Zweyte durchaus um- 
gearbeitete und stark vermehrte Ausgabe mit 12 vom Verfasser gezeich- 
neten Tafeln. Schnepfenthal, in der Buchhandlung der Erziehungsanstalt. 
1804.

Joh. Chr. Fried, Guts Muths, Turnbuch fiir die Sóhne des 
Yaterlandes. Frankfurt am Main, bei den Gebrudern Wilmans. 1817.
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In der ersten Auflage wird das Stehen iiberhaupt nicht 
eigens beschrieben. Uber die Haltung und die Haltungs- 
erziehung ist nur einiges im Abschnitt „Tanzen, Gehen und 
militarische Ubungen" gesagt. Von diesen drei Ubungsarten 
verspricht sich Guts Muths einen bildenden EinfluB auf die 
Alltagshaltung und -bewegung. Er riickt aber sowohl von den 
Tanzmeistern ais von den Drillmeistern klar ab, indem er z. B. 
sagt, das Gehen diirfe nicht abgemessen tanzmeisterlich, son
dern miisse natiirlich und ungezwungen sein. Der beste mann- 
liche Anstand liege im Ausdruck der kórperlichen Kraft und 
Geschmeidigkeit. Der Tanz gebe aber Artigkeit im Betragen, 
die militarischen Ubungen seien sehr geeignet, um die Haltung 
zu verbessern, da ja die Marsche und Schwenkungen mit einer 
genauen Haltung des Kórpers verbunden seien. Guts Muths 
hat also wohl von allem Anfange daran gedacht, militarische 
Drillformen erzieherisch zu verwenden, aber doch nur ais etwas 
Gelegentliches und sicher Nebensachliches. Weitaus iiberwogen 
ja in seiner Gymnastik die verschiedensten Freiluftiibungen, die 
sich in irgend ein Drillwesen nicht einfiigen lieBen, ohne daB 
man ihnen Zwang antut. Er fiihrte keine Ubungen mehrerer im 
Gleichtakt aus und deshalb brauchte er auch keine Haltungs- 
norm. Dennoch baute er an dem Gedanken weiter, militarische 
Ordnungsformen im Schulturnen anzuwenden. In der zweiten 
Auflage der Gymnastik finden wir sie bereits in einem eigenen 
Kapitel beschrieben, das nicht von GutsMuths selber stammt, 
sondern von dem Kgl. PreuB. Oberwachtmeister v on W i n t e r- 
f e 1 d zu Niden bei Prenzlow. (S. 392 ff.) Selbstverstandlich 
hielt sich dieser Soldat an die Vorschriften des Heeres und be- 
schrieb die Grundstellung mit auswarts gedrehten FiiBen und 
ebenso auch das Gehen im Parademarsch, wobei die Spitzen 
auswarts gekehrt sein miissen und der Tritt mit ganzer Sohle 
erfolgt. Die „Knegsiibungen zu gymnastischem Gebrauch“, wie 
sie Guts Muths jetzt nennt, treten aber ais ein selbstandiges 
Ubungsgeschlecht auf und sicher dachte er nicht daran, die an
deren Ubungen zu verdrillen. Merkwiirdig scheint es uns, daB 
GutsMuths die Stilisierung im Soldatendrill nicht erkannte, 
oder doch nicht ablehnte, wahrend er gegen die Zierlichkeit der 
Tanzer sehr deutliche Worte findet. Er sagt (S. 185) in dem 
Abschnitt iiber das Gehen, mit dem der praktische Teil einge- 
leitet wird, folgendes: „Unsere Tanze, und wie es mir scheint, 
vorziiglich das Menuett, kónnen zum guten Anstande im Gehen 
etwas beytragen, und auBerdem sollte der Lehrer des Tanzens 
auf einen guten, natiirlichen Anstand im Gehen sehen, und 
haufige Ubungen hierin anstellen; aber sich ja hut en,
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irgend eine Art des Tanzschrittes und die 
Haltung des Kórpers beim Tanzen in die all
tag 1 i c h e Stellung beym Gehen iibertragen zu 
w o 11 e n.“ (v. Verf. gesp.)

Die stramme militarische Haltung erschien ihm sicher 
ais mannlich kriegerisch, und die Ubungen der Drillschule hielt 
er fiir geeignet, um auch die Knaben einer Schule zu geordneter 
Bewegung bei Ausmarschen u. dergl. anzuhalten,

DaB Guts Muths, dessen Gymnastik so oft ais 
,,sportlich“ der militarisch-turnerischen Arbeitsweise von SpieB 
entgegengehalten wird, der geistige Urheber der Ubernahme 
soldatischer Bewegungsweisen in das Schulturnen ist, geht mit 
voller Deutlichkeit aus dem 1817 erschienenen Turnbuch fiir 
die Sóhne des Vaterlandes hervor. Er stellt hier den Begriff der 
Turnkunst dem der „rein erziehlichen G y m n a s t i k“ 
gegeniiber. Die Gymnastik habe ihren Zweck ganz allein 
in die Entwicklung leiblicher Fahigkeiten zu setzen, so daB 
dieser durchaus zuriickgeht auf den Kórper dessen, der iibt.

Die Turnkunst aber sei eine Vorschule der krie- 
gerischen Ubung, indem sie, „bey jeder Entwicklung, in Gestalt 
und Gehalt der Aufgaben immer den besonderen Zweck des 
kiinftigen Verteidigers festhalt.“ (S. 2.) ,,Verein, Ordnung, Zeit- 
maB, Wink, Befehl, sind die Seele des Turnwesens". Guts 
Muths gibt ein Beispiel, aus dem man den Unterschied zwischen 
freier Ubung und Turnen erkennen konne. Zwólf jungę Turner 
iiben sich in freier Weise im Hochsprung; da sehe man kein 
Vereinen zum Ganzen, jeder folgę nur seinem willkiirlichen 
Streben. „Aber jetzt laBt uns t u r n e n.“ Und darunter ver- 
steht er das Springen von 36 und mehr Turnenden in militari- 
scher Ordnung, im Taktlauf, drillingweise in Gliedern.

Dieser Anschauung entsprechend stellt Guts Muths 
nunmehr die Stellung und Haltung des Kórpers genau nach den 
militarischen Vorschriften dar. „Die FuBspitzen wenden sich 
auswarts, so daB die FiiBe fast einen rechten Winkel bilden" 
usw. Ein vollstandiges Drillbuch folgt, in dem jede Ubung in 
eine feste militarische Ordnung gebracht worden ist. Durchaus 
wurde die Haltung soldatisch stilisiert. Dieses Buch von Guts 
Muths hat sicher wenig Wirkung ausgelóst, begann doch schon 
einige Jahre nachher die groBe Turnsperre. Aber nach dieser 
kniipfte eigentlich SpieB unmittelbar an Guts Muths an, 
freilich nicht an den Guts Muths der Gymnastik fiir die Ju- 
gend. Damit ist also einer der Wege aufgeklart, auf dem die geo- 
metrische Soldatenbewegung in das Turnen kam. Aber eine 
vollstandige Aufklarung haben wir damit noch nicht gewonnen. 
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Das Turnen ist auch aus innerer Notwendigkeit allmahlich der 
Stilisierung verfallen. Zu einem solchen Vorgang ist immer eine 
langere Zeit der kunstgemaBen Entwicklung notwendig. Das 
Turnen hat sie sehr rasch durchmessen. Wir diirfen nicht ver- 
gessen, daB sowohl GutsMuths, ais V i e t h und J a h n alte 
Ubungsformen aufgenommen haben, die sich in Deutschland 
erhalten hatten. Diese Ubungen kamen mit ihrer geschichtlich 
gewordenen Stilisierung in das Turnen hinein. Ich nenne nur 
das Voltigieren. Schon im 17. Jahrhundert war das Vol- 
tigieren eine ganz selbstandige Kunstfertigkeit, die in den 
Fechtsalen geiibt wurde, aber mit dem Reiten fast gar keinen 
Zusammenhang mehr hatte.

Schon bei P a s c h e n (1666) finden wir im Voltigier- 
buch Haltungsvorschriften: „Es besteht aber solches in dreyer- 
lei I ais in heben / springen und schwingen / und mustu in acht 
nehmen / daB alles mit steiffen FiiBen gemacht werde / und 
wenn du am Pferde dich hebst / fein sachte auff die Zehen und 
wieder in die Hóhe springest / welches fein zierlich stehet / und 
auch dadurch kein FuB verrenket wird / deine Arme und der 
Leib miissen steiff seyn / und je weniger du das Pferd beriihrest 
/ je zierlicher du springest."

Darin ist eigentlich bereits die ganze Lehre von der 
Turnhaltung bei allen Kunststiicken enthalten. Nach den Ab- 
bildungen zu urteilen, nahm es Paschen mit den steifen Beinen 
nicht so genau; sie waren zwar gestreckt, aber nicht zu steif.

Bild 85. Pferdturner, Aus Yoltigierbuch von Paschen 1666.
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(Bild 85). V i e t h jedoch bringt in seiner Encyklopadie bereits 
„steife" Pferdturner, dereń einer in einer Kniebeuge mit aus
warts gedrehten FiiBen niederspringt. (Bild 86). Da auch 
Jahn-Eiselen das Voltigieren von einem Fechtmeister 
iibernahmen, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, daB die steife 
Haltung mit den auswarts gedrehten FiiBen auch von hier aus 
ins Turnen gekommen ist. Allerdings sind ja die Vorbilder auf 
den Eiselenschen Turntafeln noch erfreulich frei in der Be- 
wegung. Gestreckte GliedmaBen sieht man erst in weit 
jiingeren Turndarstellungen.

Bild 86. Pferdturner aus Enc. d. Leibesiibungen von V i e t h.

V i e t h , der so auBerordentlich genaue geschicht- 
liche Studien iiber die Leibesiibungen angestellt hat, beschreibt 
ganz objektiv jede Leibesiibung mit ihrer gewordenen, vor- 
geschriebenen Haltung. So das Fechten, Tanzen, das Vol- 
tigieren / usw. AuBerdem aber gibt er seine eigene padagogische 
Meinung recht selbstandig an.

Auch in der Encyklopadie von V i e t h laBt sich 
iibrigens der Ubergang von der padagogischen zur militarischen 
Auffassung zeitlich nachweisen. Im zweiten Band2), der im 
Jahre 1795 erschien, lehnt Vieth noch das tanzerische Stehen 
ab und erwahnt das militarische nicht einmal. Er redet einer 
ganz freien und unstilisierten Haltung das Wort, indem er auf 
Seite 175 sagt: „Wenn man auf beiden FiiBen platt auf dem 
Boden steht, so kónnen entweder die FiiBe nebeneinander oder 

2) G. H. A. Vieth, Versuch einer Encyklopadie der Leibes- 
iibungen. 1. Teil, Berlin 1794. 2. Teil, Berlin 1795. 3. Teil Łeipzig 1818.
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voreinander gesetzt werden, beides in verschiedenen Ent- 
fernungen und unter verschiedenen Winkeln. Die Tanzkunst 
nimmt daher verschiedene Positionen an, wovon in der Folgę 
geredet wird. Der natiirliche Stand des Menschen und zugleich 
der festeste ist der, da man beide FiiBe in einiger Entfernung 
voneinander platt auf den Boden setzt; so daB der eine, ge- 
wóhnlich der rechte, etwas vorwarts, beide aber nur wenig 
auswarts gesetzt werden. Das Auwartssetzen der 
FiiBe ist nicht natiirlich, sondern einekon- 
v e n t i o n e 11 e Zierlichkeit; aber natiirlich und not
wendig zum festen Stande ist das gerade Halten der Kniee und 
des Riickens."

Wie wir bereits anfiihrten, wendet sich V i e t h auch im 
Tanzabschnitt gegen die Unnatiirlichkeit der Positionen mit 
auswarts gedrehten FiiBen und teilt offenbar die Ansicht N o - 
v e r r e s , daB es sich nur um eine fiir den Tanz geltende 
Haltungssitte handle.

Im III. Band jedoch schwacht V i e t h diese Ausspriiche 
sehr stark ab. Er predigt plótzlich die militarische Winkel- 
stellung. Auf Seite 92 schreibt er: „Die Behauptung S. 177, 
daB das Auswartsdrehen der FiiBe nicht natiirlich sei, gilt nur 
von der stark auswarts gerichteten Stellung, wie sie die fran- 
zósische Tanzkunst erzwingt. Ein maBiges Auswartsstellen ist 
allerdings natiirlich und dem sicheren festen Stande zutraglich; 
wird daher auch beim militarischen Exerzieren gelehrt. Be- 
greiflich ist der Stand des menschlichen Kórpers desto sicherer, 
je gróBer die von seinen FiiBen bespannte Grundflache ist . . . 
usw.“

Diesen Wandel versteht man sofort, wenn man weiB, 
daB der dritte Teil, der die Zusatze zum zweiten Teil der En
cyklopadie enthalt, im Jahre 1818 erschienen ist, also in einer 
Zeit, in der der Wehrgedanke das Turnen erfafit hatte und das 
militarische Beispiel unbedingte Geltung in allen Fragen der 
mannlichen Alltagsbewegung bekommen hatte.

V i e t h beschreibt denn auch im dritten Teil ausfiihr- 
lich das Exerzieren und selbstverstandlich mit dem mili
tarischen Winkelstand seiner Zeit, und mit allen Begriindungen, 
die dafiir in den militarischen Schriften gegeben werden. Der 
dritte Teil ist Guts Muths und Jahn gewidmet. Nichts 
liegt naher ais der Gedanke, daB fiir diesen Wandel in der 
Auffassung der Haltung und Bewegung bei GuthsMuths und 
V i e t h der EinfluB von Jahn verantwortlich zu machen sei. 
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Hat doch J a h n den Wehrgedanken klar ausgesprochen und war 
doch sein Werk mit dem Glanz einer vaterlandischen Tat um- 
geben. J a h n steht aber sicher der Sache fern. In seiner mit 
Eiselen gemeinsam 1816 veróffentlichten Turnkunst1) 
kommen die Drillubungen des Militars nirgends vor. Man weiB 
allerdings, daB Ja h n nur einen Bruchteil der Ubungen behandelt 
hat, die er zur Turnkunst rechnet, und dafi er unter anderem auch 
„die Kriegsiibungen fiir die J u g e n d“ einem gróBeren 
Werk vorbehielt. So wissen wir nicht, wie diese Kriegsiibungen 
ausgesehen hatten. In der deutschen Turnkunst schreibt J a h n 
jedenfalls keine Zeile iiber die Grundstellung. Nur die Haltung 
im Gehen wird mit einigen Worten behandelt, die nicht fiir eine 
militarische Auffassung sprechen, wenngleich er anordnet, daB 
die FiiBe ein wenig auswarts gedreht sein miissen, sich aber in 
dieser Haltung nicht hin und her bewegen diirfen. Eigentlich 
findet man bei J a h n eine einzige Stelle, an der eine militarische 
Haltung vorgeschrieben wird, namlich beim Springen aus dem 
Stand, der FuB an FuB, also mit dicht geschlossenen FiiBen und 
Knien vor sich geht. Hier gibt er an: „Leib gerade, Bauch ein, 
Brust heraus!" also jene Haltung, die nachmals ais ,,turnerisch“ 
galt, und er bemerkt dazu: „Auf diese Haltung des Oberleibes ist 
besondere Aufmerksamkeit zu verwenden. Durch sie wird das 
Kreuz eingezogen (hohl) und dadurch allein die 
feste, edle Stellung des Leibes bewirkt." Die 
Kreuzhohlregel hat zweifellos eine steife Haltung des Rumpfes 
zur Folgę und sie fiihrt friiher oder spater auch zur Auswarts- 
drehung der FiiBe. J a h n hat aber keine unmittelbare Anleihe 
beim Soldatendrill gemacht. Seine Haltungsvorschriften ent- 
wickelten sich vielmehr aus dem Turnen selber, aus dem ganzen 
Geist, in dem es getrieben wurde. Die „Turnkunst" zeigt 
iibrigens an vielen Stellen, wie sehr J a h n jedem Drill abhold 
war. Strengste Ordnung und festes Gesetz galten auf dem Turn- 
platz; sie waren aber aus der Turnsache selbst gewonnen; nie- 
mals kónnte eine militarisch-drillmaBige Unterordnung, die 
nur auf Befehl und Ausfiihrung beruht, den Ordnungsrahmen 
des Turnplatzes erfiillen. Einige Ausspriiche J a h n s aus seiner 
deutschen Turnkunst mógen das deutlicher zeigen. Im Vor- 
bericht erwahnt er, wie oben bereits gesagt wurde, die 
Kriegsiibungen ohne Gewehr. Sie „bilden den 
mannlichen Anstand, erwecken und beleben den Ordnungssinn, 
gewóhnen zur Folgsamkeit und zum Aufmerken, lehren den

3) Die deutsche Turnkunst von Friedrich Ludwig J a h n und Ernst
Eiselen. Berlin 1816. Neue Ausgabe von Riihl, Leipzig, Reclam, 1905. 
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einzelnen sich ais Glied in ein groBes Ganzes fiigen. Eine wohl- 
geiibte Kriegerschar ist ein Schauspiel von der hóchsten Ein- 
heit der Kraft und des Willens.“ Das ist eine unbedingte Be- 
jahung der soldatischen Ordnungsformen. J a h n setzt aber hin- 
zu: „Jeder Turner soli zum Wehrmann reifen, ohne ver- 
drillt zu werde n."

Im vierten Abschnitt im Kapitel „Turnanstalten" 
schlieBt er mit dem Satz: „Menschen werden gezahlt, Manner 
gewogen und sind nicht zu erdrille n.“ In dem Ka
pitel „Turnubungen" stehen zwei Satze, die Jahns Auffassung 
besonders gut kennzeichen: „Die Turnkunst, ais Pflegerin der 
Selbsttatigkeit, fiihrt auf geradem Wege zur Selbstandigkeit. 
Sie fórdert die leibliche Gesamtausbildung des Menschen durch 
gesellige Regsamkeit in lebensfrischer Gemeinschaft. Bei den 
Turniibungen muB sich immer eins aus dem anderen ergeben, 
ohne Drillerei, so die freie Eigentiimlichkeit der ein
zelnen durch ihr Schalten gefangen nirnmt." Und nochmals, wo 
er vom Versammlungsort, dem Tie, spricht, sagt er: „Der 
Turnplatz ist kein Drillort, und kann also nicht von Steifheit 
starren."

Es ware natiirlich eine arge Ubertreibung, wenn man 
sagen wollte, Guts Muths und V i e t h hatten im Gegensatz 
zu J a h n den Drill gewiinscht. Auch Guts Muths hat sich ja 
wiederholt gegen den Drill ausgesprochen. Aber er hat doch das 
Wesen des Jahnschen Turngedankens arg miBverstanden, und 
so wird es auch begreiflich, daB J a h n der Umdeutung und Ver- 
engung, die Guts Muths in dem Turnbuch f. d. Sóhne des 
Vaterlandes mit dem Wehrgedanken vornahm, nicht zustimmte.

Die weitere deutsche Entwicklung hat aber in der Auf
fassung des Wehrgedankens nicht an J a h n angekniipft, sondern 
an den GutsMuths des „Turnbuches". Man kann das z. B. aus 
dem „Lehr- und Handbuch der deutschen Turnkunst" von L ii - 
b e c k erkennen, das in erster Auflage 1843 erschien. Diese 
Auflage konnte ich allerdings nicht erreichen, sondern nur die 
zweite, 1860 erschienene. L ii b e c k kam aus dem engsten Jahn- 
kreise, war er doch Freund und Mitarbeiter von E i s e 1 e n. 
Sein Buch soli das Lob Jahns im besonders hohen MaB ge- 
funden haben. Tatsachlich ist noch die zweite Auflage in allem 
wesentlichen von Jahnschem Geiste erfiillt. Die Arbeiten von 
SpieB haben das Buch noch nicht beeinfluBt. Nur in einem 
Punkte weicht Liibeck von Jahn ab, ohne es zu wissen, das ist 
in der Auffassung des Wehrgedankens. Liibeck sieht im Turnen 
nicht nur die formale, sondern auch die materielle Vorbildung 
zum Soldaten, zum Wehrmann, und stimmt darin also mit Guts 
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Muths iiberein. Turnen ist ihm „Erziehungsmittel zur Wehr- 
haftigkeit und kriegerischen Ausbildung des Volkes‘' (S. VI), 
eine vollstandige Schule der Soldatenausbildung wird daher in 
den Turnplan eingearbeitet. Die oberste, erste Klasse (die 
Altersklassen von 16 bis 20 Jahren) „ais unmittelbare Vor- 
schule soldatischer Ausbildung, entlaBt ihre Schiller ais kórper- 
lich ausgebildet und soldatisch ausexerziert zum 
Heer."

L ii b e c k unterscheidet ganz verniinftig zwischen kór- 
perlicher Ausbildung, zu der die Ubungen und Formen der Jahn- 
schen Turnplatze dienen und der soldatischen Vorbereitung, zu 
der eigene Ubungsgruppen, das Exerzieren verwendet werden. 
Obwohl Liibeck an mehreren Stellen von diesem Exerzieren 
spricht, und auch einen kurzeń Lehrplan gibt, sieht er von einer 
Beschreibung desselben ab. Das ist ein folgerichtiger Vorgang, 
denn die Soldatenausbildung war ja in den Heeresvorschriften 
zur Geniige behandelt. Nur wenige soldatische Formen sind 
auch bei L ii b e c k bereits in das allgemeine Turnen iiber- 
gegangen; die Stellung, der Marsch, die Marschwendungen. 
Die Stellung und Haltung wird bei den „allgemeinen 
Vorubungen" beschrieben, die damals noch hauptsachlich in 
kleinen Abteilungen und nur ausnahmsweise in Massen geiibt 
wurden. Liibeck gibt ais Regeln an: „FuB an FuB! fest- 
geschlossen bei den Springvoriibungen; FuBspitzen auswarts, 
bei den Gelenkiibungen. Leib gerade! Kopf frei aus den Schul
tern, Bauch ein! Brust heraus! — Schultern stark zuriickgezogen, 
Mund zu! Hande auf den Hiiften!" In diesen Angaben mischen 
sich Vorschriften J a h n s mit militarischen Forderungen an die 
Kórperhaltung im Stehen. Den Stand unterteilt er in Streck- 
stand, Gratschstand, Schrittstand, Querstand, Wechselstand, 
Zehenstand und Hockstand. Unter „Streckstand mit ge- 
streckten Knieen, Sohlen auf der Erde“, nennt er gleichwertig 
nebeneinander den SchluBstand und den Winkelstand, ohne ein 
Urteil abzugeben. L ii b e c k hatte den Versuch unternommen, 
ein Hilfsbuch fiir die Verwendung des Jahnschen Turnens an 
den Schulen zu schreiben. Ganz dieselbe Aufgabe hat sich 
J a g e r in seiner „Neuen Turnschule“ gestellt, die erstmalig 
1867 herauskam. Es wird oftmals gesagt, und auch wir selbst 
waren friiher der Meinung, daB namlich Jager an Jahn 
anschlieBe. Das ist nicht ganz richtig. Es gilt nur beziiglich 
seiner Ablehnung aller Verkiinstelungen, der Beibehaltung der 
Turnplatze im Freien, der Ablehnung der Arbeit von SpieB. 
Jager hat aber in seiner neuen Turnschule eigentlich nur das 
streng durchgefiihrt, was Guts Muths im Turnbuch wollte. 
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Seine Auffassung vom Turnen ist die Altersmeinung von Guts 
Muths und nicht von Jahn. Jag e r kleidet alle Ubungen in 
das Gewand des soldatischen Exerzierens, schreibt iiberall die 
militarische Haltung vor, ohne allerdings zu erkennen, daB er das 
tut. Er ist iiberzeugt, daB die Ordnungsformen, die er angibt, 
aus dem Wesen des Turnens selbst heraus notwendig seien. 
Bei der Besprechung der Ordnungsiibungen sagt er im Ab- 
schnitt c) Die Auf- und Abmarsche: „Damit stoBen wir iiber- 
haupt auf die Aufmarsche und Abmarsche, welche das Schul- 
turnen schon aus auBerlich praktischen Griinden nicht entbehren 
kann, so sehr ihm auch bloBe Ordnungsiibun- 
gen, Ordnungsz ucht, andererseits das rein 
militarisch Praktische, das „E x e r z i e r e n“ , 
ferne bleiben mu B.“ Aber die militarische Grundstellung 
ist jetzt bereits ganz in das allgemeine BewuBtsein ais „die 
mannliche Haltung" eingedrungen, so daB J a g e r sie unbedenk- 
lich ais turneriscłie Haltung beschreibt und ihre Werte in einer 
langeren Abhandlung herausstellt.

„Die Kórperwirkung ist ein vom Hirn ausgehender 
Zuck und Ruck, welcher einerseits den Kopf im Nacken hebt 
und feststellt...............andererseits in der Spannung der Langs-
muskeln das Riickgrat geradestellt, mit den Ringmuskeln aber 
erstlich die Rippen aufrichtet, die Brust hochwólbt, und die 
Schultern ausladet, zweitens den Bauch abplattet, die Lenden 
giirtet und das GesaB hartet, drittens endlich eben damit das 
Becken wagrecht stellt und das an ihm hangende Tastbein ans 
Stiitzbein heranreifit, so daB nun in vóllig gleicher Lastung und 
Stiitzung straff Schenkel an Schenkel, Knie an Knie, Wadę an 
Wadę, Ferse an Ferse schliefit und in gleichmaBigem federnden 
Abdrucke der rechtwinklich abstehenden Ballen 
und Zehen, unter nur leichter liiftender Bodenberiihrung der 
Fersen der ganze Leib vollkommen aufrecht und gerade und 
fest steht...........“ (Siehe Bild 87).

Inzwischen hatte bereits der Systematiker SpieB 
groBen EinfluB auf das deutsche Schulturnen und das Vereins- 
turnen gewonnen. Und ebenso unverkennbar ist sein EinfluB 
auf das Turnen im Norden, soweit dieses sich in den Spuren 
von GutsMuths entwickelt hatte.

SpieB ist ais Systematiker dem Tanzmeister T a u - 
bert zu vergleichen. Seine Lehre von der Tanzkunst ahnelt 
in vielen Ziigen stark dem „Rechtschaffenen Tanzmeister". 
SpieB gab ein abstraktes System der Bewegungen in geraden 
Raumrichtungen nach Achsen ausgerichtet. Sein Grundgedanke 
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war, gegentiber einem Turnen, das auf voriibergehende Zwecke 
gerichtet ist (Wehrhaftigkeit), ein Turnen zu schaffen, das eine 
allgemeinere Stellung in der ganzen Erziehungskunst hat; es 
immer mehr durch innere Begriindung auszubilden und in leben- 
digem Gange zu erhalten. (Vergleiche das Vorwort zur ersten 
Auflage des „Turnen in den Freiiibungen fiir beide Ge- 
schlechter"). Aus den „kriegerischen Ubungen" werden bei

5.

Bild 87, Ruhestellung (1, 2) und turnerische Stellung (3, 4, 5) aus Jag er, 
Neue Turnschule, 1867.

ihm die „Ordnungsiibungen", die nicht mehr auf einen unmittel- 
baren auBeren Zweck gerichtet sind (Aufmarsche, Aufstellung, 
Gefecht usw.), die er vielmehr ais formales Bildungsmittel ansieht 
und deshalb in zahllosen Formen aufzahlt und beschreibt. Das 
Schulturnen hat sich bekanntlich in Deutschland bald ganz zu 
SpieB bekannt, der ja geradezu ais der Schópfer des deutschen 
Schulturnens angesehen werden mufi. Deshalb ist es notwendig, 
seine Anschauungen iiber die Haltung, bezw. iiber die Stellung 
der FiiBe zu kennen. SpieB leitet alle Haltungen und Be
wegungen von einer elementaren Stellung ab, in der man ganz 
gerade aufgerichtet ist und Beine und FiiBe geschlossen halt. 
Diese Stellung betrachtet er ais die „urspriingliche Stellung". 
Er sagt: „In dieser Stellung, ihrer einfachsten Tatigkeiten 
wegen Grundstellung oder Erste Stellung, ihrer 
Erscheinung nach SchluBstellung genannt, lassen sich am 
geeignetsten sowohl die abgeleiteten Stellungen, ais 
auch die sonst ruhenden oder bewegenden Tatigkeiten der ein
zelnen Leibesteile, . . . . veranschaulichen und darstellen." Die 
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Grundstellung mit geschlossenen FiiBen wahlt SpieB also nicht 
etwa deshalb, weil er sie fiir kórpergemafi oder richtig halt, 
sondern nur, weil sie in der Erscheinung einfacher ist, ais irgend 
eine andere. Ja, er meint durchaus nicht, daB die Grundstellung 
eine ,,Sollstellung“ sei. Sie ist lediglich Ausgangspunkt fiir die 
Zergliederung und die Einteilung der Steharten. SpieB halt 
jede Stellung fiir ,,richtig“, die man iiberhaupt einnehmen kann. 
Denn er meint ja, daB die vollkommene Kórperbildung von 
selbst eintrete, wenn man alle Stellungen und Bewegungen iibe, 
die man ausfiihren kann. So unterscheidet er nicht weniger ais 
10 verschiedene „Stellungen nach den verschiedenen FuBgelenk- 
tatigkeiten auf die verschiedenen Stiitzpunkte der FiiBe ge- 
ordnet", bei denen die FiiBe ihren SchluB beibehalten. Von der 
Grundstellung oder Schlufistellung leitet er ferner die Dreh- 
stellungen ab, die durch Drehen der Beine nach auBen oder 
nach innen zustande kommen. Nach auBen kónnen sie gedreht 
werden zur halben Winkelstellung, zur Winkelstellung, zur 
groBen Winkelstellung oder Tanzstellung und zur Zwangsstel- 
lung (180 Grad).

Endlich zahlt er noch die Spreizstellungen oder Schritt- 
stellungen auf, die den Ubergang zum Gehen ausmachen, und 
zwar nicht weniger ais 20 verschiedene Formen. Darunter be- 
finden sich die Vorschritt- und die Riickschrittstellung, die 
Gratschstellung, die Schragschrittstellungen und die Kreuz- 
schrittstellungen. Die Position III der Tanzmeister heiBt bei 
SpieB z. B. ,,Verschobene Winkel- oder Tanzstellung".

SpieB gibt also eigentlich nur eine Listę der móg- 
lichen Stellungen und benennt sie nach einheitlichen Grund- 
satzen. Wenn man irgend eine Stellung turnerisch beschreiben 
will, ist SpieB sehr brauchbar. Will man aber erfahren, wie 
man stehen soli, oder zu welcher Art des Stehens man den 
Schiiler anleiten soli, dann erhalt man keinerlei Auskunft. Es 
darf aber wohl angenommen werden, daB SpieB ebenso wie 
seine zahlreichen Nachfolger den Winkelstand vornehmlich an- 
wandte. So schreibt z. B. H. V ó g e 1 i 1843 unter dem Ein
fluB von C 1 i a s und von SpieB sein Buch iiber die Leibes- 
iibungen. Die Stellung mit geschlossenen Beinen und aus
warts gedrehten FiiBen nennt er Grundstellung und 
weicht darin von der Namensgebung durch SpieB ab. Er sagt: 
„Diese Stellung ist nicht nur fiir den angehenden Soldaten 
hóchst wichtig, sondern iiberhaupt die Grundlage jeder guten 
Haltung des Leibes, die anstandige, ungezwungene und mensch- 
lich schóne, gesunde Stellung, unsere Grunds t ellun g." 
Unverkennbar der bestimmende EinfluB des Militars; damals 
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schon der unbedingte Sieg der beim Militar entwickelten Steh- 
sitte iiber alle Theorien. Die Soldatenhaltung galt eben ais 
schon, gesund, mannlich usw. Wie wenig SpieB mit seiner 
Grundstellung durchgedrungen war, zeigt sich in dem „Volks- 
turnbuch" von Ravens t ein, das zwar die SpieBsche Syste- 
matik wiedergibt, ihm aber in der Bezeichnung der Grund
stellung nicht folgt. R a v e n s t e in bezeichnet namlich eine 
Stellung mit einem FuBwinkel von 60 Graden ais Grundstel
lung (wegen ihrer besonderen Wichtigkeit und Brauchbarkeit), 
oder ais SchluBstellung. Beides ist nach SpieB falsch, 
der eine solche Stellung ais Drehstellung und zwar ais halbe 
Winkelstellung bezeichnet hatte.

Es ist iiberfliissig, noch andere Turnbiicher hier auf- 
zuzahlen, und ihr Verhalten zur Frage der Grundstellung zu 
untersuchen. Alle ohne Ausnahme, ob sie nun von Guts Muths, 
J a h n oder SpieB herzukommen vorgeben, nennen den Win- 
kelstand Grundstellung und definieren ihn ais die gute, 
gesunde und schóne Stellung, die man zu lernen und zu lehren 
habe. Andere Stellungen waren nur mehr ais Ausgangs
stellungen fiir bestimmte Ubungen zulassig. Der Hinweis 
auf die militarische Stellung bleibt zumeist weg, man braucht 
diese Begriindung nicht mehr, da die Stellung mit Winkelung 
der FiiBe vollstandig ins Turnen eingegangen war und niemand 
an ihrer alleinigen Berechtigung zweifelte. Das ist umso leichter 
verstandlich, ais ja seit dem Bestehen der allgemeinen Wehr- 
pficht nahezu jeder Turnlehrer einmal beim Militar diente und 
von dort aus ja die soldatische Stehsitte in das Volk iiberallhin 
eingedrungen war.

Nur ein Gedanke soli hier noch Platz finden. Im deut
schen Turnen kommen im Laufe des 19. Jahrhunderts immer 
mehr die Masseniibungen auf, die eine wichtige Ausdrucksform 
bei Festlichkeiten werden. Die starre Form der Haltung und 
Bewegung, der gleichmaBiće Drill, die man urspruntflich ais 
etwas kriegerisches ansah, bekommen nun eine ganz neue Be
deutung. Sie sind notwendig, um solche Massenvorfiihrungen 
iiberhaupt machen zu kónnen. So wie ehedem ein Bataillon 
durch einen einzigen Mann in Unordnung gebracht werden 
kónnte, der eine Schulter verdrehte, so muBte ein Turner das 
Bild der Massenvorfuhrung stóren, der eigenwiichsige Be
wegungen ausfiihrte, und wenn sie an sich noch so gut sein 
sollten. Massenvorfiihrungen bedingen GleichmaBigkeit und 
Unpersónlichkeit der Bewegungen und Haltungen. Die starre 
Bewegung mit gestreckten GliedmaBen war zweckmaBig in Hin- 
blick auf das festliche Schaubild der Freiiibungen. Selbstver- 
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standlich gehórt auch eine genau geregelte starre Ausgangs
stellung oder Grundstellung zu diesen Notwendigkeiten. Ob
gleich sich daher das Mannerturnen der Turnvereine in der 
zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts sehr weit von dem Ge- 
danken der Wehrerziehung in der praktischen Turnarbeit ent- 
fernte, wurde doch der soldatische Paradestil gepflegt, der nun- 
mehr vom turnerischen Geprange her seinen Sinn bekommen 
hatte.

Ehe wir auf die jiingste Entwicklung eingehen, die wie
der zur Parallelstellung der FiiBe in der Grundstellung fiihrt, 
wollen wir einen kurzeń Seitenblick auf den Norden werfen.

Danemark hatte die Gymnastik unmittelbar von Guts 
Muths iibernommen und am fruhesten von allen europaischen 
Landern in den Schulen eingefiihrt. Nachtegall beschreibt 
bereits 1828 in seinem Lehrbuch die militarische Grundstellung. 
Bis zur Einfiihrung der schwedischen Gymnastik in Danemark 
ist das so geblieben. Gegenwartig hat Danemark zwar die 
schwedische Gymnastik in den Schulen eingefiihrt, in der Frage 
des FuBwinkels in der Grundstellung verhalt es sich aber selb- 
standig, wie wir noch hóren werden. Die besondere Art, die wir 
gewohnlich „schwedische Gymnastik" nennen, wurde von P. H. 
Ling erfunden und dann am Stockholmer Zentralinstitut fiir 
Gymnastik weitergebildet.

In vielen Landern wurde das schwedische Turnen ein- 
gefiihrt, keines blieb von der schwedischen Arbeit unbeeinfluBt. 
Da es ein wesentlicher Grundgedanke der Lingschen Gym
nastik ist, daB die Ubungen vom Kórper und seinen Bediirf- 
nissen her bestimmt werden miissen und nicht von einem 
auBeren Zweck aus, so miiBte man annehmen, daB die schwe
dische Gymnastik eine nur asthetisch geltende Stehmethode 
ablehnte oder doch am ehesten dariiber hinaus kam. Merk- 
wiirdigerweise hat man sich aber in den Kreisen der schwe
dischen Gymnastik niemals den Kopf iiber die Berechtigung 
der Winkelstellung zerbrochen, und erst in der jiingsten Zeit ist 
diese Frage in Schweden von H a g 1 u n d und in Danemark von 
L i n d h a r d aufgeworfen und im wesentlichen gegen die Win
kelstellung entschieden worden.

Ling selbst hat von Anfang an die Grundstellung mit 
einem FuBwinkel von 90 Graden gelehrt und daran hat man in 
Schweden 100 Jahre lang unverriickbar festgehalten. Wie 
Ling dazu kam, ist sehr einfach zu erklaren. Nachdem er in 
Danemark bei Nachtegall mit der „Gymnastik" bekannt ge- 
worden war, wurde er 1804 Fechtlehrer an der Universitat in 
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Lund, 1813 kam er in der gleichen Stellung an die Kriegs- 
akademie Karlsberg bei Stockholm, 1814 wurde er Vorstand 
des von ihm begriindeten Gymnastischen Zentralinstituts in 
Stockholm, das die Gymnastiklehrer fiir das Heer, fiir die 
Schule und die Heilgymnasten auszubilden hatte.

Ling stand also in so enger beruflicher Bindung mit 
dem Heer, daB es selbstverstandlich ist, wenn er die Stehsitte 
des Heeres mit dem FuBwinkel, der dort vorgeschrieben war, 
einfach iibernahm. Und da ferner das gymnastische Zentral- 
institut spaterhin stets unter militarischer Fiihrung stand, fiel 
es niemanden ein, an der Winkelstellung zu zweifeln.

Fiir die Grundstellung schrieb das schwedische Heer 
seit dem Jahre 1775 einen Winkel von 90 Graden vor. Da- 
bei blieb es im Heer, dabei blieb es auch in der Gymnastik. Das 
Gymnastikreglement vom Jahre 1836, das von Ling verfaBt 
wurde, und ebenso sein zweites Werk „Unterricht der Soldaten 
in der Gymnastik“ vom Jahre 1838 schreibt durchwegs den 
Winkelstand der FiiBe von 90 Graden vor. (Bild 88). Eine Be- 
griindung dafiir gibt Ling nicht. Seine Nachfolger haben den 
Winkelstand ais Vorschrift iibernommen und haben sich eben- 
falls nicht um eine Begriindung dieser willkiirlichen Vorschrift 
bemiiht. Tórngren z. B., dessen schónes Lehrbuch der 
schwedischen Gymnastik (1905) auch in Deutschland allgemein 
bekannt ist, nennt die „stehende Grundstellung'1 die wichtigste in 
der Gesundheitsgymnastik, weil von ihr die zahlreichen stehen-

Bild 88. Grundstellung nach P. H. Ling. Ls. Aus Unterricht der Soldaten. 
Rs. Aus Gymnastikreglement 1836. Nach Lindhard S. 135.
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den Stellungen ausgehen (siehe SpieB!) und weil sie der Aus- 
gangspunkt fiir die gymnastischen Ubungen ist und auch ihr 
Endpunkt; man kehrt aus jeder Bewegung in die Grundstellung 
zuriick. „Die FiiBe sollen eine rechtwinklige Stiitzflache ein- 
nehmen, sie sollen von der Pfeilrichtung aus gleich weit nach 
aufien weisen und die Fersen in den entsprechenden Punkten 
einander vollstandig beriihren.“ Die „schlufistehende Stellung" 
mit parallelen geschlossenen FiiBen zahlt er ais besondere Ubung 
auf neben zahlreichen anderen Stellungen, wie sie auch SpieB 
beschrieben hat.

In Danemark war schon zur Zeit Armsincks (1883) 
ein FuBwinkel „etwas kleiner ais 90 Grade" vorgeschrieben. 
Das „Handbuch der Gymnastik" (1899), mit dem die schwedische 
Gymnastik in Danemark eingefiihrt wurde, schreibt einen FuB
winkel von „ungefahr 70 Graden" vor. K. A. Knudsen wahlt 
in der zweiten Auflage seines „Lehrbuches der Gymnastik" 
(1922) einen FuBwinkel von ungefahr 60 Graden. L i n d h a r d 
gibt in der IJbungslehre (1927) 30 Grade ais das zulassige MaB 
des Auswartsdrehens an. H a g 1 u n d nennt keinen Winkel, er 
warnt nur vor dem zu starken Auswartsdrehen der FiiBe.

Es ist ganz offenkundig, daB man im Norden in der 
jiingsten Zeit ebenso wie in Deutschland dazu neigt, den FuB
winkel immer mehr zu verringern, vereinzelt mag man bereits 
zur SchluBstellung iibergegangen sein. Wenigstens darf man 
das aus einem Aufsatze von K. A. Knudsen4) schlieBen, der 
kritische Bemerkungen zu dem internationalen Gymnastikfest 
fiir Frauen in Helsingfors vom 27.—30. Juni 1929 bringt. In 
diesem Aufsatze fanden wir auch die erste und unseres Wissens 
einzige Begriindung der Notwendigkeit des Auswartsdrehens 
vom Standpunkte der Ling’schen Ausgleichsgymnastik.

4) K. A. Knudsen, International Gymnastikfest for Kvinder 
Helsingfors 27.—30. Juni 1929. In Gymnastisk Tidsskrift, Heft 7, 1929. (Seite 
127 ff.)

Inzwischen hat Knudsen seine Ansichten etwas geandert, 
wie aus der wahrend des Druckes erschienenen 3. Auflage seines Lehr
buches hervorgeht. Er halt nunmehr einen FuBwinkel von 45 Graden in 
der Grundstellung fiir richtig, und erwahnt auch, daB man vielfach einen 
noch geringeren Winkel, ja sogar parallele FiiBe fiir das Richtige ansehe. 
Brieflich hat uns Knudsen auf eine Anfrage mitgeteilt, daB er nicht glaube, 
die Parallelstellung der FiiBe befordere die X-Knie. Er tritt auch fiir einen 
Gang mit nahezu parallelen FiiBen ein. Den FuBwinkel in der Grund
stellung halt er fiir wichtig wegen der Gleichgewichterhaltung. Knie- 
beuge und Niedersprung soli nach ihm mit einem FuBwinkel von 45—60 
Graden geschehen, aus den Griinden, die im folgenden Abschnitt des 
Textes naber erlautert sind.
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K n u d s e n riigt die „sehr schlechte Gewohnheit1*, die 
Kniebeuge mit geschossenen Knien auszufiihren. Man miisse 
entschieden dagegen ankampfen, weil diese Haltung dazu ge- 
eignet sei, die X-Beine zu begiinstigen. Die Kniebeuge mit ge- 
óffneten Knien dagegen starkę die Auswartsdreher der Beine 
und dehne die Einwartsdreher, bedeute also die Gegenarbeit 
gegen die weit verbreiteten X-Beine. Er sagt dann: „Die nach 
meiner Meinung iibertriebene Forderung nach der Verminderung 
des FuBwinkels im Stehen auf nahezu Nuli Grad hat einen 
groBen Teil Schuld an den aneinander gedriickten Knien und 
damit an den X-Beinen.“ Man sieht daraus, daB sich fiir die 
alte Modestellung sogar Beweise hygienischer oder vielmehr 
therapeutischer Art vorbringen lassen. DaB K n u d s e n mit sei
ner Anschauung nicht recht hat, ergibt sich wohl zur Geniige aus 
unserer ganzen Arbeit, besonders auch aus ihrem medizinischen 
Teil, in dem wir die geradezu verheerenden Wirkungen des 
Auswartsstehens auf den FuB und damit auf die ganze Statik 
des menschlichen Kórpers zu zeigen versuchen. Aber auch 
wenn K n u d s e n wirklich damit recht hatte, daB die Auswarts- 
drehung ein Ausgleichsmittel gegen die X-Beine sei, dann diirfte 
man sie hóchstens ais gymnastische Ubung gegen X-Beine an- 
wenden, nicht aber ais Alltagshaltung fiir alle Menschen.

Wir sehen an dem nordischen Beispiel wieder be
sonders klar, wie stark der ModeeinfluB auf die Haltung ist, 
und wie die Menschen, die sich an ein bestimmtes Haltungsbild 
einmal gewóhnt haben und es fiir richtig und schon halten, be- 
miiht sind, Beweisgriinde fiir die Giltigkeit ihres Haltungsvor- 
bildes herbeizuschaffen.

Die sicher erkennbare Neigung der nordischen Gym
nastik, zur Geradeausstellung der FiiBe iiberzugehen, wird 
iibrigens von dem deutlichen Streben begleitet, die Grundstel
lung ihrer militarischen Starre zu entkleiden. An Kindern und 
Frauen fiel es empfindlichen Menschen zuerst auf, daB die steife 
gezwungene Grundstellung asthetisch hóchst unbefriedigend sei. 
Man suchte also zuerst nur nach einer weiblichen und kind- 
lichen Grundstellung, so ahnlich wie man die starren geome- 
trischen Turnbewegungen am friihesten bei Madchen und Frauen 
unertraglich fand. Bald kam man darauf, daB man nicht nur 
die weibliche Grundstellung, sondern iiberhaupt die mensch- 
liche Grundstellung freier, ungezwungener gestalten miisse. Dar- 
iiber ist man in der ganzen Weit des padagogoschen Turnens 
einig und man sieht nur mehr selten jene haBlichen Bilder mit 
vorgeschobenem und gekipptem Brustkorb, eingezogenem Leib, 
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riickgezogenen Kinn, durchgedriickten Knien und steifen Ar- 
men, die 1912 noch allgemein verbreitet waren. Nur den FuB
winkel kann man sich nicht so rasch abgewóhnen, und solange 
kann man eben eine wirklich gute Haltung nicht erreichen.

Biicher iiber das Schulturnen aus den Zwanzigerjahren 
dieses Jahrhunderts predigen noch iiberzeugt den Winkelstand, 
sprechen aber gleichzeitig einer „natiirlich ungezwungenen 
Haltung" das Wort. Diese beiden gegensatzlichen Forderungen 
lassen sich niemals zugleich erfiillen. Die Verfasser solcher 
Biicher helfen sich mitunter in der Weise, daB sie die gewinkelte 
und zugleich starre Grundstellung ais ein Hilfsmittel erklaren, 
um den Schiiler fiir die nachfolgenden Ubungen in einen ,,Be- 
reitschaftszustand" zu versetzen. (Vergl. Neuendorf f5).

5) Neuen dorff, Dr. E. Methodik des Schulturnens, Verlag von 
Quelle & Mayer, in Leipzig 1927, Seite 21.

6) Amerika scheint das Winkeln der FiiBe bereits iiberwunden 
zu haben. Manuel of Physical Education Activities for the Elementary 
Schools of the State of California von N e i 1 s e n u. H a ge n aus dem Jahre 
1929 schreibt fiir das Stehen und fur das Gehen parallele FiiBe vor. 
(S. 46—47.)

Eine solche Begriindung laBt sich nicht aufrecht er- 
halten, obgleich sie zu dem Bestand der Turnlehre seit mehr ais 
hundert Jahren gehórt. Man wird ja durch das Starrstellen des 
Kórpers nicht bereiter, sondern weniger bereit eine nachfolgende 
Arbeit auszufiihren. Man muB zwar straff stehen, aber man darf 
nicht steif und stramm stehen. Mit ganz seltenen Ausnahmen 
findet man in den Turnbiichern ganz Europas bis in die jiingste 
Zeit einen FuBwinkel von 30 Graden bis zu 90 Graden vor- 
geschrieben6). Das ist ein feiner Anzeiger fiir den inneren Ge- 
halt einer Turnweise; man kann daraus ersehen, wie weit es mit 
dem Formgefiihl und mit dem Bildungswillen her ist. Zu- 
gestandnisse an einen verflossenen Militarstil beweisen, daB 
man sich noch immer nicht von dem Gedanken losgerungen hat, 
das Turnen habe auf Schauwirkungen auszugehen, auf Darstel- 
lung statt auf Wirkung und Sein, Jedenfalls kann man eine 
Haltungserziehung nicht ernst nehmen, die keinen Sinn fiir das 
Bauwidrige der Winkelstellung besitzt, sowenig man an Atem- 
iibungen glauben kann, solange jemand seine Schiiler mit 
offenem Mund herumgehen laBt.

Wir zahlen die einzelnen Turnbiicher der letzten Jahre 
nicht auf; das ware eine ebenso fruchtlose ais eintónige Sache. 
Dr. Streicher und der Yerfasser haben bereits 1921 in den 
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„Grundziigen des osterr. Schulturnens"7) auf die unbedingte 
Notwendigkeit des Geradeausstehens der FiiBe in der Grund
stellung hingewiesen und seither halt man sich wohl iiberall in 
den osterr. Schulen daran. Wir haben die Anregung dazu von 
dem Wiener Orthopaden Prof. Dr. H. S p i t z y bekommen, 
der bereits 1913 in seinem Buch „Die kórperliche Erziehung des 
Kindes"8) das Anlernen zum Auswartsgehen und zum Auswarts- 
stehen ais grobe Erziehungsfehler erklart hatte.

7) Gaulhofer-Streicher, Grundziige des ósterreichischen 
Schulturnens. Deutscher Verlag fiir Jugend und Volk. Wien 1922.

8) S. 90/91: „Kinder zum ungesunden Auswartsgehen anhalten 
heiBt, das X-Knie, den KnickfuB und Plattfufi fórdern.”

S. 264, anlaBlich der Besprechung der Ausgangshaltung fiir Hal- 
tungsiihungen: „FuBspitzen nicht auswarts drehen!"

9) M e h 1 , Dr. Erwin, GrundriB des deutschen Turnens, Verlag des 
Dtsch. Turnerbundes, Wien 1923,

Hatte S p i t z y s Ansicht bei den Turnlehrern all- 
gemeinere Beachtung gefunden, so miiBte langst iiberall die 
Winkelstellung abgeschafft sein. Aber alle diese Erkenntnisse 
gehen ja einen recht langsamen Weg und schlechte Gewohn- 
heiten sind beim einzelnen und in der Menge schwer abzu- 
stellen.

Begreiflicherweise haben es die Turnvereine mit ihrer 
alten Uberlieferung und mit den von ihnen geschaffenen Schau- 
formen der groBen Feste besonders schwer, eine iiberlieferte 
Haltung aufzugeben. Das ist immerhin erfreulich, daB im Hand- 
buch des deutschen Turnerbundes, das von M e h l9) heraus- 
gegeben wurde, ais Hóchstwinkeł in der Grundstelung 30 Grade 
angegeben werden (wahrscheinlich in Anlehnung an Lind- 
h a r d). Die meisten anderen Turnverbande halten noch bei 
weit gróBeren Fufiwinkeln.

In den letzten Jahrzehnten hat in immer steigendem 
MaBe die deutsche Gymnastikbewegung an Ein
fluB gewonnen, besonders in Fragen der Bewegung. Diese ver- 
schieden benannten Systeme haben viel dazu beigetragen, daB 
wir von den starren Formen des Freiiibungsturnens weg- 
gekommen sind. Man sollte meinen, daB auch die Haltung, bzw. 
die Grundstellung von den Gymnastiksystemen zum Besseren 
beeinfluBt wurde; entstanden diese Systeme doch nahezu alle 
in starker Gegenstellung zum militarisch starren deutschen und 
schwedischen Turnen. Eine eindeutige und begriindete Vor- 
schrift zum Geradeausstellen der FiiBe finden wir aber erst bei 
B. Mensendieck in ihrem Buche „Funktionelles Frauen- 
turnen" vom Jahre 1923. Wir kommen darauf noch zuriick.
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Die meisten Gymnastiksysteme kommen aus tanze- 
rischer Wurzel. Ihr Vorlaufer ist die sogenannte Kallisthenie, 
die auf C 1 i a s zuriickgeht und besonders in England gepflegt 
wurde. Die Kallisthenie zeigt in ihren Formen engste Ver- 
wandtschaft mit dem Ballett. Wir finden darin alle Stehformen 
des Balletts an, vom weiten Winkelstand bis zu den iiber- 
triebensten Positionen, die wir vom Tanz her kennen.

K a 11 m e y e r10 *) hat schon im Jahre 1910 gegen die 
Kallisthenie, aber auch gegen das deutsche und das schwedische 
Turnen, die durchwegs symmetrische Grundstellungen vor- 
schreiben, die von ihr so genannte „harmonische Stellung11 ver- 
teidigt, eine Stellung mit Standbein und Spielbein, wie sie die 
antiken Bildwerke gewóhnlich zeigen und wie sie in der Re
naissance allgemein ais vornehm galt. Jede symmetrische Stel
lung wird von ihr aus Schónheitsgriinden abgelehnt, also nicht 
nur die „brutale" Seitgratschstellung, sondern auch die 
archaische und agyptische Stellung mit parallelen FiiBen auf 
gleicher Hóhe oder im Schritt. Viele Bilder zu ihren Ubungs- 
folgen zeigen die Tanzmeisterdrehung des vorgestellten FuBes 
und das diirfte wohl mit der iibertriebenen Ablehnung jeder 
symmetrischen Stellung zusamenhangen. Da die meisten deut
schen Gymnastiksysteme irgendwie auf K a 11 m e y e r zuriick- 
weisen oder doch von ihr beeinfluBt sind, so sehen wir ein, daB 
sie zwar ein Stehen mit geschlossenen Beinen und auswarts ge
drehten Fiifien vermeiden, und daB sie das Gefiihl fiir die Schón- 
heit asymmetrischer Stellungen wieder weckten, daB aber das 
Finden einer Grundstellung, die ais Ausgangshaltung fiir Turn- 
iibungen oder Arbeiten und zugleich ais gute Alltagshaltung 
gelten konnte, nicht gefórdert wurde. Kallmeyer ist weit 
formsicherer ais viele andere deutsche Privatlehrerinnen fiir 
Gymnastik und Tanz, die ihre Schiilerinnen nur in Tanzmeister- 
schritten oder Ballettschritten gehen lassen, abgleich sie in so 
bewufitem Gegensatz zu diesen beiden Erscheinungen zu stehen 
glauben. Das gilt natiirlich nicht allgemein. Einige Gymnastik- 
schulen achten bereits sorgfaltig auf eine gute FuBstellung, auch 
wenn sie tanzerisch arbeiten.

10) Hade Kallmeyer, Kiinstlerische Gymnastik. Kulturyerlag, 
Schlachtensee-Berlin, 1910.

xl) BeB M. Mensendieck, Kórperkultur der Frau. Miin- 
chen 1906.

BessMensendieck miissen wir noch einige kurze 
Betrachtungen widmen. Ihr erstes Buch11) hat ja in Deutsch
land eine groBe Wirkung ausgelóst, obgleich es turnsachlich 

180



nur eine recht eigenartige Anwendung der schwedischen Grund- 
satze war. Mensendieck setzte sich mit diesem Werk das 
Ziel, eine Arbeitsweise zu schaffen, die einem vernachlassigten 
Frauenkórper zu guter Form und spannkraftiger Bewegung zu- 
rtickhilft. Sie betont sehr lebhaft den Wert der militarischen 
Drillformen, besonders die der Einzelausbildung im Gehen. Nur 
so wird es verstandlich, warum Mensendieck eine Aus
gangsstellung mit gewinkelten FiiBen vorschrieb.

Das heiBt, sie fordert einen solchen Winkel nirgends im 
Text, deshalb weiB man nicht, w e 1 c h e n Winkel sie damals 
fiir richtig hielt. Aber die Bilder der „stramm energisierten 
Angriffshaltung" zeigen durchwegs einen FuBwinkel von un
gefahr 50 Graden, nur in der V. Ubung (Seite 149 der 5. Auflage 
1912) gibt sie in einer Ubungsreihe ausdriicklich an, daB man 
dabei die FiiBe an den Zehen zu schlieBen habe. Dem ent- 
sprechen auch die Bilder. Der geschlossene Stand ist also 
Ausnahme, besondere Ausgangsstellung.

Erst 192312) beschreibt und begriindet Mensendieck das 
Parallelstehen.13) In der ,,Angriffsstellung“ sollen die FiiBe 
parallel gestellt werden, ,,d. h. nicht militarisch auswarts, 
sondern die GroBzehenrander g r a d 1 i n i g nebeneinander". 
Begriindung: Wahrend des Ganges werden seitliche Ex- 
kursionen vermieden, die Vorwartsbewegung im Gehen kann 
leichter durch die Medianebene erfolgen, und gerade Beine 
sind nur dann móglich, wenn an der Innen- und AuBenseite des 
Beines die Muskeln gleich stark gespannt werden, damit nicht 
KnickfiiBe, X- oder O-Beine entstehen.

12) Dr. BeB M. Mensendieck, Funktionelles Frauenturnen, 
Bruckmann A. G. Miinchen 1923. S. 17—20.

13) Es ist aber sehr wahrscheinlich, das sie schon friiher diese 
Art zu stehen lehrte. Nach Mitteilung von Frau Prof. Dr. Streicher war 
schon um das Jahr 1916 in einer Wiener Mensendieckschule das Stehen 
mit geschlossenen FiiBen yorgeschrieben.

Es laBt sich nicht feststellen, von wem zuerst das 
parallele Stehen im Turnunterrichte gebraucht worden ist. Das 
ist schlieBlich auch nicht so besonders wichtig. Wahrschein- 
lich ist es nur, daB S p i t z y der erste Arzt ist, der literarisch 
dafiir mit guten Griinden eintrat, daB Gaulhofer und 
Streicher die ersten waren, die diese Stellung in das Schul- 
turnen einfiihrten und Mensendieck wird vermutlich die 
erste Gymnastiklehrerin gewesen sein, die das Stehen mit gleich- 
laufenden FiiBen lehrte.
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Das Turnen tragt an der Stilisierung der Haltung nicht 
unmittelbar die Schuld. Offenkundig hat das Turnen und eben- 
so die schwedische Gymnastik nur die vom Militar gepragte 
Paradehaltung mit gewinkelten FiiBen iibernommen; aber das 
Turnen trug viel dazu bei, dafi diese Haltung weitesten Volks- 
kreisen vertraut und alltaglich geworden ist. Man denke nur 
an die Kinderscharen, die in hundert Jahren, ja zum Teil seit 
noch langerer Zeit zum Winkelstand gedrillt worden sind. Das 
kónnte natiirlich nicht ohne EinfluB bleiben, da ja auch die 
Eltern an der Erziehung zum Auswartsgehen und Auswarts- 
stehen eifrig teilnahmen. Sie waren iiberzeugt, etwas richtiges 
und gutes zu tun; denn Militar, Schule und Tanzmeister lehrten 
ja ebenfalls diese „anstandige" Haltung. Niemals vorher hatte 
eine Schaustellung so gute Aussicht, allgemein zu werden, so 
groBe Volkskreise zu erfassen und sie im friihesten Kindesalter 
bereits zu beeinflussen. Und daran hat das Turnen sicher recht 
viel Mitverdienst, oder richtiger Mitschuld.

Das gibt uns aber gleichzeitig die Hoffnung, daB das 
Turnen ebenso wirksam an der Verbreitung des geraden Gehens 
und des statisch richtigen Stehens mitwirken wird, wenn man 
einmal die grundsatzliche Notwendigkeit der Abkehr von alten 
Stilisierungen der Fufihaltung allgemein eingesehen hat. Das wird 
allerdings noch einer gewaltigen Arbeit bediirfen; vom Erkennen 
zum Tun ist ein langer und miihsamer Weg.

Andere Leibesiibungen: Wir wissen nun
mehr, dafi das Fechten und besonders das Tanzen ge
waltigen EinfluB auf die Haltung der FiiBe im Stehen ge- 
habt haben; daB ferner das Turnen, die Gymnastik we- 
sentlich an der Verallgemeinerung der Stehsitte des 19. 
Jahrhunderts mitgewirkt haben. Es bleibt die Frage offen, ob 
noch andere Leibesiibungen fiir die Herausbildung einer All- 
tagshaltung bestimmter Art in Frage kamen oder in Frage 
kommen. Wahrend das Tanzen und das Fechten jeweils eine 
bestimmte Ausgangshaltung zur herrschenden vornehmen und 
schónen Haltungsgebarde werden lieBen, haben Turnen und 
Gymnastik schon wegen der Mannigfaltigkeit der Ubungen 
keine bevorzugte Ausgangsstellung; man mufi sich ja zum 
Gehen anders anstellen ais zum Laufen oder zum Werfen oder 
zum Steigen, Klettern, Ringen usw. Turnen und Gymnastik 
normierten aber eine „G rundstellun g“, die fiir alle oder 
doch die meisten Ubungen zugleich Ausgangsstellung sein 
s o 111 e. Diese Grundstellung war eine Gebarde oder ein Schu- 
lungsmittel, nicht aber etwas unmittelbar Zweckhaftes. Man 
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muBte im Turnen so stehen, um anstandig, ordentlich, schon, ge- 
sund, zu erscheinen. Die Grundstellung hatte symbolische 
Bedeutung, war etwas Formales, eine Ubung an sich. Sie muBte 
daher von den Ubungen aus gesehen vielfach zweckwidrig sein.

Wie verhalten sich nun die iibrigen modernen Aus- 
pragungen des freien Spiels in der Haltungsfrage. Der Sport- 
1 e r wird im allgemeinen nicht nach seiner Erscheinung ge- 
wertet, sondern nach seinen Leistungen. Nur in ganz wenigen 
Sportzweigen gibt es eine Schónheitswertung und diese Sport- 
arten haben daher auch stilisierte Bewegungen und Haltungen. 
Ich nenne das Wasserspringen, das Kunsteislaufen und das 
Skispringen. Die Wasserspringer haben bis in die jiingste Zeit 
die militarische Stranimstellung ais Ausgangsstellung fiir ihre 
Spriinge gewahlt und es hat natiirlich nicht an Versuchen ge- 
fehlt, die Notwendigkeit dieser strammen Haltung und winke- 
ligen Bewegungen mechanisch zu erklaren und zu begriinden. 
Wir wissen ja, was von solchen Versuchen zu halten ist. Wenn 
nicht alles tauscht, wird der militarisch-turnerische Stil aus dem 
Kunstspringen ins Wasser demnachst verschwinden; erschiittert 
ist er in seiner Geltung bereits. Im Skispringen kommt die Stili- 
sierung nur in der Haltung wahrend des Fluges zum Ausdruck, 
sie geht uns daher hier nichts an; der Kunsteislauf ist zum Teil 
tanzerische, zum Teil akrobatische Bewegungskunst. Sein Be- 
wegungsstil gleicht sich immer dem zeitgemafien Tanz an, und 
zwar sowohl dem Biihnentanz ais dem Gesellschaftstanz. Man 
betrachte nur einmal daraufhin den sichtbaren Wandel in den 
Bewegungen unserer Kunstlaufer in den letzten Jahren; vom 
alten Ballett kommen sie zum modernen Biihnentanz, vom Wal
zer zum modernen Gesellschaftstanz in Musik und Bewegung. 
Wasser, Eis und Schnee kónnen schon deswegen nichts zur Ge- 
staltung der Alltagshaltung beitragen, weil sie in einem anderen 
Element vor sich gehen, nicht auf dem Lande.

In allen anderen Sportarten kommt es auf die erzielten 
Leistungen an. Uberall wird daher die zweckmaBigste 
Haltung und Bewegung gewahlt und zwar mit vollstandiger 
MiBachtung irgend welcher asthetischen Anspriiche. Fast jeder 
Ubungszweig fordert aber seine ganz bestimmte Ausgangs- 
haltung; es gibt eine Ausgangshaltung zum Laufen, zum 
Speerwerfen, zum Diskuswerfen, zum Boxen, zum Ringen, zum 
Gewichtheben, es gibt keine Ausgangshaltung zum Felsklettern, 
und bei den Spielen kennen wir so viele verschiedene Aus- 
gangshaltungen, ais es wesentliche Tatigkeiten in dem betreffen- 
den Spiel gibt; man denke an Tennis, Hockey, FuBball, Hand- 
ball, Schlagball, Golf usw. Es kann daher unmóglich eine 
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,,Sporthaltung“ geben, die von irgend einer dieser Ausgangs- 
haltungen herkommt und allgemein von den Sporttreibenden 
angenommen werden konnte. Daher wird der Sportler so stehen, 
wie ein Arbeitsmensch, oder wie ein Tanzer, oder wie ein Sol- 
dat, je nachdem, welche Einfliisse ihn auBerhalb seines Sports 
pragen. Steht er nicht unter solchen Einfliissen und bildet ihn 
seine Lieblingsiibung gut durch, dann wird er verlaBlich bei- 
nahe so gut stehen, wie ein Wilder oder wie ein Kind. Und 
tatsachlich kann man z. B. bei Madchen und Frauen, die Frei- 
luftiibungen treiben, oftmals gute und freie Kórperhaltung 
sehen, einen Gang mit geradeaus gefiihrten Beinen und FiiBen 
und wohl auch eine straffe Ruhestellung, gleichgiiltig, ob sie 
symmetrisch oder unsymmetrisch ist. Das zierliche Auswarts- 
drehen beobachtet man erfreulich selten.

Die Sportbewegung, dereń Umfang ja sehr bedeutend 
ist, wenn man alles das dazu rechnet, was nicht in Verbanden 
mitgezahlt wird, tragt also sicher dazu bei, um einer Stili- 
sierung der Haltung entgegen zu wirken.
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Die FuBhaltung im medizinischen 
Schrifttum.

Fiir unsere Untersuchung ist es aufierordentlich auf- 
schluBreich, das medizinische Schrifttum iiber die Frage der 
Haltung des Menschen zu durchsuchen, um, wie gleich im vor- 
aus gesagt werden soli, zu sehen, daB auch die Wissenschaft 
nicht imstande war, sich immer von den Einfliissen der Zeit- 
mode freizuhalten, daB sie vielmehr den Versuch gemacht hat, 
die vom Militar und vom Tanz herkommende Stehmode und 
Gehmode haltungsphysiologisch zu begriinden.

Wir beschranken uns wieder auf den Zeitraum von der 
Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.

Bis in das 19. Jahrhundert werden Fragen der Statik 
und Mechanik der menschlichen Haltung und Bewegung in den 
anatomischen Werken nicht erórtert; es besteht daher in diesen 
Punkten auch keine Schulmeinung. Deswegen ist man ledig- 
lich auf die Betrachtung der Bilder angewiesen, wenn man die 
Auffassung der alten Anatomen iiber die Haltung kennen lernen 
will.

Wir wahlen ais Beispiele die mit zahlreichen Tafeln 
versehenen Werke von C o i t e r , 1572 (6)1) Plater, 1583 (24), 
B a u h i n , 1620 (1), B i d 1 o o , 1685 (3) und B e r e 11 i n i, 1741 
(2). In allen diesen Biichern gibt es keinen einzigen symme- 
trisch aufgestellten Skelett- oder Muskelmenschen und nur 
e i n Skelett einer Frau, das mit geschlossenen, parallelen FiiBen 
dargestellt ist, aber mit bewegtem Rumpf und bewegten Armen.

1) Die Ziffern beziehen sich auf das Schriftenverzeichnis am Ende 
dieses Kapitels, bei Zitaten gibt die zweite Zahl die Seite an.

Das Skelett, ein bewegter Knochenmann (Bild 89 a, b. 
90a), lehnt sich entweder auf eine Schaufel, oder es schwingt 
eine Sense, das Knochenweib (Bild 90b) streckt mit schmerz- 
licher Gebarde eine Sanduhr dem Beschauer entgegen, das 
Knochenkind (Bild 90c) geht mit breitspurigem, schwankendem 
Kinderschritt einher.
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Bild 89a. Mannliches Skelett von vorne. Aus Bidloo, Anatomie 1685. 
T. 87. Beachte bei diesem und den folgenden Bildern aus Bidloo 
die stark bewegte aber theatralische Darstellung.
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Bild 89b, Mannliches Skelett von der Seite gesehen. Aus B i d 1 o o , Ana
tomie 1685. T. 88.
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Auch die Darstellung der Muskeln erfolgt an ganz stark 
bewegten Bildern von der Arbeit, vom Kampf; oder der Muskel- 
mann hebt selbst irgend eine Muskelschicht ab, damit man die 
darunter liegende sehen kann.

Die Manner und Frauen, an denen die Gestalt ais gan- 
zes, die Teile des Kórpers, die Geschlechtsmerkmale usw. ge-

Bild 90a. Mannliches Skelett aus B a u h i n , Theatrum anatomicum 1620.
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zeigt werden sollen, sind immer frei bewegte Menschen, im 
kiinstlerischen Geschmack der Zeit in den Raum und die Um- 
gebung gestellt. Bidloo z. B. wahlt fiir den Frauenakt eine 
Venus (Bild 91 a, b), die sich enthiillt, ein kiinstlerisch gutes Bild, 
dem sich die iibrigen Stiche des Prachtwerkes wiirdig anreihen 
(siehe Bild 92).

Diese Bucher enthalten also nur freie, kiinstlerisch ge- 
sehene Stellungen und Bewegungen und nicht eine einzige ,,Nor- 
malfigur“. GewiB, es finden sich Anklange an die tanzerische

Bild 90b. Weibliches Skelett aus B auhin, Theatrum anatomicum 1620. 
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Haltungsauffassung in der einen oder der anderen FuBstellung, 
z. B. bei Berettini, im ganzen iiberwiegt aber doch die von 
der Antike beeinfluBte Darstellung.

Im starken Gegensatz dazu stehen die anatomischen 
Werke von der Mitte des 19. Jahrhundert angefangen. Das ist 
die Zeit der Normalhaltungen, der Normalfiguren, der Skelette

Bild 90c. Kinderskelett aus B auhin, Theatrum anatomicum 1620.

in militarischer Grundstellung, der technisch-statischen Auffas- 
sung, der Bewegungslosigkeit. Der Soldat von 1800 in steifer 
Achtungsstellung beginnt die anatomischen Werke zu beherr- 
schen. Wir haben uns nicht der Miihe unterzogen, genau zeit- 
lich festzustellen, wann dieser wesentliche Wechsel beginnt. 
DaB er zeitlich mit der Ausbreitung des Soldatendrills durch 
die allgemeine Wehrpflicht zusammenhangt, ist unverkennbar. 
Ein Anatom, der zugleich Soldat und Turner ist, zweifelt keinen 
Augenblick, daB man mit auswarts gedrehten FiiBen stehen und 
gehen miisse. Die Untersuchungen iiber die Haltung im Stehen 
sind daher immer nur Untersuchungen iiber das Stehen des Sol
daten. Andere Arten des Standes werden ais beąueme, schlaffe
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Bild 91a. Kórperbau -des Weibes. Vorderansicht. Aus Bidloo, Ana
tomie 1685.
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Bild 91b. Kórperbau des Weibes. Riickenansicht. Aus B i d 1 o o Anatomie 
1685. T. 3.
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Bild 92. Kórperbau des Mannes, Aus B i d 1 o o , Anatomie 1685.
13

T. 1.
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oder nachlassige Haltungen bezeichnet, also offenkundig mit der 
Soldatenbrille beschaut.

Am starksten kommt diese Anschauung zum Ausdruck 
in den Arbeiten von Hermann Meyer (17—20), die zwar viel 
umstritten und umkampft wurden, aber dennoch bis in die jiingste 
Zeit in den wesentlichen Punkten fiir alle Anatomen maBgebend 
geblieben sind und leider auch fiir jene Anatomen, die fiir Turn- 
lehrer schrieben.

Meyer suchte eine Stellung zu finden, die mit der ge- 
ringsten Anstrengung fiir die Muskeln verbunden ist. Er nennt 
es das „Stehen nach dem Grundsatz des festgestellten Hebels." 
(17, S. 192). Da der Kórper bei geniigend groBer Unterstiitzungs- 
flache seitwarts nicht fallen konne, miisse er lediglich in der 
Sagittalrichtung vor dem Zusammenbrechen bewahrt werden.

Das geschieht durch Auswartsdrehen der FiiBe, Durch- 
driicken der Knie, Riickneigen des Rumpfes im Hiiftgelenk bis 
zur vollstandigen Spannung des Bertinischen Bandes. Dabei 
seien die Unterschenkel in den Sprunggelenken festgelegt, weil 
die Gelenkflache nach vorn an Breite zunimmt, und die schrage 
Leitfurche den Unterschenkel seitlich andrangen soli. Weil die 
FiiBe auswarts gedreht gehalten werden, konne zwar jeder Un
terschenkel fiir sich in der Richtung des FuBes nach vorn kippen, 
nicht aber beide gleichzeitig. Die Feststellung des Knies er- 
folge durch die uberstreckung von selbst, weil das Knie jetzt 
einen nach vorne offenen Winkel bildet und nur nach vorne zu 
knicken strebe, woran es aber durch Bander verhindert sei.

Das Becken endlich sei festgestellt, weil es soweit nach 
hinten iibergesunken ist, daB sich die vorderen Bander spannen 
und ein weiteres Bewegen verhindern. Um das Becken riick- 
neigen zu kónnen, sei aber eine starkę Vorneigung des Kórpers 
in den FuBgelenken nótig, bis seine Schwerlinie im Mittelpunkt 
des FuBviereckes auftreffe usw.

Meyer ist vielfach angegriffen worden, indem man 
seine Normalstellung ais hóchst erkiinstelt und unbeąuem be- 
zeichnete und auch bestritt, daB sie der militarischen Haltung 
gleiche. Niemand redet seither mehr dem Stehen mit Aus- 
niitzung der Banderhemmungen das Wort; aber die Auswarts- 
drehung der FiiBe hat keiner der wissenschaftlichen Gegner 
M e y e r s abgelehnt.

Meyer hat den Zusammenhang des FuBwinkels mit der 
Beckenneigung und der Tragart der Wirbelsaule erkannt, hat 
sie aber fiir seine Zweckdeutung ausgeniitzt. Wir setzen die 
betreffenden Stellen her, weil sie heute noch die medizinischen 
Yorstellungen mitunter beherrschen. (17, S. 303).
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„Es ist also hieraus zu erkennen, daB die Beckenneigung 
und damit auch die Haltung der Beine, welche diese bedingt, 
einen wesentlichen EinfluB auf die Haltung der Wirbelsaule iiben 
mufi; bei parallelen oder divergent gestellten Beinen mit gerade 
nach vorne gerichteten FuBspitzen ergibt sich schon von selbst 
eine gróBere oder geringere Naherung an die vorwarts gebeugte 
.nachlassige' Haltung der Wirbelsaule; — und bei KnieschluB 
mit auswarts gestellten FuBspitzen ergibt sich ebenso von selbst 
schon die in der Lendengegend eingebogene .militarische' Hal
tung der Wirbelsaule. Es ist deswegen ein ganz richtiger, ohne 
Zweifel der Beobachtung entnommener Grundsatz, wenn Mili- 
tar-Instruktoren und Tanzmeister die letztere Stellung der Beine 
ais Ausgangsstellung ihrer Ubungen verlangen. Nachlassige 
Haltung der Wirbelsaule und parallel oder etwas divergent ge- 
stellte Beine, sowie parallele Stellung der FiiBe sind daher inte- 
grierende Bestandteile desselben Bildes der Haltung des ge- 
samten Kórpers."

Bei der militarischen Haltung der Wirbelsaule komme 
der Schwerpunkt weiter nach hinten, daher miisse man ent- 
weder die Beine vorwarts neigen, oder ihnen eine Stellung ge- 
ben, bei der das Becken steiler wird.

„Eine solche Stellung ist aber z. B. der KnieschluB 
mit auswarts rotierten FuBspitzen. Bei Geraderichtung der Wir
belsaule findet sich deshalb auch diese Haltung der Beine u n - 
w i 11 k ii r 1 i c h ein, und wenn das nicht geniigt, so werden die 
Beine noch entsprechend nach vorne geneigt. Nur sehr dicke 
Individuen, bei welchen die seitlichen Aąuilibrierungen etwas 
schwieriger sind, pflegen sich bei ,breitspurigem‘ Stehen allein 
auf das Vorwartsneigen zu beschranken."

Nach Meyer ist also eine militarische Haltung „die 
gute Haltung" und sie stellt sich beinahe automatisch ein, wenn 
man die FiiBe auswarts dreht, wahrend parallel nach vorne ge- 
richtete FiiBe eine schlechte nachlassige Haltung kennzeichnen, 
ja geradezu hervorrufen. Das festzuhalten ist sehr wichtig. 
Meyer hat das Auswartsdrehen der FiiBe auch noch ais eine 
Sperr- und Schutzvorrichtung gegen das Vorniiberfallen erklart, 
wahrend spatere Verfasser sich lediglich auf die dadurch hervor- 
gebrachte Vergrófierung der Unterstiitzungsflache berufen.

B r a u n e und Fischer (4), dereń auf genauen Mes- 
sungen fuBende Angaben iiber die Haltung auch in alle neueren 
Werke iibernommen worden sind, kehren sich zunachst gegen 
die Meyersche Normalhaltung ais ganzes, die „ais eine ganz 
extreme, gezwungene Stellung" zu bezeichnen sei, „mit iiber- 
mafiiger Riickwartsbeugung des Rumpfes, die im hóchsten Grade 
unbeąuem und anstrengend sein wird."
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Bild 93a. Normalstellung nach Br aun e und Fischer von vorne, von der 
Seite und im Grundrifi.

196



I

Bild 93, b, Bequeme Haltung, c. Militarische Haltung, Nach B r a u n e 
und Fischer.
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Auch die Theorie M e y e r s von der Feststellung des 
Unterschenkels durch die Auswartsdrehung der FiiBe bestreiten 
sie mit dem Hinweise, daB zwar das erste FuBgelenk arretiert 
werde, aber nicht der FuB im ganzen. ,,Denn es bleibt im zwei
ten Tarsalgelenk noch eine Beweglichkeit vorhanden, welche 
einen ziemlich groBen Grad der Beugung ermóglicht, selbst 
wenn man bei stark nach auswarts gestellten Fiifien die Beine 
im Kniegelenk und im Hiiftgelenk arretiert hat.“

B r a u n e und Fischer konstruieren selbst eine 
„Normalstellung“ des Kórpers, „bei der alle Schwerpunkte mit 
Ausnahme der der FiiBe in eine einzige Frontalebene zu liegen 
kommen. Man hat zu diesem Zwecke nur nótig, die Mitten aller 
Hauptgelenke in diese Ebene zu bringen.“

Diese Normalstellung ist dadurch besonders interessant, 
daB sie leicht gegratschte Beine zeigt. (Bild 93a.) Damit nam- 
lich die Schwerpunkte des Oberschenkels und des Unter
schenkels in ein vom Hiiftgelenk ausgehendes Lot fallen, wahlen 
B r a u n e und Fischer eine entsprechend bemesser.e 
Gratschstellung, Sie sehen ihre Haltung nun nicht 
etwa ais eine Gebrauchsstellung an, sondern 
nur ais eine konstruierte Normalstellung, um 
daran Berechnungen und Messungen ausfiih- 
ren zu konne n. Sie sagen (4, S. 599): „Es mag vorlaufig 
dahin gestellt bleiben, ob diese Stellung auch eine sehr beąueme 
ist. Dies zu bestimmen lag gar nicht in unserem Piane; wir 
hatten zunachst nur das eine Ziel im Auge, eine fiir Messungen 
und Berechnungen geeignete Ausgangsstellung zu normieren. 
Wir wollen diese Stellung ais Normalstellung bezeichnen." Die 
Schwerlinie trifft bei dieser Stellung nahe dem hinteren Rande 
der Unterstiitzungsflache auf, gegen einen Stofi von vorne ist 
daher die Stellung unsicher, aber man kann sie vom Lebenden 
einnehmen lassen, um daran Messungen vorzunehmen und darauf 
kam es ja beiden Forschern an. AuBer der Normalstellung unter- 
suchten sie zwei andere Arten des aufrechten Stehens, die be
ąueme natiirliche Haltung und die militarische Haltung.

Die beąueme Haltung (Bild 93b) wird an einem 
nicht sehr gut gebauten Mann mit iibertriebener Ledenhóhlung 
dargestellt, offenbar ein Soldat, der sich an diese Art, die Wir
belsaule zu tragen, gewóhnt hat. Die Beine sind geschlossen 
auswarts gedreht, beilaufig mit einem Winkel von 30 Graden. 
Die Schwerlinie trifft nach genauen Berechnungen um 4 Zenti- 
meter weiter vorne auf die Unterstiitzungsflache, ais in der 
Normalhaltung.
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Die von den Verfassern abgebildete militarische 
Haltung (Bild 93c) ist eine Ubertreibung der militarischen 
Grundstellung von 1792 mit stark gehóhlter Lende und vor- 
geschobenem Brustkorb. Die Schwerlinie geht jetzt noch weiter 
vorne durch die Unterstiitzungsflache, namlich 7,2 cm vor dem 
Tibia-Talusgelenk. Daher betrachten B r a u n e und Fischer 
diese Haltung ais unsicher bei einem StoB von hinten. Die be- 
queme Haltung sei am gleichmaBigsten gegen Stófie von hinten 
und von vorne gesichert.

„Aus dieser ungiinstigen Lagę der Schwerlinie bei der 
militarischen Stellung resultiert eine starkę Muskelanstrengung, 
welche bei langerer Beibehaltung dieser Stellung zu groBer Er- 
miidung fiihrt. Diese Haltung ist daher eine sehr unpraktische, 
wenn es gilt, den Mann in einer bestimmten Stellung langere 
Zeit stillstehen zu lassen, und ware nur dann ais geeignet zu 
bezeichnen, wenn sie nur dem Zwecke dienen soli, den Schritt 
beim Beginn des Marschierens leicht auszulósen." (4, S. 642).

B r a u n e und Fischer haben den aufrechten Stand 
also in erster Linie von der Schwerpunktsfrage aus behandelt 
und betrachtet. Deswegen maBen sie auch der Haltung der 
FiiBe keine besondere Bedeutung bei und nahmen bei der mili
tarischen Haltung selbstverstandlich den vorgeschriebenen FuB
winkel an, ohne seine Berechtigung weiter zu untersuchen. Es 
ist aber anzuerkennen, daB sie bei ihrer „natiirlichen Haltung" 
einen verhaltnismaBig bescheidenen FuBwinkel wahlten und daB 
sie auch bei der „Normalhaltung" in leichter Seitgratschstellung 
die FiiBe zwar willkiirlich auswartsdrehen lassen, ohne aber 
einen bestimmten Winkel ais richtig zu normieren.

Sie zeigen damit ein gesunderes Urteil, ais spatere 
Bearbeiter der Grundstellung, die beziiglich des FuBwinkels 
wieder auf H. M e y e r s Anschauung zuriickkommen.

Die Unterstiitzungsflache wird von B r a u n e und 
Fischer bestimmt durch die Flachen beider FuBsohlen und 
durch den Raum, der zwischen den beiden Doppeltangenten 
liegt, die man an die FuBspitzen und an die Fersenvorspriinge 
anzulegen hat. (Bild 93).

Diese Angaben werden zwar von spateren Bearbeitern, 
so von DuBoisReymond verbessert, aber nur vom mecha- 
nischen Gesichtspunkt; die Auswartsdrehung der FiiBe wird 
beibehalten.

B r a u n e und Fischer geben auch schon an, wie 
sich die Standsicherung mit der GróBe der Unterstiitzungsflache 
andert. „Seine Unterstiitzungsflache bei der aufrechten Stellung 
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kann der Mensch auf das Minimum reduzieren, durch das Stehen 
auf einem Bein, wenn er sich auf die FuBspitze erhebt. Sie 
gewinnt ihr Maximum, wenn beide Beine in die gróBte Spreiz- 
stellung gebracht werden, eine Stellung, die man instinktiv 
einnimmt beim Fechten oder beim Stehen auf einem schwanken- 
den Schiffsboden; denn hierbei kann die Schwerlinie betracht- 
liche Schwankungen ausfiihren, ohne aus der Unterstiitzungs- 
flachę herauszutreten."

R. du Bois Reymond hat 1899/1900 (8) zunachst 
darauf aufmerksam gemacht, daB beim aufrechten Stehen die 
„wirksame Sohlenflache" kleiner ist ais die ganze Sohlenflache, 
und zwar wegen der Nachgiebigkeit der Sohlenrander. Es 
droht das Umkippen schon, wenn sich die Schwerlinie dem 
FuBrand auf 3 Zentimeter nahert. Du Bois Reymond 
wendet sich ebenso wie Braune-Fischer gegen die 
Meyersche Auffassung der Haltung und schlieBt sich im we- 
sentlichen B r a u n e und Fischer an, besonders beziiglich der 
beąuemen Haltung. In allen symmetrischen Stellungen mit ge
schlossenen Beinen halt aber auch er den FuBwinkel fiir selbst- 
verstandlich und zwar geht er bei seinen Betrachtungen von 
einem FuBwinkel von 45 Graden aus.

Er spricht die Ansicht aus, daB das asymmetrische 
Stehen im Leben eine grófiere Rolle spielt, ais das symmetrische, 
das man „fast nur absichtlich, unter besonderen Umstanden 
einnimmt." (7, S. 295).

Unter den symmetrischen Stellungen betrachtet er die 
Riihrt-Euch-Stellung der Turner und Soldaten ais die eigent- 
liche, natiirliche Ruhestellung des Kórpers, also jene Stellung 
auf Stand- und Spielbein, die im 17. Jahrhundert die Soldaten- 
stellung war. Er weist darauf hin (7, S. 396), daB in dieser 
Stellung nach den Untersuchungen V i e r or dt s die Schwan
kungen des Kórpers nur halb so groB ausfallen, wie bei sym- 
metrischem Stehen. (Vierordtsche Schwankungsfiguren). 
Der Grund wird darin erblickt, daB die Schwankungen auf dem 
Drucksinn der einzelnen mit dem ganzen Kórpergewicht be- 
lasteten Sohle starker wirken und daB das Muskelgefiihl des 
freien Beines, von dem die Erhaltung des Gleichgewichtes we- 
sentlich abhangt, bei dessen unbelastetem Zustand freier sei. 
Weil auBerdem in dieser Stellung der Schwerpunkt fast iiber 
das FuBgelenk zuriick verlegt wird, „indem sich der Kórper aus 
seiner vorgeneigten Stellung aufrichtet, wird die Wadenmusku- 
latur des Stiitzbeines fast vollstandig entlastet, ohne daB die 
Gefahr des Hinteniiberkippens sich fiihlbar macht, weil ja der 
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Kórper an dem vorgeschobenen freien Bein gleichsam ver- 
ankert ist. Mehr ais alle diese Umstande diirfte der Vorzug 
dieser Stellung darauf beruhen, daB sie gestattet, ein Bein vor- 
iibergehend ganz zu entlasten und so die beiden Kórperhalften 
einander gegenseitig ablósen zu lassen.“

Du Bois Reymond und V i e r o r d t arbeiten hier 
also mit bewegungsphysiologischen Griinden die Vorteile einer 
Stellung heraus, die nicht nur allgemein tatsachlich ais Ruhe- 
stellung gebraucht wird, sondern auch lange Zeit ais militarische 
Achtungstellung und ais ,,vornehme" Stellung im Gebrauch war.

Man kann, wie bereits gesagt, ein beliebiges Lehrbuch 
der Anatomie oder der Physiologie des Menschen, das zwischen 
1890 und 1928 erschienen ist, aufschlagen, um beziiglich der 
FuBstellung die Angaben der vorerwahnten Bewegungsphysio- 
logen wiederzufinden, die durchwegs sich damit begniigten, die 
vorgeschriebene oder iibliche „Grundstellung" theoretisch aus- 
zudeuten. Eine Anderung konnte erst durch die Arbeiten der 
Orthopaden eingeleitet werden, die es mit den Erkrankungen 
des Haltungsorganes zu tun haben und denen daher auch der 
Haltungsfehler „auswarts gedrehte FiiBe" auffallen muBte. Von 
ihrem Standpunkte aus waren anstatt der bisherigen astheti- 
schen Werturteile funktionelle Werturteile iiber die Haltung 
abzugeben. Ehe wir aber auf die Ergebnisse dieser Arbeiten 
eingehen, wollen wir uns noch mit den Anschauungen einiger 
Anatomen vertraut machen. B r a u s (5) geht durchwegs von 
funktionellen Vorstellungen aus, was seine Anatomie fiir den 
Turnlehrer sehr wertvoll macht. Aber er ist nicht Orthopade 
oder Turnlehrer. Daher sind seine SchluBfolgerungen aus den 
ganz richtigen Beobachtungen im Sinne einer natiirlichen Be- 
wegungslehre so verkehrt und iiberraschend. Auch B r a u s 
sucht namlich nach allerlei Griinden fiir die Auswartsdrehung 
der FiiBe und fiir die Richtigkeit der militarischen Grundstel
lung iiberhaupt. Er leitet die Natiirlichkeit des Stehens und 
Gehens mit auswarts gedrehten FiiBen von der Tatsache ab, 
daB an der Hiifte zahlreiche und gewaltige Auswartsroller vor- 
handen seien. Wenn man daher z. B. geht, so haben die aktiv 
eingreifenden Muskeln eine nach auBen rotierende Komponentę, 
die am Spielbein durch Auswartsdrehung des FuBes sichtbar 
wird. Nicht nur mit passiver Pendelbewegung, sondern mit 
aktiver Muskelarbeit vorwarts zu schreiten sei deswegen in- 
stinktiv eine Sicherung des Gehens und Stehens. „Die 
Divergenz der FuBspitzen ist eine Sicherung fiir den Kórper im 
aufrechten Stehen, d e n n die von den FuBspitzen gedeckte 
Flachę ist in dieser Stellung gróBer ais bei parallelen FiiBen". 
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(5, S. 548). Die enorme Anhaufung der Muskeln mit auBen- 
rotatorischer Komponentę wird sogar durch diese ihre Aufgabe 
erklart.

Man kann B r a u s nicht zustimmen, wenn er hier 
Gehen und Stehen in einem Atem nennt. Selbst wenn das Bein 
und mit ihm der FuB beim ,,aktiven“ Gehen nach auBen rotiert 
werden sollte, so hat das doch fiir das Stehen nichts zu sagen. 
Denn der FuB ist ja dabei festgestellt; der Zug der „AuBenrota- 
toren“ kann daher jetzt gar keinen EinfluB auf die FuBstellung 
haben, sondern nur auf die Beckenneigung. Wenn man daher 
die FiiBe geradeaus stellt, so wird eben das Becken flacher ge
stellt, und die Muskeln, welche am Schambein entspringen, 
werden mehr nach vorne verlagert. Braus gibt selbst an (5, 
S. 466), daB dadurch die Form des Oberschenkels wesentlich 
beeinfluBt wird, und daB die antiken und antikisierenden Kiinst- 
ler der geringeren Beckenneigung deswegen den Vorzug gegeben 
haben, weil die Schenkel in der Ansicht von vorne vollkommen 
geschlossen und an der Innenseite gut gerundet erscheinen. 
Braus lehrt, daB man bei der Bezeichnung eines Muskel ais 
AuBenrotator z. B. angeben miisse, w a n n er so wirke, also 
vielleicht bei frei beweglichem FuB. Kehrt man diese Verhalt- 
nisse um, so wird aus dem gleichen Muskel sofort ein Innen- 
rotator. Aus einer einzelnen Funktionsbeobachtung am Muskel 
diirfe man daher keine Schliisse auf die wirkliche Bewegung und 
Haltung ziehen, und das hat Braus trotz seiner groBen Kennt- 
nisse und seiner Vorsicht selbst getan.

Braus weiB dabei ganz genau, daB die Auswartsdrehung 
der FiiBe etwas willkiirliches und angelerntes ist, daB bei er- 
schlaffter Muskulatur das Bein etwas einwarts rotiert, namlich 
das Bein des „ungeschulten Kórpers, wie bei Kindern besonders 
zu sehen ist.“ (5, S. 564). „Kinder und unkultivierte 
Menschen stehen ebenfalls mit Vorliebe mit nach innen gekehr- 
ten Fufispitzen" (5, S. 548). Und zwar komme diese Stellung 
durch ein Zusammenwirken der passiven Faktoren, also die 
Spannung der Kapsel und die Schwere des Beines, zustande. 
Wir finden die alte Meyersche Ansicht wieder, daB parallele 
FiiBe im Stehen eine nachlassige, passive Haltung bewirken, 
wahrend auswarts gestellte FiiBe von selber zu einer guten 
straffen Haltung fiihren. „Die Muskelmassen, welche sich an 
der Normalstellung fakultativ betatigen kónnen, werden in der 
straffen (militarischen) Haltung zum Teil obligatorisch mit- 
wirken. Der Ausbildung des Gluteaus maximus der Rekruten 
ist denn auch die Aufmerksamkeit des ausbildenden Unter- 
offiziers besonders zugewendet, ohne sich dessen bewuBt zu 
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sein; er liest die Tatigkeit des Muskel an der D r e h u n g der 
FuBspitze nach auBen ab, welche automatisch jede 
briiske Kontraktion begleiten muB.“ (5, S. 543).

„Der militarische Drill, welcher zur AuBenrotation des 
Beines erzieht, hat das Richtige herausgegriffen, um durch Stah- 
lung der Muskeln unmittelbaren EinfluB auf den Kórper ais 
Maschine und mittelbar auf die Willensbildung des Menschen 
zu gewinnen." (5, S. 548). „Lassige Menschen iiberlassen un- 
willkiirlich die Neigung des Beckens weniger dem aktiven Mus- 
kelspiel, ais den passiven Apparaten, energische Naturen ver- 
legen ihre Kraft wie in alle Muskeln, so auch in die Hiifte. Das 
gewollte Extrem ist die militarische Haltung, welche durch die 
Schulung der Muskeln EinfluB auf die ganze Persónlichkeit zu 
gewinnen sucht." (5, S. 544).

Aus allen diesen Ausspriichen hórt man weit weniger 
den Anatomen ais den Soldaten heraus, der die Vorstellungen 
von Energie, Muskelkraft, Erziehung usw. mit der Vorstellung 
auswarts gedrehter FiiBe zwangslaufig verkniipft.

F. A. Schmidt (25) vertritt in seinem von Turnern 
so viel beniitzten und in vielen Dingen grundlegenden Buch 
„Unser Kórper“ in Fragen des Ganges und der Grundstellung, 
bezw. des FuBwinkels, die gleichen Anschauungen wie B r a u s , 
nur nicht mit ebenso eingehender und zum Teil anderer Be- 
griindung. So meint er, daB beim gewóhnlichen Streckgang die 
Auswartsdrehung des FuBes naturgemaB von selbst 
eintrete, wahrend sie beim Beugegang unterbleibe. Das Gerade- 
ausgehen der Indianer usw. fiihrt er darauf zuriick, daB sie im 
Beugegang gehen, also mit gebeugten Knien. Fiir das Stehen 
nimmt er den ,,vorgeschriebenen“ FuBwinkel von 90 Graden 
ais gegeben und richtig an.

Auch Johannes M ii 11 e r in seinem Buch: „Die Leibes- 
iibungen" (22) begniigt sich mit der Anfiihrung der FuBstellung 
mit offenem Winkel, ohne sie im geringsten zu kritisieren.

Weit besseres Gefiihl fiir die Haltung und Bewegung 
bekundet der Anatom S. M o 11 i e r in seiner plastischen Anato
mie vom Jahre 1924 (23). Wir begegnen hier zunachst der An- 
sicht, daB die bei manchen Menschen recht auffallende zwangs- 
weise Auswartsdrehung des Unterschenkels am Schlusse der 
Streckbewegung und die entsprechende Einwartsdrehung mit 
Beginn der Beugung ihre Ursache wahrscheinlich in der Wirkung 
der Gelenkbander des Kniegelenkes habe. Mollie r schlieBt nun 
nicht etwa, so wie Braus, daB man im aufrechten Stand mit aus- 
wartsgedrehten FiiBen zu stehen habe, sondern er sagt ganz 
richtig: „In aufrechter Haltung und dadurch festgestelltem FuB 
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und Unterschenkel erscheint diese Bewegung natiirlich um- 
gekehrt ais Einwarts- und Auswartsdrehung des Oberschenkels." 
(23, S. 56).

M o 11 i e r befaBt sich sodann eingehend mit der von 
B r a u s nur verhaltnismaBig kurz erwahnten Torsion der 
Tibia, der bei der Auswartshaltung der FuBspitzen bei so 
vielen Menschen sicher eine wesentliche Rolle zukommt, und 
mit der ebenso wirkenden Torsion des Femur.

Die Torsion der Tibia wurde am Menschen zuerst von 
M i k u 1 i c z beobachtet. Sie bewirkt, daB bei ąuerer Einstel- 
lung der Kniegelenkachse die Achse des oberen Sprunggelenkes 
sich mit dieser nicht deckt, sondern unter einem Winkel von 
0—30 Grad zumeist nach aufien abweicht.

Dieser Winkel ist individuell ganz verschieden, er kann, 
wie gesagt, auch fehlen und dann sind im Stehen die FiiBe pa
rallel. Besteht aber ein positiver Winkel, so auBert er sich im 
ruhigen aufrechten Stehen durch eine Divergenz der FiiBe von 
etwa 20—30 Graden.

AuBerdem kann noch eine gleichgerichtete Torsion des 
Femur bis zu 40 Graden vorhanden sein, durchschnittlich etwa 
10 Grad. „Bei ąuerer Einstellung des Kniegelenkes wird also so- 
wohl der FuB ais der Oberschenkelhals mehr oder weniger nach 
auBen gewendet sein." Von diesem Umstande hangt es ab, wie 
weit eine Korrektur der FuBhaltung durch dasFuBgelenk móglich 
ist. Sehr schon beschreibt M o 11 i e r die iible Wirkung des 
Auswartsgehens auf den FuB. „Zum Gang gehórt eine Beuge- 
Streckbewegung im oberen Sprunggelenk. Der Unterschenkel 
dreht sich iiber den aufgesetzten FuB nach vorn. Ist aber der 
FuB nach auBen gerichtet, so muB auch das Schienbein diese 
Richtung einhalten und kommt so aus der Marschrichtung her
aus, wenn es nicht gelingt, das Sprungbein gegen den FuB in die 
Marschrichtung zu bringen. Dazu verhilft eine gewaltsame Aus- 
wartskantung (Pronation) im unteren Sprunggelenk und eine 
Hilfsbewegung in den iibrigen FuBgelenken". M o 11 i e r hebt 
dann hervor, daB dieser Gang ebenso wie der Einwartsgang auf 
die Dauer ermiidend ist.

„Ist nun aber mit starker Auswartsdrehung des Schien- 
beines der FuB ein fiir allemal zu stark auswarts gerichtet, so 
konnte die Einstellung des Sprungbeines in die Marschrichtung 
nur durch Hinzufiigung einer Einwartsdrehung im Hiiftgelenk 
erreicht werden, die aber das Knie mit einwarts dreht, also 
keinen Vorteil bringt. Wir kónnen fiir diesen Fali sagen, das 
Knie will geradeaus, der FuB aber nach 
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auBen gehen. Menschen mit derart ,s c h i e f oder 
falsch eingelenkten Beinen' machen kurze wenig 
elastische Schritte, sie wickeln den FuB iiber den GroBzehen- 
rand ab und ermiiden leicht aus den friiher erwahnten Griinden. 
Es gibt Falle von so starker Auswartsdrehung, daB zur Erleich- 
terung des Ganges bei sehr kurzeń Schritten die Kniegelenke 
immer in leichter Beugestellung gehalten werden, um das Dreh- 
vermógen derselben zur Korrektur der FuBhaltung frei zu be- 
kommen." (23, S. 56/57.)

Sehr klar beschreibt Sieglbauer (26) in seinem 
Lehrbuch der Anatomie die Torsion der Tibia und ihre Wir- 
kungen. (S. 140.) „So wie die Halsachse des Femur, in der 
gleichen Ebene wie die quere Knóchelachse liegend, im Sinne der 
Supination gedreht steht, so sind andererseits die das Kniegelenk 
bildenden Enden von Femur und Tibia im Sinne der Pronation 
einwarts gekriimmt. Die Torsion betrifft nicht den Schaft der 
Tibia, sondern sie entsteht durch eine besondere Wachstums- 
intensitat des medialen Tibiaknorrens nach hinten. Sie kann 
fehlen. Ist sie vorhanden und mit einer entsprechenden Torsion 
des Oberschenkelknochens kombiniert, dann liegen bei ruhigem 
Stehen nicht, wie es fur das Ausschreiten am 
zweckmaBigsten ist, die medialen FuBrander aneinan- 
der, sondern schlieBen einen Winkel von 10—20 Grad ein. 
Starkere Abduktion ist durch eine manierierte Stellung der 
FiiBe verursacht.“

Es unterliegt also keinem Zweifel, daB Menschen, bei 
denen die oben geschilderten Verhaltnisse zutreffen, aus ana
tomischen Griinden mit leicht auswartsgedrehten FiiBen (10 
bis 20 Grad) stehen. Aber beinahe ebenso sicher ist es, daB 
es sich dabei nicht um eine allgemeine Bauart des Menschen 
handelt, vielmehr um eine Erwerbung im individuellen Leben, 
die von einer Anzahl von Forschern mit der gewohnheitsmaBi- 
gen FuBhaltung in Zusammenhang gebracht wird.

Diese Meinung spricht auch Braus (5, S. 585) aus: 
„Móglicherweise ist die postfótale Anderung der gróBten Quer- 
schnittsrichtung eine Folgę derbeiKulturmenschen 
g e w o h n h e i t s m a B i g e n Auswartsdrehung der 
Fufispitze n", die, wie er gleichzeitig wiederholt, fiir die 
Unterstiitzung des Kórpers zweckmaBig sei. DaB die Aus
wartsdrehung nicht zweckmaBig ist, vielmehr recht schwere 
Schaden im Gefolge hat, wissen wir heute zur Geniige; wenn 
es sich wirklich um ein sicheres Stehen durch VergróBerung 
der Unterstiitzungsflache handelt, braucht man nur breitspurig 
zu stehen, nicht aber die FiiBe auswarts zu drehen. Die Tor- 
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sion der Tibia kann also wohl ais eine recht unangenehme 
vermutliche Folgę des Auswartsstehens und -Gehens angesehen 
werden. Man darf also nicht etwa den SchluB ziehen, daB eine 
Auswartsdrehung der FiiBe um 20 oder 30 Grad natiirlich sei, 
weil sie durch die Torsion der Tibia hervorgerufen wird, son
dern daB man innerhalb der Kreise der europaischen Zivilisa- 
tion mit der Unsitte des Auswartsgehens und Stehens endlich 
aufhóren muB, weil sonst eine Fixierung der Auswartsdrehung 
durch die Torsion der Tibia hervorgerufen wird. Jedenfalls 
lafit sich daraus keinerlei Rechtfertigung fiir einen FuBwinkel 
im Stehen ableiten, wenn auch die Vermutungen iiber die Ent- 
stehung der Tibiatorsion sich nicht ais ganz richtig herausstel- 
len sollten.

Es ist ganz lehrreich, daB auch in der anthropologischen 
Literatur die Torsion der Tibia ais eine Wirkung der FuBstellung 
angesehen wird. Virchow (zit. nach W ein er t 31) sagt: 
„Beim normalen Skelett stehen die Hauptachsen des Kniegelen- 
kes und des FuBgelenkes parallel oder fast parallel zueinander 
in nahezu frontaler Richtung." W eidenreich (30, S. 229) 
sieht die Bedeutung der Torsion in folgendem: „Die Langenachse 
des FuBes bildet mit der distalen Gelenk-Querachse von Tibia 
und Fibula, also auch mit der Ta-Rolle, einen Winkel, d e r v o n 
der indiviuellen FuBstellung abhangt. Bei aus
warts gedrehten FiiBen muB dieser Winkel ein anderer sein, ais 
bei einwarts gesetzten, wobei angenommen wird, daB in beiden 
Fallen die Knieachse frontal verlauft. In den meisten Fallen ist 
der menschliche FuB nach auBen gedreht, dem entspricht auch 
die Verlaufsrichtung der distalen Gelenkąuerachse." „Da die 
FuBhaltung beim Menschen und beim Anthropomorphon indivi- 
duell variiert, wechselt auch der Torsionswinkel in hohem MaBe.“ 
Weidenreich nimmt ais sicher an, „daB schon der Stand und 
Gang geniigt, um selbst noch am MenschenfuB eine starkere Be- 
lastung des medialen FuBgebietes und dadurch eine deutliche 
Stellungsverschiebung der Skelettelemente herbeizufiihren."

Genauere Messungen des tatsachlichen FuBwinkels 
beim ungezwungenen symmetrischen Stehen mit geschlossenen 
Fersen hat der schwedische Orthopade Gunnar F r o s t e 11 (13) 
angestellt. Seine 54 Versuchspersonen waren aus 310 Rekruten, 
die noch keinen Militardrill mitgemacht hatten, so aus- 
gewahlt, daB nur Personen mit unverbildeten FiiBen der Priifung 
unterzogen wurden. F r o s t e 11 maB den Winkel den die Tan- 
gente an die Innenseite des FuBabdruckes mit der Gangrichtung 
einschlieBt. Der ganze FuBwinkel kommt also durch Zusammen- 
zahlen des linken und rechten FuBwinkels zustande. Ais Durch- 
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schnitt ergab sich dabei ein GesamtfuBwinkel von 20,7 Grad bis 
22,2 Grad. Der rechte FuB zeigte sich in der Regel und daher 
auch im Durchschnitt starker auswarts gedreht ais der linkę FuB. 
Auffallend ist, daB sich der Fufiwinkel beim Gehen verkleinert; 
in deutlicher Weise schon beim langsamen Gang, ganz bedeutend 
aber bei schnellem Gang.

Der Gesamtwinkel betrug im Durchschnitt:
In der Ausgangsstellung.....................................21,45 Grad
Bei langsamem Gang.......................................... 14,01 Grad
Bei schnellem Gang............................................ 6,72 Grad

Bei willkiirlich starkster Auswartsdrehung der FiiBe im Gang 
betrug der FuBwinkel 75,98 Grad, bei ebensolcher Einwarts- 
drehung — 62,34 Grad. Die von F r o s t e 11 Untersuchten waren 
zu 60 °/o Landarbeiter und Fischer, zu 40 °/o entstammten sie der 
stadtischen Bevólkerung. Zur Kontrolle untersuchte er daneben 
10 Gymnastikstudenten.

In diesen Messungen diirfte wohl die GróBe der Tibiatorsion 
und dereń Folgen und Verbreitung beim ,,kultivierten“ Europaer 
gut zum Ausdruck kommen. Es ist nur schade, daB nicht fest- 
gestellt wurde, ob alle Untersuchten in der Schule regelmafiigen 
Gymnastikunterricht und daher von friih auf eine Anleitung zum 
Stehen mit einem FuBwinkel von 90 Graden erhalten haben. 
Doch ist ja das in Schweden mit gróBter Wahrscheinlichkeit an- 
zunehmen, und deshalb besagen die Untersuchungen nicht ein- 
wandfrei, daB es sich bei den gefundenen FuBwinkeln um „den 
natiirlichen FuBwinkel" handelt, es kann ganz gut ein „erwor- 
bener" sein. Zudem haben auch diese Messungen gezeigt, daB 
vielfach nur ein ganz geringer FuBwinkel von einigen Graden in 
der aufrechten Stellung vorhanden war, daB man also nicht 
etwa einen Winkel von 20 Grad im Turnen oder beim Militar 
vorschreiben diirfte.

Wie schwer es ist, von der Vorstellung Abschied zu 
nehmen, daB man mit gewinkelten Fiifien stehen miisse, zeigt 
sich bei L i n d h a r d , der in seiner speziellen Gymnastik- 
theorie (16) die im danischen Handbuch fiir das Turnen vorge- 
schriebene Grundstellung einer Kritik unterzieht. Er verwirft 
den FuBwinkel von „nahezu 90 Grad", sagt aber, der FuBwin
kel diirfe „nicht mehr ais 30 Grad" betragen. (S. 158/159.) Nach 
Sieglbauer und F r o s t e 11 kann man aber schon bei 
einem FuBwinkel, der gróBer ist ais 20 Grad, mit groBer Wahr
scheinlichkeit annehmen, daB er nicht durch den Kórperbau her- 
vorgerufen wurde, sondern willkiirlich eingenommen wird.
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Besonders gefahrlich ware ferner eine Ubertragung 
solcher Untersuchungsergebnisse auf Kinder, da man doch 
weiB, daB die Torsion der Tibia eine „postfótale Erwer- 
bung" ist.

L i n d h a r d spricht sich iibrigens hauptsachlich des- 
wegen gegen eine Grundstellung mit stark nach auBen rotierten 
Unterextremitaten aus, weil die Gefahr besteht (S. 159), ,,daB 
man unwillkiirlich das schwingende Bein die gleiche Stellung 
einnehmen laBt und die FiiBe auswartsrotiert auf den Boden 
stellt, was nicht nur einen unschónen, sondern auch einen un- 
praktischen Gang ergibt.“ Ferner macht er aufmerksam, daB die 
Auswartsdrehung der FiiBe verstarkte Beckenneigung und da
mit eine schlechtere Haltung hervorruft und daB man in Aus- 
wartsstellung die Fersen weniger zu heben vermag. „Wenn 
man gelegentlich, z. B. um einen Ausfall zu erleichtern, einen 
groBen FuBwinkel notwendig zu haben glaubt, der aber jeden
falls 90 Grad und nicht ,etwas weniger ais 90 Grad’ sein muB, 
so kann man ihn in jedem einzelnen Fali vorher anordnen; not
wendig ist er aber gewiB niemals."

L i n d h a r d spricht es zwar nicht deutlich aus, aber 
man kann es zwischen den Zeilen lesen, daB die Grundstellung 
ais eine Ausgangsstellung fiir das Gehen, nicht aber z. B. fiir 
einenAusfall betrachtet werden und damach eingerichtetwerden 
miisse.

Vollkommen eindeutig wird dieser Gedanke von dem 
vergleichenden Anatomen. Weidenreich (30) ausge- 
sprochen. Er erklart die Beugestellung oder Hockstellung der 
typischen Klettertiere ais eine Sprung- oder K 1 e 11 e r - 
bereitschaftshaltung. (S. 69.) „Der Mensch da- 
gegen hat durch die vollstandige Aufrichtung diese Bereit- 
schaftsstellung verloren; sein Stand ist eine ausgesprochene 
Streckstellung, von der aus das Heben des FuBes und die Vor- 
wartsbewegung des Beines gegeniiber der Beugestellung — man 
kann den Unterschied an seinem eigenen Kórper ohne weiteres 
feststellen — viel rascher und leichter vor sich geht. Der 
Mensch nimmt also im Stand eine Gangbereitschafts- 
stellung ein.“

Damit befindet sich W eidenreichin vollkommener 
Ubereinstimmung mit unseren Folgerungen, daB man ais Grund
stellung dem Wesen der menschlichen Fortbewegungsart ent- 
sprechend nur eine Ausgangsstellung zum Gehen, nicht aber 
eine zum Fechten, Drehen, Tanzen usw. annehmen diirfe.

SchlieBlich sollen noch die Ansichten der O r - 
thopaden angefiihrt werden. Fiir die Orthopadie ist ja der 
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Stand und der Gang ein wichtiges Studienobjekt, besonders 
wenn man in Betracht zieht, wie iiberaus haufig krankhafte Zu- 
stande und Verbildung in der FuBregion sind. H a g I u n d gibt 
an, daB unter 15 359 orthopadischen Fallen in seiner Privat- 
klinik 2436 mit funktionellen Insuffizienzen in FiiBen und FuB- 
gelenken waren. Ewald hat 1910 unter 600 Kindern 60 Pro- 
zent mit KnickfiiBen und 33,5 Prozent mit PlattfiiBen gefunden. 
B 1 e n c k e fand unter den Tausenden von ihm untersuchten 
Magdeburger Schulkindern sogar 90 Prozent mit ausgesproche- 
ner Valgitat, und wahrscheinlich lieBen sich diese Beispiele noch 
vermehren. Jeder Weg auf die StraBe zeigt uns taglich die 
unglaublich grofie Verbreitung der KnickfiiBe.

Nach H a g 1 u n d liegt die wesentliche auslósende Ur- 
sache dieser funktionellen Beschwerden und Deformitatsbildung 
in der „mindestens fiir den Kulturmenschen normalenVal- 
gitat im Fufigelenk und im ganzen FuBskelett." H a g 1 u n d be- 
tont, daB derFuB die kraftigsteStatik aufweisen wiirde, wenn alle 
Segmente der unteren Extremitat sich wirklich senkrecht iiber- 
einander aufbauen wurden. Das sei aber wegen der bekannten 
Auswartsrotation der Extremitat beim Stehen und Gehen nicht 
der Fali. „DaB wir auch hier dem Segen der Absatze oder an- 
derer Kulturerrungenschaften begegnen, ist vielleicht nicht ganz 
sicher, aber doch sehr wahrscheinlich/1 Nun, diese anderen 
Kulturerrungenschaften sind eben das Stehen und Gehen mit 
auswartsgedrehten FiiBen. H a g 1 u n d wendet sich gegen den 
„unertraglichen Schlendrian des dogmatischen schwedischen 
Schulturnens" und verlangt, daB „so offenbar schadliche Dinge, 
wie eine falsche Grundstellung mit zu stark auswarts rotierten 
FiiBen definitiv abgeschafft werden."

Am griindlichsten und eindeutigsten spricht sich 
S p i t z y (27) gegen das Auswartsgehen und Auswartsstehen 
aus, wobei es fiir den Nachdruck seiner Forderungen besonders 
wichtig ist, daB er seine wissenschaftlichen Ergebnisse am Kin- 
derfuB gewonnen hat. Wir setzen wieder am besten seine 
eigenen Worte her (S. 89): „AuBerdem hat sich die Modę ein- 
gebiirgert, das Auswartsgehen schon zu finden, trotzdem 
es ganz unphysiologisch ist und auf den FuB 
nur verschlechterndwirkt. Das Auswartsstellen der 
FiiBe ist geradezu ein Zeiger fiir die Minderwertigkeit 
des FuBes. Je mehr die Zehen nach auswarts gerichtet wer
den, dćsto schwacher, desto abnormaler ist der FuB." Durch 
das Auswartsgehen konne ein schlechter FuB sogar herange- 
ziichtet werden. „Es ist also eine vollstandig verkehrte Er- 
ziehungsmaBnahme, wenn Kinder zum Auswartsgehen ange- 
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halten werden." (S. 296.) „Ein sehr schwerer Fehler sowohl 
des deutschen wie des schwedischen Turnens ist das Stehen 
mit auswarts gedrehten FuBspitzen. Durch die Auswartsdrehung 
der FuBspitzen wird die ganze Statik der Beine und des Bek- 
kens verandert. Je mehr die FuBspitzen nach auswarts ge- 
dreht werden, desto mehr dreht sich das Becken um seine fron- 
tale Achse, die Beckenneigung wird vergrófiert und die Len- 
denlordose infolgedessen vertieft. Gehen und Stehen mit aus
warts gedrehten FuBspitzen verschlechtert automatisch jene 
Haltung, die man ais schon und gut bezeichnen muB, abgesehen 
davon, daB die Tragfahigkeit des Fufies durch Auswartsgehen 
geradezu vernichtet wird. Je mehr bei Gang und Stand der 
FuB nach auswarts gerichtet ist- desto schlechter ist der FuB, 
desto mehr verschlechtert sich der FuB bei langerer Anwen- 
dung dieser Fehlstellung. Es ist also nicht scharf genug gegen 
jede Ruhe- und Zwangsstellung einzuschreiten, die mit aus- 
wartsgedrehten FuBspitzen eingenommen wird."

Diese entschiedene Auffassung, die ein Wenn und Aber 
nicht zuzulassen scheint, wird in uns unverstandlicher Weise 
durch einen Nachsatz geradezu aufgehoben, in dem Spitzy sagt: 
„Auswartsdrehen der FuBspitzen ist nur soweit zulassig, ais es 
zur Erhaltung des Gleichgewichtes unbedingt notwendig ist." 
Mit dem Gleichgewicht hat ja die Auswartsdrehung, wie schon 
mehrmals gesagt wurde, praktisch gar nichts zu tun und eine 
solche Einschrankung wurde wieder dazu verleiten, das schóne 
Auswartsdrehen mit der Begriindung „Erhaltung des Gleichge
wichtes" weiter beizubehalten und den Kindern beizubringen,

Auch in einer Arbeit von W e i n e r t (31) findet sich 
ein ahnlicher Widerspruch. We inert weist namlich zuerst unter 
Heranziehung der einschlagigen Literatur nach, daB es unbe
dingt nótig sei, das Gehen und Stehen mit gradaus gerichteten, 
parallelen FiiBen einzufiihren und zwar auch beim Heere, wo 
sich diese Einfiihrung gewiB in einer Verminderung der typi- 
schen FuBkrankheiten und in einer Erhóhung der Marsch- 
leistungen ausdriicken wurde. Er halt es aber fiir verfehlt, 
wenn man nun diese Gangart fiir ,,alle Menschen und Menschen- 
rassen ais die normale bezeichnen wollte", weil ja die Stellung 
der FiiBe von ihren besonderen Aufgaben abhange. So miisse 
der Springer mit auswarts gewandten FuBspitzen aufspringen, 
um dann durch eine Kniebeuge die Wucht des Anpralles abzu- 
schwachen. Das ist natiirlich ein ganz ungliickseliges Beispiel, 
denn so zu springen zwang man seinerzeit die Kinder, Turner 
und Soldaten, ais man noch an die Auswartsdrehung der FiiBe 
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glaubte und das ganze Turnen nicht zweckhaft natiirlich, son
dern geometrisch stilisiert betrieb. Heute wird man Miihe haben, 
einen Springer zu finden, der in eine Kniebeuge mit auswarts 
gedrehten FiiBen niederkommt; auf dem Sportplatz hatte er zu- 
mindest nur ein Heiterkeitserfolg. W e i n e r t gibt auch ais 
Beispiel an, daB ein Laufer keine Hóchstleistungen erzielen 
konne, wenn er mit stark einwarts rotierten FiiBen laufen wollte. 
Das ist allerdings richtig; wenn er aber mit auswarts rotierten 
FiiBen lauft, ist das ebenso schlecht und unzweckmaBig. Das 
weiB heute schon jeder, der Leibesiibungen treibt, daB es eine 
der wichtigsten Aufgaben der Laufschulung ist, den Laufer zum 
Geradauslaufen zu bringen, also zum Lauf mit sorgfaltigster Pa- 
rallelfiihrung der Beine und FiiBe. Aber etwas anderes geht 
aus der genannten Arbeit W e i n e r t s hervor, daB namlich 
sogar das Schuhwerk ausnahmslos einem in Auswartsdrehung 
belasteten Fufie angepaBt wird, weil alle Leisten nach einem 
solchen FuB geschnitten sind. Wir tragen daher durchwegs 
Valgusschuhe, die den FuB verderben, und die KnickfuBbildung 
jedenfalls nicht zu hindern vermógen, sondern eher fórdern. 
Und zwar sind auch die sogenannten hygienischen Kinderschuhe, 
die Turnschuhe usw. Valgusschuhe.

Es scheint uns wirklich hóchst wichtig zu sein, daB 
nicht nur die ungliickselige Stehmode abgeschafft wird, sondern 
daB gleichzeitig Schuhe nach richtigen Varusleisten auch fiir 
normale und gesunde FiiBe gebaut werden.

Eine ganz unverbildete Anschauung vom FuB bekun- 
det M. Westenhófer in seiner Arbeit iiber die Kletter- 
methoden der Naturvólker und iiber die Stellung der groBen 
Zehe (32).

„Die laterale Abweichung der groBen Zehe, nicht des 
Metatarsale in der Richtung auf die zweite Zehe wird nach der 
Ansicht der Orthopaden durch das Schuhwerk, besonders durch 
hohe Absatze mitverursacht. Aber der Gang mit auswarts ge
drehten FiiBen ist die Hauptursache dieser Verbildung, die in 
hóheren Graden Hallux valgus genannt wird. Dabei wird 
namlich der mediale Teil des FuBgewólbes starker belastet 
an Stelle des aufieren FuBrandes und die Abrollung des 
FuBes geschieht iiber den AuBenrand der GroBzehe." 
W estenhófer gibt seine Beobachtungen aus den Ubungs- 
stunden einer Schule fiir kiinstlerischen Tanz wieder (S. 378): 
„Hier .geht die Tendenz dahin, um móglichst vielseitige 
und gewundene Bewegung des Rumpfes und der Beine 
ausfiihren zu kónnen, das ganze Bein und vor allem die 
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Knie auswarts zu drehen. Wenn bei einer solchen Haltung 
der FuB zu Boden gesetzt wird, und besonders wenn dabei auf 
den Zehen (den Kópfchen der MittelfuBknochen) gegangen 
wird, bewegen sich alle Zehen eng und parallel aneinanderlie- 
gend einschlieBlich der groBen lateralwarts. Wird aber der 
FuB geradeaus gesetzt, mit den Hacken zuerst und dann lang- 
sam iiber die Zehen nach vorn abgewickelt, so spreizen sich die 
Zehen auseinander und die GroBzehe dabei medianwarts. LaBt 
sich der Kórper nach Art eines hiipfenden, federnden Fallens 
von oben auf die Sohle herab, wobei die Zehen den Boden zu
erst beriihren, so bleiben die Zehen parallel geradeaus, der 
Hallux bei wohlgebildeten FiiBen etwas medianwarts abge- 
spreizt. Offenbar ist bei dieser gewissermaBen von oben herab- 
springenden Bewegung die Auswartsrotation des Beines am ge- 
ringsten oder gar nicht vorhanden.“ Diese Beobachtungen be- 
leuchten sehr schon die iible Wirkung einer Tanzschulung bzw. 
Tanztechnik, die nicht vom Kórper ausgeht, sondern von dem 
Kunststiick, das gelernt werden soli. Westenhófer wie- 
derholt auch 'die Beobachtung, daB weitaus die meisten Kinder 
beim Gehen und Laufen die FiiBe geradeaus setzen oder auch 
einwarts, wie die Araukaner in Chile. Besonders deutlich soli 
das Geradeausgehen bei Naturvólkern dann sein, wenn sie 
Lasten tragen (Mitteilung Karls v. d. S t e i n e n). „Hier versteht 
man die Wichtigkeit des geradeaus aufgesetzten FuBes am 
besten, weil dabei die Kórperlast einschlieBlich der hinzugefiig- 
ten Traglast mehr auf dem auBeren FuBrand ruht, wahrend das 
FuBgewólbe weniger in Mitleidenschaft gezogen und dadurch 
weniger der Senkung und den damit verbundenen Ermiidungen, 
Schmerzen ausgeliefert wird.“

Zusammenfassung : Die vorstehende Auswahl 
aus den medizinischen und teilweise auch aus den anthro- 
pologischen und turntheoretischen Schriften, soweit sie Me- 
diziner zu Verfassern haben, zeigt ein auBerordentlich 
buntes Bild, in das aber doch ganz gut Ordnung gebracht 
werden kann. Man kann leicht eine Zeit der alteren 
Anatomen bis ungefahr 1850 unterscheiden, die in Haltungs- 
dingen noch ganz freie und natitrliche Anschauungen haben, 
die symmetrische Normalhaltung nicht kennen und sich mit 
Fragen der Statik und Mechanik nicht befassen. Dann die 
Zeit der Bewegungsphysiologie von 1850 bis beilaufig 1900 mit 
dem Versuch, die militarische Haltung mit auswarts gedrehten 
FtiBen ais die Normalhaltung anzusehen und anatomische und 
bewegungsphysiologische Beweise dafiir zusammenzutragen. 
Und endlich die orthopadische Zeit, die erst in der Gegenwart 
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allmahlich das Ubergewicht iiber die reinen Haltungstheoretiker 
gewinnt und fiir die gesundheitliche Notwendigkeit der Parallel- 
stellung der FiiBe beim Stehen und beim Gehen zwingende Be- 
weise sammelt.

Der Theoretiker ist leichter geneigt, bestehende Hal- 
tungssitten, in diesem Fali die normierte Militarhaltung zu 
untersuchen und sie theoretisch zu begriinden, ais Forderungen 
nach einer Anderung der Haltung aufzustellen, dereń gesund
heitliche Auswirkungen er nicht zu erforschen hat und dereń 
Kulturgeschichte ihm nicht vertraut ist. Der Orthopade sieht 
den Schaden, sinnt auf Abhilfe und kommt daher mit ganz an
deren Voraussetzungen an die Haltungsfrage heran; er sieht die 
Haltung nicht mechanisch, sondern funktionell. Der Turnlehrer 
endlich muB sie funktionell durchschauen, also ihre Naturge- 
schichte kennen und dazu auBerdem die Kulturgeschichte der 
Haltung; dann erst ist er vor einseitigen SchluBfolgerungen be- 
wahrt.

Von den scharfsinnigen Versuchen, die Notwendig
keit des Auswartsstehens und -Gehens medizinisch zu beweisen 
bleibt bei dieser Behandlung der Frage nichts iibrig. Weder die 
VergróBerung der Unterstiitzungsflache (Meyer, Braune- 
Fischer) noch die Hebelsperrung im Sprunggelenk (M e y e r), 
aber auch nicht das Ubergewicht der Aufienrotatoren 
(Schmidt, B r a u s), und ebensowenig die Torsion der Tibia 
(M o 11 i e r), beweisen die Notwendigkeit und Natiirlichkeit der 
Auswartsdrehung der FiiBe im Stehen.

Von einigen wenigen Fallen abgesehen, in denen die 
Auswartsdrehung des FuBes bereits im Knochenbau festgelegt 
ist, zeigt sich ganz klar die Notwendigkeit, bei jeder Kórper- 
schulung strenge darauf zu sehen, daB die FiiBe in der Grund
stellung in der Gehrichtung getragen werden, also parallel und 
geradeaus. Das ist nicht nur die beste Bereitschaftshaltung 
fiir den Gang, sondern auch die statisch beste aufrechte und 
symmetrische Stellung mit geschlossenen Beinen.
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SchluBfolgerungen.
Manche Ergebnisse unserer Untersuchung haben wir 

in den vorangegangenen Abschnitten bereits mitgeteilt. Es ist 
aber doch notwendig, sie nochmals ubersichtlich zusammenzu- 
stellen, um dadurch ein móglichst geschlossenes Bild vom 
Wechsel der „vornehmen“ Haltung im Lauf der Jahrhunderte zu 
geben.

Unser Hauptergebnis ist nichts erschiitternd Neues, 
denn man weiB ja seit langem, daB es neben der Natur- 
geschichte auch eine Kulturgeschichte der Haltung gibt. Bisher 
hat aber wohl niemand diesen kulturell bedingten Abwandlun- 
gen der menschlichen Haltung planmaBig nachgespiirt, obgleich 
die Frage nicht nur reizvoll, sondern auch praktisch bedeutsam 
ist. Zunachst vom Standpunkt der kórperlichen Ausbildung. 
Wer eine Haltungserziehung an Kindern oder Erwachsenen 
durchzufiihren hat, muB ja dariiber im Klaren sein, worauf er 
abzuzielen hat. Soli er die Haltung, die in seinem Kreis, seinem 
Land, in seiner Zeit, modisch und vornehm ist, ais Norm und 
Ziel annehmen? Oder gibt es Haltungen, die dem Menschen 
naturgemaB sind, unabhangig von Volk und Zeit, von Sitte und 
Modę? Gibt es die aber, dann kann eine menschlich wertvolle 
Kórperbildung nur zu diesen zeitlos menschlichen Haltungen er- 
ziehen.

Und noch nach einer anderen Richtung hat eine stilge- 
schichtliche Kenntnis der menschlichen Haltung und Bewe
gung praktische Bedeutung, namlich iiberall dort, wo es sich um 
eine historisch getreue Darstellung handelt, z. B. 
in der Schauspielkunst. Es scheint uns mit dem Grundsatze der 
historischen Treue unvereinbar, wenn Schauspieler zwar eine 
Kleidung tragen, die bis in die feinsten Einzelheiten „richtig" ist 
und sich dann in dieser Kleidung stilwidrig bewegen; wenn sie 
zum Beispiel in Rokokotracht die vornehmen Bewegungen der 
Gegenwart ausfiihren, in Renaissancetracht die Tanzmeister- 
position III einnehmen, oder wenn sie, wie man das regelmaBig 
beobachten kann, ein Rapiergefecht des 16. Jahrhunderts mit 
den Zeremonien und Bewegungen einer modernen Florettschule 
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austragen. Gar nicht zu reden von den Aufziigen der Sol
daten, die man zu sehen bekommt. Fast niemals ist die feier- 
liche Stellung der Soldaten richtig. So laBt man Offiziere aus 
der Zeit Ludwigs XIV. griiBen, wie einen friederizianischen 
Offizier. Die Beispiele kónnten beliebig vermehrt werden. In 
unserer Arbeit finden sich viele Anhaltspunkte fiir den Schau- 
spieler und den Regisseur, obgleich wir an eine solche Ver- 
wendung zunachst nicht gedacht hatten. Vielleicht wird ein 
Theaterfachmann angeregt, der Frage der stilgerechten Haltung 
und Bewegung auf der Biihne naher nachzugehen.

Uns liegt die Frage der Haltungserziehung naher; wes- 
halb wir auch die darauf beziiglichen Ergebnisse vornehmlich 
herausarbeiten muBten. Um die natiirliche Haltung von irgend 
einer Haltungsmode sicher unterscheiden zu kónnen, bleibt kein 
anderer Weg: Man muB die Geschichte der Haltung zu erfor- 
schen trachten, muB aufzuzeigen versuchen die verwirrende 
Mannigfaltigkeit der Umstande, die auf das Zustandekommen 
der Haltung oder gar einer Haltungsnorm wirken und muB die 
Ergebnisse stets an der Biologie der Haltung abmessen.

Jede derartige synthetische Arbeit ist sehr schwierig, 
das war uns voll bewuBt. Miissen doch notwendigerweise Fra- 
gen und Ergebnisse aus verschiedenen Arbeitsbereichen heran- 
gezogen werden. Dabei sind einzelne Fehlgriffe fast unver- 
meidlich. Wir werden daher jede Ausstellung und Verbesse- 
rung mit Dank hinnehmen. Dennoch sind wir iiberzeugt, daB 
unsere Fragestellung berechtigt war und daB der Weg, auf dem 
die Lósung versucht worden ist, in Zukunft noch ófter begangen 
werden mufi, um die „Lehre vom bewegten Menschen" durch 
das nicht unwichtige Kapitel von der Stilgeschichte der 
menschlichen Bewegung erganzen zu kónnen. Unser 
Beitrag ist ais ein Versuch in dieser Richtung zu werten.

Zunachst miissen einige Begriffe scharfer gefaBt wer
den. Der Mensch ist zu einer groBen Reihe verschiedener 
Stellungen befahigt, die er bei geeigneten Gelegenheiten auch 
verwendet. Wir nennen das Liegen, die Kriechstellung, den 
Hockstand, mehrere Arten des Sitzens, das Knien und schlieB- 
lich den aufrechten Stand ais einige der wichtigsten Stellungen. 
Unsere Abhandlung hatte sich zwar nur mit dem aufrechten 
Stand zu befassen, dennoch miissen wir auch die anderen Stel
lungen in eine kurze systematische Betrachtung einbeziehen.

Es scheint uns von besonderer Bedeutung fiir die Art 
einer Stellung zu sein, ob sie zum Ausruhen verwendet wird, 
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ob sie nur eine Bereitschaftsstellung fiir eine nachfolgende Be
wegung ist, oder ob sie wahrend irgend einer Tatigkeit einge- 
nommen wird. Darnach kann man unterscheiden: Ruhestellung, 
Ausgangsstellung und Arbeitsstellung.

Die Ruhestellung muB mehr oder minder lange 
Zeit hindurch ohne Anstrengung ausgehalten werden kónnen. 
Die beste Ruhestellung wird daher wenig oder gar keine Mus- 
kelarbeit erfordern. Demnach ist das Liegen die beste Ruhe
stellung; sie wird von der ganzen Menschheit ais solche ange- 
wendet. Aber auch verschiedene Arten des Sitzens und 
Hockens sind ais Ruhestellungen zu betrachten, die lange Zeit 
hindurch ohne besondere Anstrengung eingenommen wer
den kónnen. Hierin zeigen sich bereits nationaie oder rassische 
Verschiedenheiten. Es gibt Vólker, die ausschlieBlich das 
Hocken anwenden, andere, die in verschiedener Weise auf dem 
flachen Boden sitzen, und endlich solche, die erhóhte Sitze 
(Sessel!) beniitzen. Das Sitzen ais Ruhestellung ist zweifellos 
weitgehend kulturbedingt.

Die ungiinstigste Ruhehaltung ist fiir den Menschen 
der aufrechte Stand, ja es mag iiberhaupt bezweifelt werden, 
ob man das aufrechte Stehen unter die Ruhehaltungen im 
obigen Sinne einreihen darf, da von einem Ausruhen dabei kaum 
die Rede sein kann. Wenn wir vorschlagen, das dennoch zu 
tun, so muB das Wort Ruhehaltung einen etwas anderen Sinn 
bekommen. Jeder Mensch muB in seinem Leben oftmals 
stehend auf irgend etwas warten. Er steht dann nicht fiir eine 
kommende Bewegung bereit, er arbeitet nicht im wirtschaft- 
lichen Sinn, sondern das Stehen an sich ist seine Aufgabe. 
Jeder trachtet so zu stehen, daB er es móglichst lange und mit 
geringster Ermiidung auszuhalten vermag. Diese „Wartestel- 
lung“ sollte eigentlich nur kórperlich bedingt sein, und muBte 
iiberall in der Weit in gleicher Weise ausgefiihrt werden. Tat- 
sachlich findet man iiberall entweder breitspurige symmetrische 
Stellungen, oder vielleicht noch haufiger die unsymmetrische 
Wartestellung mit Standbein und Spielbein. Das Spielbein 
wird dabei mehr oder weniger weit schrag vorgesetzt. Im Laufe 
des langeren Stehens werden Standbein und Spielbein gewech- 
selt. Uns ist nur eine Ausnahme bekannt geworden. Nach 
H e i 1 b o r n1) stehen die Eingeborenen Australiens gewóhnlich 
auf einem Bein, wobei sie das zweite heraufziehen, die FuBsohle

1) H e i 1 b o r n , Dr. Adolf, Mannbarkeitsfeste in Australien. Die Ko- 
ralle, 4. Jahrgang, Heft 7. Verlag Ullstein, Berlin.
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gegen den Oberschenkel des Standbeines von innen gestiitzt.2) 
(Bild 94.) Ob bei irgend einem Volk noch eine andere Warte- 
stellung gebrauchlich ist, ist uns nicht bekannt.

2) Diese Wartestellung ist offenbar weiter verbreitet. Bernat- 
z i k bildet z. B. einen Nuer und einen Shilluk ab, die genau ebenso stehen. 
(Bernatzik, Zwischen weiGem Nil und Belgisch-Kongo. Verlag von L. W. 
Seidel und Sohn in Wien. 1929. Abb. 8 und 11.)

Bild 94. Wartestellung der Eingeborenen Australiens nach H e i 1 b o r n.

Die Bereitschaftsstellung muB so beschaffen 
sein, daB die Bewegung, die aus ihr hervorgehen soli, am besten 
vorbereitet wird. Das bedingt natiirlich ein wesentlich anderes 
Verhalten des Kórpers, ais in der Ruhestellung. In der Bereit
schaftsstellung driickt sich die nachfolgende Bewegung meist 
deutlich aus. Ais Beispiele nennen wir die Ausgangsstellungen 
zum Gehen, zum Laufen, Werfen, Boxen, Schieben, Ziehen, 
Fangen. Bereitschaftsstellungen werden immer nur kurze Zeit 
hindurch eingenommen. Jede Stellung kann Bereitschafts
stellung sein, sogar das Liegen.

Die Arbeitsstellungen sind derart gewahlt, 
daB sie gestatten, eine bestimmte Arbeit in der giinstigsten 

219



Weise auszufiihren. Sie hangen also ganz enge mit der be- 
treffenden Arbeit zusammen, sind aber doch auch vom Zeitalter 
und von den Gewohnheiten eines Volks abhangig. Es gibt un- 
gezahlte Mengen von Arbeitsstellungen, unter denen man wohl 
einander ahnliche, aber keine allgemein giiltigen herausfinden 
kann. DaB alle móglichen Kórperlagen ais Arbeitsstellungen 
verwendet werden, ist zur Geniige bekannt.

Alle vorgenannten Stellungen haben sachlichen Wert 
fur den Menschen, der sie einnimmt; es gibt aber auch Stel
lungen, bei denen der sachliche Wert hinter dem ideellen zu- 
riicktritt. Zum Beispiel jene Stellungen, die man einnimmt, um 
schon zu erscheinen; die gesellschaftlichen und tanzerischen 
Posen. Die P o s e n oder Schaustellungen kónnen ent- 
weder Erfindung und Gewohnheit eines einzelnen Menschen 
sein, oder aber sie sind einem ganzen Kreis eigen, einer Gesell- 
schaftsklasse, es kann aber auch ein ganzes Volk oder eine 
Gruppe von Vólkern bestimmte Posen fiir schon halten und zu 
Darstellungszwecken anwenden. Was man beim einzelnen 
Menschen Gewohnheit nennt, muB man dann, wenn es die Ge
wohnheit einer Klasse, eines Volkes, einer Zeit ist, ais Sitte 
bezeichnen. Eine Haltungs- oder Bewegungssitte, die nur den 
Sinn der Darstellung besitzt, nicht aber an sich zweckhaft ist, 
gehórt in das Gebiet der G e b a r d e. Allerdings kónnen die 
Gebarden einen recht bedeutenden Brauchwert haben, soweit 
sie Verstandigungsmittel im Verkehr der Menschen unterein- 
ander sind. Ein Beispiel soli den Unterschied zwischen Zweck- 
bewegung und Gebarde verdeutlichen. Der europaische Mann 
unserer Zeit griiBt durch Liiften seines Hutes. Das Abnehmen 
des Hutes ist keine Zweckbewegung; eine solche hatten wir 
vor uns, wenn jemand den Hut abnimmt, weil er driickt, zu 
warm ist oder aus irgend einem anderen sachlichen Beweg- 
grund. Die GriiBbewegung ist aber sinnvoll, sie ist ein verein- 
barter GruB, den jeder Europaer versteht, er weiB, was damit 
ausgedriickt werden soli.

Der Unterschied liegt also nicht etwa in der Bewe- 
gungsaufgabe und dem Bewegungsentwurf, in beiden Fallen 
wird der Hut vom Kopf genommen, aber der Zweck der Be
wegung, oder besser gesagt ihr Sinn ist jedesmal ein anderer.

Genau so verhalten sich die Schaustellungen gegen- 
iiber den Zweckstellungen. Die Schaustellung kann auBerlich 
ganz ahnlich aussehen, wie eine der Wartestellungen. Zur 
Schaustellung wird sie erst dadurch, daB die Menschen eines 
Kreises oder einer Zeit darin irgendwelche wiinschenswerten 
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Eigenschaften klarer ausgepragt sehen, ais in allen anderen 
Stellungen. Die betreffende Stellung hat also fiir alle den 
gleichen Darstellungswert der Kraft, der Mannlichkeit, der 
Zierlichkeit, der Vornehmheit usw. Wer sich der Sitte seiner 
Zeit einfiigt, wird daher die Schaustellung seiner Zeit verwen- 
den, bewuBt oder unbewufit.

Stilisierung der Haltungen: Eine Schau
stellung muB durchaus nicht stilisiert sein, aber die Menschen 
neigen dazu, das Wesentliche, das durch die Schaustellung aus- 
gedriickt werden soli, durch Żutaten, kleine Unterstreichungen 
und Weglassungen, herauszuarbeiten. In all diesen kleinen oder 
gróBeren Veranderungen liegt die Stilisierung der Haltung. 
Niemand kennt diese Zutaten von selbst, er muB sie lernen; 
von seinen Eltern, von den Freunden, von den Lehrern. Die 
Tanzmeister hatten mindestens seit der Renaissance die giil- 
tigen gesellschaftlichen Gebarden einschlieBlich der Schauhal- 
tungen zu lehren, die Drillmeister brachten dem Soldaten die 
militarische Pose nach den geltenden Vorschriften bei. Das 
gleiche gilt natiirlich von den Bewegungen, die im gesellschaft
lichen Verkehr nótig sind; auch sie sind fiir eine Stilisierung 
besonders geeignet. Aber auch alle anderen Bewegungen, so
gar die bei Arbeiten verwendeten, kónnen der Stilisierung 
unterliegen. Von wirtschaftlichen Frauenarbeiten nennen wir 
das Spinnen und das Sticken. Sie werden mitunter so ausge- 
fiihrt, daB die dazu nótigen Bewegungen und Haltungen schon 
aussehen, was natiirlich ihre ZweckmaBigkeit beeintrachtigt. 
Von den turnerischen Arbeitsbewegungen ist es ja allgemein 
bekannt, daB sie im hohen und schadlichen Mafie stilisiert wur- 
den; man denke nur an das stilisierte Springen, Laufen usw. 
Jede Stilisierung andert also eine Bewegung oder eine Haltung 
ihrem Wesen nach ab. Die Sachlichkeit tritt mehr oder we
niger hinter der Kunstgemafiheit zuriick, wobei es viele Uber- 
gangsstufen gibt, von der leichten kaum merklichen Stilisierung 
bis zur Verkiinstelung. Man muB daher die Haltungen, mit 
denen wir uns ja vornehmlich zu beschaftigen haben, in natur- 
gemafie und in kunstgemafie Haltungen unterscheiden.

Wir glauben, daB man aus einer Einteilung der Hal
tungen, wie wir sie hier kurz gegeben haben, Gewinn zieht, so
bald man mit irgend einer Fragestellung an die menschliche 
Haltung herangeht. Nur der Mechaniker reicht mit den Be- 
zeichnungen: Liegen, Hocken, Sitzen, Stehen usw. aus, weil 
diese Wórter nur ein bestimmtes mechanisches Verhalten an- 
geben, ohne etwas iiber den Sinn dieser Haltungen auszusagen, 
so wenig wie z. B. „Yorheben des Armes" angibt, ob es sich 
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um ein Zeigen oder um das Reichen eines Gegenstandes han- 
delt, oder um ein Greifen, um eine Abwehrbewegung usw.

Unterscheidet man aber die Stellungen in
Arbeitsstellungen, 
Ausgangsstellungen, 
W artestellungen, 
Ruhestelłungen,

so erkennt man sie nach ihrer inneren Bedeutung, nach ihrem 
Zweck, nach der Absicht, in der sie eingenommen werden. Wir 
kónnen diese Stellungen Zweckstellungen oder sachliche 
Stellungen nennen, da sie zweckhaft und rein sachlich ausge- 
fiihrt werden miissen. Das gilt, wie bereits erwahnt, nicht von 
den Schaustellungen, die nicht in erster Linie wegen 
ihrer Sachlichkeit, sondern wegen ihrer Schónheit verwendet 
werden. Aus jeder Zweckstellung kann durch Stilisierung eine 
Schaustellung werden. In jedem Zeitabschnitt bekommen ein- 
zelne Schaustellungen allgemeinere Geltung und bilden dann 
ais Gebarden einen Teil der Haltungssitten der betreffenden 
Zeit; sie gehóren zu ihrem Stil oder wenigstens zur Modę.

Wir meinen nicht, daB wir damit eine vollstandige und 
allen Anspriichen geniigende Einteilung der menschlichen Hal
tungen gegeben haben; eine solche gibt es wahrscheinlich gar 
nicht. Wir denken ja die Abschnitte nur in eine ununter- 
brochene Reihe hinein, und es gibt sicher noch viele andere 
ebenso gute und noch bessere Einteilungsgriinde je nach der 
Absicht, mit der man an die Untersuchung herangeht.

Wir miissen selber noch eine etwas andere Einteilung 
kurz erórtern und begriinden, die fiir den Turnlehrer wichtige 
Merkmale heraushebt. Deshalb haben wir sie auch unserem 
System des Schulturnens zugrundegelegt. Fiir den Turnlehrer, 
der ja die Haltung seiner Schiller im giinstigen Sinne beein- 
flussen soli, ist es grundlegend wichtig, zwischen A 111 a g s - 
haltungen und Arbeitshaltungen zu unterscheiden, 
ebenso wie er Alltagsbewegungen und A r b e i t s - 
bewegungen voneinander trennen muB. Was man unter 
Arbeitshaltungen zu verstehen hat, haben wir oben schon ge- 
sagt. Wir wissen, daB sie von der auszufiihrenden Arbeit ab- 
hangig sind. Der Kórperbildner hat darauf zu sehen, daB die 
Arbeitshaltungen kórperlich gut sind, wahrend z. B. der Fabrik- 
herr sich gewóhnlich nur darum bekiimmert, ob die Arbeits- 
haltung fiir das wirtschaftliche Arbeitsergebnis zweckmaBig,
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oder im verengten Sinn des Wortes, ,,rationell“ ist. Da es un- 
gezahlte Mengen verschiedenster kórperlicher Arbeiten gibt, 
die im Beruf, aber auch im kórperlichen Spiel, allgemein gesagt 
bei kórperlichen Tatigkeiten vorkommen, so gibt es keine all
gemein giiltige Arbeitshaltung, sondern ebenso viele, wie es 
Arbeiten gibt. AuBer den Arbeitshaltungen im engeren Sinne, 
das sind die Haltungen, die man bei der betreffenden Arbeit 
einnimmt, gibt es noch Ausgangshaltungen zu ver- 
schiedenen Arbeiten, die ebensowenig allgemeinere mensch- 
liche Geltung beanspruchen diirfen. Das schlieBt naturlich 
nicht aus, daB Menschen, die eine bestimmte Arbeit regelmaBig 
ausfiihren, die Ausgangsstellungen und die Arbeitsstellungen so 
griindlich und endgiiltig sich einpragen, daB sie sie in ihren per- 
sónlichen Alltag iibertragen. Solche berufliche Gewohnheits- 
haltungen darf man mit den Alltagshaltungen durchaus nicht 
verwechseln.

Alltagshaltungen diirfen wir nur solche Hal
tungen nennen, die von der beruflichen Arbeit unabhangig, von 
jedem Menschen eingenommen werden miissen, die also auch 
dann lebensnotwendig sind, wenn man seine Nahrung nicht durch 
Arbeit erwerben muB. Jeder Mensch muB liegen, sitzen und 
stehen, so wie er atmet, geht, um sich blickt, die Nahrung zum 
Mund fiihrt, einen Gegenstand ergreift, aufhebt, hinlegt usw. 
Diese wenigen Beispiele geniigen ja, um das Wesen der Alltags- 
haltung und Alltagsbewegung zu kennzeichnen. Der Mensch ist 
aber nicht nur ein Naturwesen, sondern auch ein Kulturwesen. 
Seine alitaglichen Bewegungen miissen deswegen im hohen 
MaBe kulturbedingt sein und ebenso seine Alltagshaltungen. 
Vólkerkunde und Sittengeschichte zeigen, daB ein Volk in einem 
bestimmten Zeitalter z. B. das Hocfcen oder das Sitzen mit 
unterschlagenen Beinen ais alltagliche Wartestellung oder Aus- 
ruhestellung wahlt, wahrend ein anderes den erhóhten Sitz auf 
einem Sessel vorzieht, und ebenso kónnte man das Liegen ais 
Ausruhstellung kulturgeschichtlich verfolgen.

Wir haben uns diese Aufgabe fiir den aufrechten Stand 
gestellt, der mit Recht ais ein besonderer Vorzug des Men
schen angesehen wird. Und zwar haben wir lediglich die A 11 - 
tagsformdesStehens beobachtet, nicht aber das Stehen 
bei verschiedenen Arbeiten. Wenn wir im Nachfolgenden kurz 
vom aufrechten Stand sprechen, so meinen wir immer die All- 
tagshaltung: aufrechter Stand. Aus unserer ganzen Arbeit ist 
zu ersehen, daB wir vornehmlich die gesellschaftlichen Ausfor- 
mungen des aufrechten Standes in Europa behandelt haben. 
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Dabei ist es uns klar geworden, daB die Stellungen, die die ,,Ge- 
sellschaft" ais vornehm empfand, niemals Allgemeingut der 
ganzen Bevólkerung waren. Oft waren sie nur die Eigentiim- 
lichkeit einer diinnen fiihrenden Schicht, die sich bewuBt vom 
,,Volk“ fern hielt. Wir haben kein Mittel, um festzustellen, wie 
weit „das Volk“ die Haltungssitten und Haltungsmoden der Fiih- 
renden mitgemacht hat. Nur in der Gegenwart sehen wir diese 
Zusammenhange genauer und man konnte sie vielleicht sogar 
statistisch erfassen. Aber auch die einfache Beobachtung in 
den StraBen einer Stadt, eines Dorfes zeigt mit aller Deutlich- 
keit, daB die Menschen, die von kórperlicher Arbeit leben, also 
die sogenannten Handarbeiter in iiberwiegender Menge im All
tag rein sachliche Stellungen anwenden. Sie gehen ebenso wie 
die Kinder mit gerade vorwarts gerichteten FiiBen und stehen 
auch ebenso, wenn sie die Bewegung einmal unterbrechen. In 
den gespreizten Stellungen und wenn sie mit Standbein und 
Spielbein stehen, stehen die FiiBe immer zwanglos in der Rich- 
tung des Knies; sie sind nicht nach auBen verdreht. Zwischen 
Mannern und Frauen ist kein Unterschied festzustellen. Welche 
Art der Wartestellung sie einnehmen, hangt nicht vom Ge- 
schlecht, sondern von anderen Umstanden ab; so bevorzugen 
beleibte Menschen eine breitspurige Stellung, und im iibrigen 
ist es eine leicht feststellbare Tatsache, daB alle Menschen die 
Wartestellung haufig wechseln, um die Ermiidung móglichst 
weit hinauszuschieben. Man trifft natiirlich auch auf Arbeits- 
menschen, die in der Wartestellung mit militarisch gewinkelten 
FiiBen dastehen; man geht wohl nicht irre, wenn man an- 
nimmt, daB sie entweder selbst gedient haben, oder daB ihre 
Vater Soldaten waren, aber daher, daB sie durch einen 
Turnverein beeinfluBt sind. Endlich gibt es auch in den Arbeits- 
kreisen eine ziemliche Anzahl von Menschen mit schlecht ein- 
gelenkten unteren GliedmaBen, besonders mit Fehlstellungen 
im Kniegelenk und im FuB. StraBenbeobachtungen lassen natiir- 
lich nicht erkennen, welche Ursachen zusammenwirken muBten, 
um die betreffende Haltung und FuBstellung zu erzeugen. An 
den erwachsenen Menschen der sogenannten „besseren Stande“ 
beobachtet man, daB sie weit seltener mit den FiiBen geradeaus 
gehen; die meisten gehen erkennbar auswarts, meist starker 
mit dem rechten FuB. Dementsprechend stehen sie auch mit 
auswarts gedrehten FiiBen, Es ist sicher berechtigt, aus dieser 
Beobachtung auf die Erziehung durch Militar, Tanzsaal und 
Turnsaal zu schlieBen. Vermutlich haben wir in vielen Fallen, 
in denen Menschen der Gesellschaft geradeaus gehen und ebenso 
stehen, Wanderer, Skifahrer, Laufer, FuBballspieler und der- 
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gleichen „Sportler" vor uns, die kórperlich zu den Arbeitenden 
gehóren und keine Neigung zum Stilisieren und Vornehmtun 
haben. Oder es handelt sich um Manner, die unter dem EinfluB 
der modernen Tanze das Gradeausstehen fiir schon halten. Ob 
jemand natiirlich oder mit FuBverdrehungen steht, erkennt 
man auch im Gratschstand und in unsymmetrischen Stellungen, 
die ais Wartestellungen ja haufiger sind ais geschlossene sym
metrische Stellungen. Die Frauen der „Gesellschaft" stehen 
auf der StraBe recht selten in Gratschstellungen maBigen Gra- 
des. Sie bevorzugen den Stand mit geschlossenen Beinen und 
mit Winkelung. Jiingere Frauen und Madchen stehen haufiger 
gradaus ais altere. Die Griinde dafiir sind die gleichen wie bei 
den Mannern: Sport, Tanz, guter Turnunterricht.

Die Kinder stehen bekanntlich gratschend, so lange sie 
noch nicht sicher auf den Beinen sind. Spater stehen sie mit 
parallelen FiiBen oder mit einem FuB, auch mit beiden, einwarts. 
Besonders lehrreich ist die Beobachtung von jungen Menschen 
beiderlei Geschlechts in den Reifungsjahren, in denen ja die 
Haltung fest wird, in denen auch die gesellschaftlichen Vor- 
bilder am starksten zu wirken beginnen. Man kann beobach- 
ten, daB die meisten dieser jungen Menschen, soweit sie gesunde 
Beine haben, gradaus stehen.

Diese wenigen Beobachtungen, die jeder wiederholen 
und nachpriifen kann, miissen vorlaufig geniigen. Einer unserer 
Schiiler ist mit einer genaueren Aufzeichnung der gegenwar- 
tigen Haltungsformen beauftragt, hat die Arbeit aber noch nicht 
abgeschlossen.

Man kann oftmals lesen und hóren, daB primitive Vól- 
ker beim Gehen und beim Stehen die FiiBe gradaus setzen. Es 
wird wohl besser sein, wenn man statt primitive Vólker „nicht 
europaische" Vblker sagt, das heiBt also solche Vólker, die nicht 
die europaische Zivilisation iibernommen haben, sondern ihre 
eigene Kultur mehr oder minder unberiihrt festhalten konnten. 
Unseres Wissens hat bisher niemand planmaBige Beobachtungen 
iiber das Stehen verschiedener Kulturvólker und Naturvólker 
angestellt. Wir selber hatten zu eigenen Beobachtungen keine 
Gelegenheit. Man kann sich aber in ziemlich einfacher und 
sicherer Weise ein Urteil bilden, indem man jene zahlreichen 
Bildwerke durchmustert, die Lichtbilder von verschiedenen Vól- 
kern bringen. Wir haben viele solche Werke durchgesehen und 
wir beniitzten auch mit Vorteil illustrierte Zeitschriften, „Ma- 
gazine", dereń ethnographische Aufsatze und Reiseschilderun- 
gen fiir fliichtige Leser bestimmt und deshalb meist ganz ober- 
flachlich sind, die aber mit ausgezeichneten Bildern versehen 
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sind, auf die es uns ja ankommt. Es kann nun kein Zufall sein, 
daB Menschen der verschiedenartigsten Vólker, sobald sie mit 
geschlossenen Beinen stehen, auch die FiiBe gleichlaufend vor- 
warts richten. Sehr oft handelt es sich um Aufnahmen, die 
sichtlich „gestellt" sind. Wenn man einen echten Europaer zur 
Aufnahme hinstellt, so kann man fast mit Sicherheit darauf 
rechnen, daB er die FiiBe winkelt, wenn es ein Mann entspre- 
chenden Alters ist. Das heiBt, die Menschen nehmen unwill- 
kiirlich vor dem Objektiv die ,,schóne“ Schaustellung ein, auch 
wenn sie im Alltag anders und natiirlicher stehen. Darum sind 
Lichtbilder ganz auBerordentlich aufschluBreich. Unter den 
vielen Bildern, die wir sahen, und die bestatigen, dafi der Win- 
kelstand wirklich nur eine europaische Erfindung ist, wollen 
wir zwei herausheben, die aussehen, ais ob sie fiir unsere Unter
suchung eigens angefertigt worden waren.

Das eine, Bild 95, stellt Bergbewohner der Philippinen 
dar, jungę Manner und Knaben, die nur mit einem Lendenschurz 
bekleidet sind. Unter ihnen stehen ais die beiden Hauptpersón- 
lichkeiten zwei eingeborene Bergpolizisten in voller Ausriistung, 
in europaischer Uniform, Patronengurt, Brotsack, mit geschul- 
tertem Gewehr, aber mit nackten Beinen und FiiBen. Das ist

Bild 95. Bergbewohner und eingeborener Polizist auf den Philippinen 
Zeichng, nach Lichtbild i. d. Zeitschrift „Interocean." 
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an sich schon gegensatzlich genug; von oben bis zur Mitte Euro- 
paer, von der Mitte nach unten Eingeborener. Aber nun die 
Haltung der Leute, denen man allesamt genau ansieht, daB sie 
wissen, man bildet sie ab. Die nackten Eingeborenen stehen 
ausnahmslos mit parallelen FiiBen. Die meisten haben die FiiBe 
ganz geschlossen, einige stellen sie in einer Handbreite Entfer- 
nung auf den Boden. Die beiden Polizisten nehmen die mili
tarische Schaustellung ein, die sie von den Europaern gelernt 
haben. FiiBe im rechten Winkel, die Knie scharf nach hinten 
durchgedriickt, die Brust herausgepreBt, das ganze Gewicht 
vorniiber. Naturzustand, Zweckhaftigkeit konnte man nicht 
besser der kunstmafiigen militarischen Schauhaltung gegeniiber- 
stellen, wie in diesem Bilde.3)

3) Zeitschrift „Inter-Ocean", Vol. 7 Nr, 12. Dez. 1926. Native 
Fruit Peddlar Batavia,

Das Unnatiirliche, ja Groteskę der starren Winkelstel
lung tritt ja iiberdies nirgends so stark hervor, wie am nackten 
Kórper. Gruppenaufnahmen von europaischen Schwimmern 
zeigen oftmals diese Haltung. Wenn ein Mann europaisch an- 
gezogen ist, mit Schuhen und langen Hosen, und in Reih und 
Glied steht, dann ist die Winkelstellung zwar auch nicht schon. 
Aber man kann sie noch eher ertragen, weil wenigstens alles 
zusammenstimmt. Nackt und dazu gewinkelte FiiBe, das wirkt 
auf uns ebenso wie ein Neger mit Zylinder und Róllchen ais 
einzigen Bekleidungsstiicken.

Nicht minder eindrucksvoll ist ein zweites Bild (Bild 96), 
das Prinz Ferdinand von Liechtenstein von seiner Afrika- 
reise mitgebracht hat. Vier nackte Dinkamadchen stehen eng 
nebeneinander vor der Kamera wie Liniensoldaten. Sie stehen 
hóchst erwartungsvoll und vollkommen empor gestreckt, aber 
doch ganz frei da. Drei von ihnen stehen mit vollkommen ge- 
schlossenenFiiBen und geschlossenenBeinen, nur einMadchen hat 
die Beine leicht geóffnet, scheint etwas verdreht zu stehen und 
óffnet die FiiBe in einem kleinen Winkel. Es fiel uns sofort ein 
Lichtbild ein, das jiingst durch die illustrierten Blatter gegangen 
war. Die Schónheitskóniginnen der verschiedenen amerika- 
nischen Staaten, die darauf zu sehen waren, standen namlich 
genau ebenso und zwar ohne eine einzige Ausnahme; tadellos 
aufgerichtet, mit geschlossenen Beinen und parallelen FiiBen. 
Die Stellung wirkt iiberaus natiirlich, frisch, jugendlich. Bei 
den amerikanischen Madchen handelt es sich aber um die zeit- 
gemaBe Modehaltung; die Dinkamadchen jedoch stehen in der 
natiirlichen Bereitschaftsstellung des Menschen da, namlich in 
der Ausgangsstellung zum Gehen.
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Bild 96. Dinkamadchen, Alrika, Auln. Prinz F. v. Liechtenstein.

Wir sind iiberzeugt, daB eine Vermehrung der Bei- 
spiele nichts wesentlich anderes zeigen konnte. Die zweckhafte 
Alltagshaltung im aufrechten Stehen ist auf der ganzen Weit 
gleich und ist immer streng sachlich und nicht stilisiert. Man 
darf ruhig weiterschlieBen, daB das zu allen Zeiten so war. 
Immer hat es genug Menschen gegeben, die sich um Haltungs- 
moden nicht kiimmerten, und die standen so, wie es die Be- 
schaffenheit des Kórpers verlangt.

Nun wollen wir nochmals im Zusammenhange die 
europaischen Schauformen des freien aufrech
ten Standes betrachten, und zwar zunachst die der 
M a n n e r. Das ist notwendig, weil wir ja in den vorher- 
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gehenden Abschnitten nur die Schaustellung des Kriegers, 
des Tanzers, des Fechters, jede fiir sich allein betrachtet 
haben, wenn wir auch schon an verschiedenen Stellen anmerken 
muBten, daB die Linien sich zum Teil decken, iiberkreuzen, je- 
denfalls stark gegenseitig beeinflussen. Zunachst kónnte man 
glauben, daB die Stellungen sich innerhalb des Heeres, des 
Tanzes, des Fechtens nach besonderen inneren Gesetzen und 
Abfolgen entwickeln. Sobald man aber sieht, wie in einer Zeit 
aus allen drei Wurzeln, obgleich sie so verschieden sind, die 
gleiche Stellung sich herausbildet, so móchte man gerne an eine 
hóhere GesetzmaBigkeit glauben, die die Form der Haltung 
bestimmt. Wir kommen damit unwillkiirlich auf die Frage nach 
der Entwicklungsgeschichte des Stils und zwar nicht von der 
hohen Kunst her, sondern ausgehend von der menschlichen Be
wegung und Haltung. Dariiber sollen weiter unten einige Ge- 
danken gebracht werden.

Zunachst wollen wir nochmals erórtern, auf welche 
Weise man die zu einer Zeit geltende Schaustellung bestimmen 
kann. Das sicherste Mittel, namlich die Beobachtung, ist nur 
in der Gegenwart anwendbar. Die Vergangenheit kann man er- 
schlieBen aus Beschreibungen der Haltung, also aus Haltungs- 
vorschriften, aus den zugehórigen Bildern, die ein Teil dieser 
Vorschriften sind und aus anderen Bildern von stehenden Men
schen, die uns iiberliefert sind. Schliisse aus Werken der Kunst 
auf die Wirklichkeit miissen aber mit hóchster Vorsicht und Zu- 
riickhaltung gezogen werden, da die Kiinstler zwar Kinder ihrer 
Zeit sind, die Kunst der Malerei und der Bildhauerei aber nicht 
einfach die Tatsachen abbildet, und nur gelegentlich die Zeit- 
sitten schildert. Am ehesten werden fiir uns brauchbar sein 
solche Sittenschilderungen und Bildnisse zeitgenóssischer Men
schen; Statuen und Gemalde anderer Art geben keine sicheren 
Anhaltspunkte, besonders dann nicht, wenn die Kunst nicht 
naturalistisch ist.

Nur wenn in einer Zeit die Malerei dieselben Stellungen 
bevorzugt, die in sittenbildlichen Zeichnungen, Stichen, Holz- 
schnitten usw. vorkommen und die gleichzeitig in den Tanz- 
biichern und Drillbiichern ais richtige Haltungen vorgeschrieben 
sind, ist man zu dem SchluB berechtigt, daB man es einwand- 
frei mit der geltenden vornehmen Schaustellung zu tun hat.

Wie vorsichtig man gegeniiber der Malerei ais Quelle 
zu sein hat, ergibt sich aus der Tatsache, daB die gewinkelte 
Soldatenstellung des 19. Jahrhunderts von ihr nahezu gar nicht 
verwendet worden ist, obgleich sie die geltende Schaustellung 
der Manner war.
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Wir dtirfen deshalb die bildenden Kiinste nur helfend 
heranziehen. Fiir die Zeit vor dem 16. Jahrhundert sind wir 
allerdings nahezu allein auf Bildwerke angewiesen, die wir mit 
unserem Wissen iiber die Zeitsitten, die Kampfweise, den Tanz 
betrachten miissen, Dafiir bieten die bereits genannten Ar
beiten von Lange und Tikkanen die wertvollste Hilfe. 
Lange beschrankt sich auf die Zeit der Renaissance und gibt 
daher iiber die Hochbliite des Rittertums keinen AufschluB. 
Tikkanen verfolgt die Beinstellungen in der Kunst von der 
Antike an; bei ihm finden wir daher auch Aufschliisse iiber die 
Ritterzeit. Nach Tikkanen treten Gratschstellungen in der 
abendlandischen Kunst von der zweiten Halfte des 12. Jahr
hunderts angefangen wieder in einer fortlaufenden Reihe auf, 
wenn auch anfanglich nur recht sparlich. Hauptsachlich werden 
Krieger in dieser Stellung gezeichnet. Obgleich das Motiv noch 
selten auftritt, meint Tikkanen (S. 9), daB es sich doch merk- 
bar einer wachsendenBeliebtheit erfreute.daB es „sich sozusagen 
auf die glanzende Rolle vorbereitet habe, welche ihm spater 
zukam. Die Gratschstellung wurde immer mehr kunstfahig." 
Schon friih im 13. Jahrhundert werden die heiligen Krieger so 
dargestellt und aus dieser Zeit sind auch mehrere Grabsteine 
bekannt, auf denen gratschende Ritter stehen. Auch im 14. 
Jahrhundert zeigt die Gratschstellung in der Kunst keine hau- 
figere Anwendung. Tikkanen kommt zu dem SchluB, daB die 
gotische Zeit sich zwar nicht ablehnend gegeniiber dem Motiv 
verhielt, daB sie ihm aber auch kein besonderes Interesse ent- 
gegenbrachte. „Eine Kunst, welche kalligraphische Faltenkur- 
ven und weichlich ausgebogene Hiiften liebte, konnte schwer- 
lich dem gespreizten Stehen giinstig sein." (T i k k a n e n , S. 11.) 
Ferner weist er darauf hin, daB die gotische Kunst im allge- 
meinen nicht die Darstellung der Tatkraft geliebt habe, sie sei 
eher weiblich und lyrisch gewesen, habe die Minne der Ritter 
gepriesen, nicht aber ihre Heldentaten. „Das zahlreiche Sta- 
tuenvolk der gotischen Kathedralen gehórt hauptsachlich zu den 
Sanftmiitigen, welche das Himmelreich erben werden." Und 
erst im 15. Jahrhundert geschieht zuerst in Italien der Wandel. 
Der Ritter wird ais Krieger, ais Mann der beliebteste Typus der 
Kunst und von dieser Zeit an wird er auch in seiner Kampf- 
stellung mit gegratschten Beinen dargestellt.

DaB die Ritter besonders seit der Mitte des 14. Jahr
hunderts in einer breiten Gratschstellung kampften, darf ais 
sicher gelten. Aber es scheint doch mehr ais wahrscheinlich, 
daB diese Stellung nicht zugleich die allgemein geltende mann- 
liche Schaustellung war, vielleicht, weil man am Ritter nicht
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Bild 97. Trutzfigur am Wienertor inHainburg, Niederosterreich. Ungef. 1260. 
Ritter in Gratschstellung. Aufn. Reiffenstein, Wien.
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so sehr die heldische Seite, seine Kampftiichtigkeit hervorzu- 
heben geneigt war ais vielmehr die Frómmigkeit und den 
Minnedienst. Das Gratschen diirfte im 12. bis 14. Jahrhundert 
nur oder vornehmlich die Zweckstellung des Kriegers gewesen 
sein, weniger die reprasentative Haltung. Wo es darauf an- 
kam, den Ritter ais Krieger darzustellen, hat man schon sehr 
friihzeitig die Gratschsteilung gewahlt. Ein schónes Beispiel 
dafiir sind die beiden Trutzfiguren am Wiener Tor in Hainburg, 
auf die uns Herr Dr. D o n i n freundlich aufmerksam gemacht 
hat. Die besser erhaltene linkę Figur (Bild 97) zeigt einen Rit
ter in nahezu symmetrischer Gratschsteilung mit beidhandig 
gehaltenem, aufgestiitztem Schwert. D o n i n hat in eindrucks- 
voller Weise wahrscheinlich gemacht, daB diese Trutzfiguren 
ungefahr aus dem Jahre 1260 stammen.

Vergleicht man damit die Rittergestalten des Naum- 
burger Domes aus dem 13. Jahrhundert, etwa den Hermann, 
oder den Ekkehard, so erkennt man unschwer, daB die Naum- 
burger Ritter in der edlen festlichen Haltung, der Hainburger 
Ritter aber in der kriegerischen dargestellt wurde. Die Naum- 
burger Ritter gratschen nicht, nur Sizzo ist in einer leichten 
Seitgratschstellung aufgefaBt. Die Stellung der iibrigen kónnte 
ebenso gut einer weit spateren Zeit angehóren und hat mit dem 
Kampf nichts zu tun.

Das 15. Jahrhundert bringt, wie bereits erwahnt, eine 
Bliitezeit des Gratschstandes in der Kunst Italiens, besonders 
von Mittelitalien. Das ist eigentlich zunachst recht merkwiirdig, 
weil ja die Bliitezeit des Rittertums bereits vorbei war. Die 
FuBheere boten den Rittern wirksam die Stirn, die Stadte 
hatten langst iiberragenden EinfluB und Macht gewonnen, die 
biirgerlichen Fechtschulen standen im besonderen Glanz. Aber 
noch waren die Ritter schwer gepanzert, noch kampfte man 
mit schweren Waffen auch in den biirgerlichen Fechtschulen 
und der Ritterstand hatte noch sein gewaltiges Ansehen, wenn 
er auch kriegerisch nicht mehr allein ausschlaggebend war. 
T i k k a n e n macht aufmerksam, daB in der ersten Halfte des 
15. Jahrhunderts die Gratschsteilung in der italienischen Kunst 
zahlenmaBig nicht sehr haufig auftritt, wohl aber in hervor- 
ragenden Werken; erst in der zweiten Halfte dieses Jahr
hunderts findet sich die Stellung in allgemeinerer Verbreitung. 
Das beriihmteste Beispiel ist der heil. Georg von Donatello 
(1416), der gratschend dargestellt ist, wenngleich nicht voll- 
kommen symmetrisch. Ihm folgen viele andere Kunstwerke 
des Quattrocento und immer ist die Gratschsteilung ein Dar- 
stellungsmittel fiir Mannhaftigkeit, Heldenhaftigkeit. Wahrend 
der ganzen Friihrenaissance ist sie geradezu d i e Stellung des 
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Mannes schlechtweg. DaB die Ubernahme dieser Stellung 
durch die Kunst nicht widerspruchslos vor sich gegangen ist, 
beweist eine Abhandlung von Leone Battista A 1 b e r t i aus 
dem Jahre 1435, der lebhaft vor Ubertreibungen in der Ver- 
wendung des Gratschens ais kiinstlerisches Motiv warnt und dar- 
auf aufmerksam macht, daB es in der Natur fast nie einen gróBe- 
ren Zwischenraum zwischen den FiiBen gabe, ais eine FuBbreite. 
A 1 b e r t i fiihrt, wie man sieht, die natiirliche Wartestellung 
mit leicht gegratschten Beinen gegen die Schaustellung mit 
weit gegratschten Beinen ins Feld. Ein vergebliches Beginnen, 
da eine Schaustellung ja nicht zweckmaBig sein will, sondern 
ausdrucksvoll. Deshalb hat sich auch die Kunstentwicklung 
im 15. Jahrhundert nicht um A 1 b e r t i s Warnung gekiimmert. 
Es ist nun ganz zweifellos, daB die Gratschstellung nicht hatte 
zur kiinstlerisch so oft angewendeten Schaustellung werden 
kónnen, wenn sie nicht auch im taglichen Leben dem Zeit- 
geschmack entsprochen hatte. Und wiederum wird man nicht 
fehl gehen, wenn man das ritterliche und biirgerliche Fechten 
fiir die Herrschaft der Stellung verantwortlich macht.

In der italienischen Kunst verschwindet die Gratsch
stellung ais vornehme, mannhafte Stellung zu Beginn des 
16. Jahrhunderts ziemlich rasch. Die Kunsthistoriker sind ge- 
neigt, an eine Art von Eigenleben der Motive zu denken; dar- 
nach wiirde ein Motiv zuerst vereinzelt und zaghaft auftreten, 
dann allgemeine Geltung bekommen, um, wenn es abgebraucht 
ist, um einem neuen Platz zu machen. Man muBte also 
glauben, daB zu Beginn des 16. Jahrhunderts das Gratschen ein 
abgespieltes Motiv war, weshalb es verschwinden muBte. Der 
Klassizismus wird ebenfalls zur Begriindung des Motiv- 
wechsels herangezogen. Man begann die symmetrischen Stel
lungen fiir plump und unkiinstlerisch zu halten und wahlte die 
freieren Stellungen der Antike. Sicher haben alle diese Um- 
stande mitgespielt. Aber man darf nicht iibersehen, daB in 
Italien das Fechten mit dem schweren Zweihander praktisch 
im Absterben war und daB an seine Stelle ais Waffe des vor- 
nehmen Mannes das Rapier trat, mit seinen ganzlich anderen 
Fechtbewegungen. Jetzt schon bereitet sich in Norditalien 
die Kavalierzeit vor, die die Ritterzeit ablóst und aufier den 
neuen Zweckbewegungen auch neue Schauhaltungen bringt.

Eine neue gesellschaftliche Kultur bildet sich an den 
norditalienischen Fiirstenhófen heraus, der Aufzugstanz der 
Pavane wird der Haupttanz und Schautanz der Zeit;4) fiir breite 

4) Um 1500 Hóhepunkt des Einzelpaartanzes. 1528 erscheint der 
Cortegiano.
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Gratschstellungen kann bei dieser Entwicklung kein Platz und 
keine Vorliebe vorhanden sein. Die Kunst geht mit dieser 
Entwicklung gleich und man konnte sogar die Sache um- 
kehren und sagen: weil im taglichen Leben eine andere Stel
lung sich zur vornehmen entwickelt hatte, sah der Klassizismus 
dieser Zeit die entsprechenden Stellungen in der antiken Kunst, 
bemerkte ihre Schónheit und verwendete sie wieder bewufit. 
Jedenfalls entspricht es ausgezeichnet unserer Anschauung von 
dem Entwicklungsgang der Schaustellungen, wenn zuerst in 
Norditalien die symmetrische Gratschstellung von der Kunst 
aufgegeben wurde und wenn man sie durch freie und natiir- 
liche Wartestellungen mit Stand- und Spielbein ersetzte, die 
man aus der Zeit heraus die Haltung der Pavane oder die des 
Rapierfechtens nennen konnte.

Besonders unterstrichen wird dieser Gedankengang 
durch die Tatsache, daB die mitteleuropaische Kunst, beson
ders die deutsche noch wahrend des ganzen 16. Jahrhunderts 
in beinahe iiberschwenglicher Weise die Gratschstellung feiert, 
ais die vornehme, die edle, die mannliche Haltung.

Das 16. Jahrhundert, vor allem seine erste Halfte, ist 
ja die Bliitezeit der Landsknechte in deutschen Landen, und 
diese fechten noch mit den langen Zweihanderschwertern in 
breiten Gratschstellungen,

Bild 98. Landsknecht, nach H i r t h , Bilderbuch II, 746 aus Tikkanen 
S. 33.
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Wahrend der Italiener A g r i p p a in seinem Fechtbuch 
vom Jahr 1553 bereits das Fechten mit Spada und Dolch in den 
Vordergrund riickt, behandelt der Marxbruder Joachim Meyer 
noch 1600 das Schwertfechten ais wichtigste deutsche Fechtart. 
Der Landsknecht wird der Trager des mannlichen Heldentums, 
seine Stellung wird auch von den Kiinstlern zur Darstellung des 
Landsknechtes (Bild 98), aber auch der Fiirsten (Bild 99) ver- 
wendet, und zwar ungefahr bis zum Jahre 1600. Zweifellos

Bild 99. Heinrich VIII. v. England. H o 1 b e i n 1537 nach Lange, 

sicher ist aber nur, dafi die Gratschsteilung im 16. Jahrhundert 
in Mitteleuropa und zwar vornehmlich in deutschen Landen eine 
vornehme und edle Haltung der Manner war. Wie weit aber 
ihr Wirkungskreis reichte, wie weit die Manner sie im Alltag 
ais Schaustellung gebrauchten, wissen wir nicht. Unsere Unter- 
suchungen reichen auch nicht hin, um iiber die iibrigen europai- 
schen Lander viel aussagen zu kónnen. Sehr wahrscheinlich ist 
es allerdings nach den Fechtbiichern und den Tanzbiichern, dafi 
man in Frankreich die Gratschsteilung nicht mehr ais vornehme 
Haltung ansah. Wir erinnern, dafi Tabourot 1588 bereits 
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die schragen Stellungen ais feinste Mannerhaltungen erklarte, 
wahrend die Gratschstellung von ihm ais Weiberstellung erklart 
wird. Er sieht im Gratschen also nicht mehr den Ausdruck der 
mannlichen Kraft, sondern den der weiblichen Schwache. Es 
ist sehr bedauerlich, daB es aus der gleichen Zeit nicht auch ein 
deutsches Tanzbuch gibt; der Vergleich mit den Italienern und 
den Franzosen muBte sehr aufschluBreich sein. Aber die Tat- 
sache allein, dafi man kein deutsches Tanzbuch kennt und keine 
Regeln iiber das Stehen und Gehen im Tanzsaal, zeigt uns, daB 
Deutschland noch eine vólkische Heldenzeit erlebte, wahrend 
die romanischen Lander bereits den neuen Mannertyp des Ka- 
valiers herausgebildet hatten.

Mit Beginn des 17. Jahrhunderts verschwindet die 
Landsknechtstellung auch in Deutschland ais Kriegerstellung. 
Die taktischen Reformen Moritz von Oranien setzen 
sich durch, die schweren Schlagschwerter verschwinden, an 
ihre Stelle tritt das lange leichte Rapier und mit ihm der 
Schragstand mit Stand- und Spielbein ais Ausgangsstellung 
zum Rapierfechten, zugleich aber ais kriegerische Schauhal- 
tung. Diese Stellung entspricht zweifellos der damals geltenden 
mannlichen Haltung. Sie unterscheidet sich kaum von der 
seit jeher gebrauchlichen natiirlichen Wartestellung und des
halb darf es uns auch nicht wunder nehmen, wenn die 
Kunst nicht erst jetzt diese Stellung anwendet. Ti k - 
k a n e n sagt, daB sie schon vor dem Ausgange des 15. Jahr
hunderts auch in der deutschen Kunst gebraucht werde. Eines 
der schónsten Beispiele aus dem beginnenden 16. Jahrhundert 
ist das Standbild des Kónigs Arthur im Innsbrucker Dom, von 
Peter V i s c h e r ungefahr 1513 geschaffen. Bemerkenswert 
ist dieses Bildwerk besonders deswegen, weil es einen Ritter, 
allerdings ohne Schwert, in Wartestellung zeigt und nicht in 
der Kampfstellung, die damals in den deutschen Kriegerbildern 
so stark vorherrschte. Tikkanen sagt selbst, daB die Stellung 
im 15. und 16. Jahrhundert in Deutschland verhaltnismafiig selten 
vorkommt, wahrend sie im 17. Jahrhundert die Bildnispose in 
allen Landern Europas wird. „In ihrer bescheidenen Zwang- 
losigkeit ist sie ein bezeichnendes Merkmal dieser glanzenden 
Epoche der Bildnismalerei. — Weder vorher noch nachher . . . 
hat sie aber eine solche Rolle gespielt oder allgemein eine so 
deutliche Form gehabt, wie in der Bildermalerei des spaten 16. 
und des friihen 17. Jahrhunderts." (Tikkanen, S. 44.) Tik
kanen erkennt ganz richtig, daB diese Stellung keinen bestimm- 
ten Ausdruck habe, daB sie „neutral" sei; das muB ja so sein, 
da es sich um eine allgemein menschliche, natiirliche Wartestel
lung handelt, die bei allen Yólkern, zu allen Zeiten und bei bei- 
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den Geschlechtern vorkommt. Er hat aber auch ganz richtig 
angenommen, dafi die Fechtsale des 17. Jahrhunderts mit dem 
neuen und allgemein gewordenen Rapierfechten an Stelle des 
friiheren Schwertfechtens den Ubergang zur Kavaliersgebarde 
ermóglicht haben. Er erwahnt allerdings nicht, dafi sich nun- 
mehr in ganz Europa im Tanz und im Fechten die italienische 
Weise durchgesetzt hat und dafi man ebensogut von der Stellung 
der Hochrenaissance sprechen konnte, weit eher sogar ais von 
einer Barockstellung. Die letztere Bezeichnung mag nur des- 
wegen gelten, weil die Stellung tatsachlich erst in der Zeit des 
Friihbarocks allgemein angenommen wurde.

Wiederum in auffallender Ubereinstimmung mit den 
Tanzbiichern und den Fechtbiichern weicht in der Bildnismalerei 
die natiirliche Wartestellung um die Mitte des 17. Jahrhunderts 
jener gezierten Fufistellung, die wir bereits ais Menuett- 
haltung kennen gelernt haben. T i k k a n e n nennt sie ganz 
gut ,,Tanzmeisterstellung“; man konnte sie noch besser die fran- 
zósische Tanzmeisterstellung nennen, die Tanzstellung des fran
zósischen Barock, oder die Stellung Ludwigs XIV. Jetzt trennen 
sich wieder die Linien des Tanzes und des Soldatendrills, nach- 
dem sie knapp ein Jahrhundert zusammenliefen. Nicht mehr 
der Krieger bestimmt den mannlichen Stand, sondern der Tan
zer, der Kavalier. Die Schauhaltung des Soldaten bleibt lange 
Zeit die natiirliche Wartestellung, sie wird nur allmahlich steif- 
beiniger, im ganzen starrer, und dann immer enger und immer 
symmetrischer bis zur geschlossenen Winkelstellung im letzten 
Viertel des 18. Jahrhunderts. Und bald darauf begegnen sich 
Militar und Tanz wiederum in einer iibereinstimmenden Schau
haltung.

Bis dahin aber kann nicht der verachtete Soldat die 
Mannerhaltung pragen, sondern die Kavaliere des Hofes ent- 
wickeln die neue verschnórkelte, selbstgefallige Stellung und 
teilen sie, wie wir ebenfalls bereits zeigen konnten, auch dem 
Fechten mit, wenigstens so weit das Fechten ein zeremonióses 
Kavalierspiel geworden war.

Es kann nicht angezweifelt werden, daB die Menuett- 
haltung in Europa im gleichen Mafie Eingang fand, in dem der 
Einflufi franzósischen Wesens wuchs und dafi sie verschwinden 
muBte mit dem Schwinden dieses Einflusses sowohl, ais mit dem 
Aufkommen eines neuen Stils.

Die Bildnismalerei spiegelt nach T i k k a n e n diesen 
Verlauf getreu wieder. Die Menuettpose hat nur Geltung bis zur 
Aufklarungszeit, das ist aber zugleich die Zeit der unpersón- 
lichen militarischen Winkelstellung und der Rundtanzstellung.
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Erwahnt muB aber werden, was T i k k a n e n von der 
,,Tanzmeisterstellung“ in den Jahrhunderten vor ihrer Bliitezeit 
sagt. Sie kommt namlich in der Kunst schon in antiken Dar- 
stellungen des Tanzes, besonders in hellenistischen vor, und 
dann in vielen Beispielen durch die Jahrhunderte herauf. Nicht 
nur in Tanzdarstellungen, sondern auch in den verschieden- 
artigsten Bildern von Heiligen, Rittern usw. In der italienischen 
Kunst soli die Stellung nur im 15. Jahrhundert eine kurze Bliite 
erlebt haben, nórdlich der Alpen aber soli sie erst mit dem An- 
fang des 16. Jahrhunderts allgemein werden. Wir sind in kunst- 
geschichtlichen Dingen nicht geniigend bewandert, um eine Er- 
klarung fiir dieses zweifellos nicht seltene Vorkommen des 
Stehens mit vorgestelltem und auswarts gedrehten FuB vor der 
Menuettzeit zu geben. Wenn es sich tatsachlich in allen diesen 
Bildern um die Ubernahme einer dekorativen Tanzstellung in 
die Malerei handeln sollte, so muBten sich Tanze der betreffen- 
den Zeit auffinden lassen, bei denen man so geht und steht. Wir 
glauben nicht recht daran, daB ein solcher Nachweis gelingen. 
wird. Bei den alten Schreittanzen der Paare gab es kaum solche 
Verdrehungen der FiiBe, wenn uns auch die Tanze des 16. Jahr
hunderts in Deutschland nicht genau genug bekannt sind. Aber 
auch wenn es solche Schrittfolgen gegeben hat, so kann man 
noch immer nicht schlieBen, daB die Tanzer mit auswarts ge- 
drehtem Spielbein s t a n d e n. Betrachtet man aber die drei 
auffallendsten Beispiele dieser Beinstellung, die T i k k a n e n 
im Bilde vorfiihrt, namlich einen hl. Georg in voller Riistung aus 
dem 15. Jahrhundert von H e r 1 i n (Tikk., S. 49), ein Holzrelief 
von Veit S t o B und eine nackte Frauengestalt von Lukas C r a- 
n a c h (Tikkanen, S. 50), so kommt man zur tiberzeugung, daB 
diese Haltung hier doch etwas ganz anderes bedeuten muB, ais 
in dem Gemalde des Sonnenkónigs von R i g a u d aus dem 
Jahre 1701. (Tikkanen, S. 51.) Weit mehr ais an die Menuett- 
stellung erinnern die drei Bilder namlich an die gekreuzten stei- 
fen Beine mit den auswarts gedrehten FiiBen, wie sie aus der 
romanischen Stilperiode bekannt sind. Man hat allerdings auch 
diese romanische Beinstellung mit dem Tanz in Verbindung zu 
bringen versucht, unseres Wissens ohne sicheren Erfolg. Wenn 
es sich in den drei genannten Bildern um eine tanzerische 
Kreuzschrittstellung handeln wiirde, dann ware auch die steife 
Beinhaltung damit erklart. Tatsachlich kommen in vielen Tan
zen Kreuzschritte vor und in den alten Kulttanzen hat das 
Kreuzen der Beine vermutlich einen ahnlichen Sinn wie das 
Kreuzen der Arme in der Kette, namlich die Abwehr der 
Geister. Da die Volkstanze vielfach aus kultischer Wurzel 
kommen, so ware das Auftreten von Tanzbildern mit gekreuz- 
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ten Beinen unschwer erklarbar. Leider wissen wir gerade iiber 
die Moriskentanze viel zu wenig, und um solche konnte es sich 
handeln. Wenn aber diese Stellungen keine Beziehung zu alten 
Tanzen haben, die ja mit dem Menuett in keiner Weise ver- 
gleichbar sind, so konnte man das Auftreten der sonderbar 
gezierten Stellung kaum mit irgend welchen sachlichen Be- 
ziehungen erklaren, sondern lediglich mit dem Bestreben der 
betreffenden Kiinstler, besondere Zierlichkeit auf Kosten der 
Naturwahrheit zu erzielen. Die Bilder von H e r 1 i n und von 
Granach lassen eine solche Erklarung ganz gut zu, denn die 
Gestalten, die sie darstellen, sind nicht nur in der Beinstellung, 
sondern im ganzen iiberaus stark ins Zierliche stilisiert. Bei 
einer ganzen Reihe von Holzschnitten, die z. B. Soldaten mit 
einem auswarts gedrehten FuB zeigen, hatten wir den Eindruck, 
daB es sich vielleicht um ein zeichnerisches Auskunftsmittel zur 
leichteren Darstellung des FuBes in der Seitenansicht handeln 
konnte. Wir lasen wiederholt in Schriften von sachkundigen 
Forschern, daB das perspektivisch richtige Zeichnen von FiiBen 
erhebliche Schwierigkeiten hat und daB die Maler erst allmah- 
lich zu einem sicheren Zeichnen der FiiBe in jeder Stellung vor- 
gedrungen sind. Wie dem auch sei, wir sind uns der Unzulang- 
lichkeit unseres kunsthistorischen Wissens viel zu bewuBt, um 
zu glauben, daB wir mit unseren Vermutungen Recht haben 
muBten. Aber wir empfinden es ais sicher, daB man eine Ver- 
bindung zwischen den alteren Darstellungen des auswarts ge
drehten FuBes und der Menuetthaltung nicht annehmen darf. 
Der Gesellschaftstanz, dem das Menuett angehórt, hat ja seine 
besondere Entwicklung mitgemacht und vor dem Menuett lag 
eine weit mehr ais hundertjahrige Zeit des natiirlichen, unver- 
kiinstelten Stehens und Gehens im Tanzsaal. C a r o s o hat das 
Auswartsdrehen der FiiBe fiir hóchst unziemlich erklart und 
Negri gestattet nur ein ganz leichtes Auswartsdrehen der 
FiiBe beim Gehen, wobei die Knie geradeaus gerichtet sein sol- 
len. Wenn also auch in friiheren Tanzen das gezierte Gehen und 
Stehen mit ausgedrehten FiiBen modisch gewesen sein sollte 
(Zeit der Schnabelschuhe?), so fiihrt davon doch keine gerade 
Entwicklung zum Menuett und seinem Bewegungsstil.

Um das Jahr 1800 verliert das Menuett seinen Vorrang 
an die Rundtanze, vornehmlich an den Walzer. Die franzósischen 
Vorschriften iiber das feine Stehen, Gehen, GriiBen bleiben 
zwar noch einige Zeit erhalten, da sie aber in keinem technisch- 
sachlichen Zusammenhang mit dem Tanz der Zeit stehen, miis- 
sen sie sich gewaltige Vereinfachung gefallen lassen. Besonders 
die Mannerstellung und die Mannerbewegung ist weit schlichter 
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geworden; die Manner miissen jetzt auch im Tanzsaal den sol- 
datischen Winkelstand einnehmen, wenn auch nicht mit der 
Steifigkeit, die im Exerzieren notwendig ist. Die Mannerhaltung 
des 19. Jahrhundert ist also die Schaustellung des Soldaten. Sie 
ist durchaus keine kriegerische Stellung, da sie ja mit dem 
Waffengebrauch unmittelbar nichts zu tun hat, aber sie muB 
doch ais die Soldatenhaltung angesehen werden.

Wir haben schon gesagt, daB die Malerei und Bild- 
hauerkunst den soldatischen Winkelstand fast nicht verwendet 
haben; er ist so starr und so sehr ein fiir sich allein sinnloses 
Stiick der Gesamthaltung einer Kompanie oder eines Regimen- 
tes, daB man das Verhalten der Kunst vollkommen verstehen 
kann. Den einzelnen Mann kann man in dieser Weise nicht 
malen; in einer Stellung, die nur das Aufgeben der Persónlich- 
keit, die willenlose Unterordnung, den blinden Gehorsam auszu- 
driicken vermag, die aber gleichzeitig durch das Auswartsdrehen 
der FiiBe so sonderbar verschnórkelt ist. Wir kennen kein ein- 
ziges Bildwerk, in dem der soldatische Winkelstand5 6) vorkommt, 
nicht einmal die zahlreichen Kriegerdenkmaler, die nach dem 
Weltkrieg aufgerichtet wurden, zeigen irgendwie die Parade- 
haltung des Soldaten, obgleich das so naheliegend ware. Aber 
die Kiinstler und auch die groBe Menge des Volkes haben das 
richtige Empfinden, daB in dieser Stellung nichts vom Wesen des 
Kriegers ausgedriickt ist.

5) Wir wollen durchaus nicht behaupten, daB tatsachlich kein 
Kiinstler sich einen Soldaten in Habachtstellung zum Vorwurl genommen 
habe. Jedenfalls findet man vereinzelte Merkmale der militarischen 
Grundstellung aus der Zeit der Lineartaktik in verschiedenen Kunstwerken. 
Andere altere Bildwerke mit geschlossenen Beinen und gewinkelten FiiBen, 
die lange vor der Lineartaktik entstanden sind, weisen wahrscheinlich 
auf tanzerische Einfliisse hin. Wir nennen zwei Beispiele: 1. Eine Holzstatue 
des Kónigs Balthasar aus dem Ende des 15. Jahrhunderts im Suermondi- 
museum in Aachen (Die deutsche Plastik des Mittelalters von Dbring in 
„Die Kunst dem Volk", Nr. 71/72, Miinchen). 2. Die merkwiirdigen Kar- 
yatiden der Neptungrotte im SchloB Hellbrunn bei Salzburg, dereń FuBende 
wir im Bild lOOa wiedergeben. Man darf natiirlich aus derartigen Einzel- 
darstellungen keine Schliisse ziehen. Erlaubt ist nur, zu sagen, daB der 
Winkelstand gelegentlich in der europaischen Kunst vorkommt.

6) Deutsche Bildhauer um 1900, Yerlag Langewiesche.

Sonderbarerweise gibt es aber eine weibliche Fi
gur, die zwar nicht die Soldatenstellung zeigt, wohl aber 
geschlossene Fersen und auswarts gedrehte FiiBe, namlich 
die „Stehende Frau“ von Wilhelm Lehmbruck.') Diese 
Statuę (Bild lOOb) ist deswegen so merkwiirdig, weil die FuB- 
stellung unvereinbar mit der ganzen iibrigen Haltung ist, sie ist 
anatomisch unmóglich. Die Frau steht namlich von den FiiBen
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Bild lOOa. FuBende der Karyatiden von der Neptungrotte des Schlosses 
Hellbrunn bei Salzburg. 16. Jahrhdt. Aufn. Gaulhofer.
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abgesehen in der von hellenischen Frauenbildnissen so bekann- 
ten Stellung, die nach der mediceischen Venus ófters Venus- 
stellung genannt wird. Das Standbein gestreckt, das Spielbein 
im Knie etwas gebeugt und gehoben, so daB es auf den Zehen 
ruht, die Knie nahe aneinander und geradeaus. Mitunter neigt 
sich das Spielbein im Kniegelenk etwas nach innen. Das ist eine 
ganz natiirliche Wartestellung, die bei Mannern und bei Frauen

Bild lOOb. Stehende Frau von Wilhelm Lehmbruck. Nach Lange- 
wiesche, „Deutsche Bildhauer um 1900."

im taglichen Leben oftmals beobachtet werden kann. Lehm
bruck dreht seiner Frau aber die FiiBe nach auBen in einem 
rechten Winkel, wahrend die Knie geradeaus stehen. Ohne 
gebrochene Knochen oder PlattfiiBe kann das niemand aus- 
fiihren,

Aus der gleichen Zeit stammt die Plastik „Stehendes 
Madchen" von Hermann Haller (Bild 101). Sie ist wesensver- 
schieden von Lehmbrucks stehender Frau. Das Madchen 
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steht gerade aufgerichtet da, in einer beinahe symmetrischen 
ganz leichten Seitgratschstellung und dementsprechend mit 
nahezu parallelen FiiBen, schlankhiiftig, jugendlich kraftig und 
beweglich, Beine und Hiiften betonen ganz die aufgerichtete 
Straffheit, die Gestalt lastet nicht; die Bewegtheit liegt nur im 
Kopf und in den Armen und sie spielt fein iiber den leicht ge- 
drehten Rumpf. In diesem Bildnis kiindigt sich bereits die neue

Bild 101. Stehendes Madchen von Hermann Haller. Aus Łangewiesche, 
„Deutsche Bildhauer um 1900.”

Zeit des sachlichen Stehens in der Ausgangsstellung zum Gehen 
an, die in allen Teilen Bewegungsbereitschaft ausdriickt und da
mit Leichtigkeit trotz des rein statischen Verhaltens der Beine. 
Darin erinnert H a 11 e r s Standbild an die wundervollen Werke 
der Agypter, dereń Manner und Frauen niemals starr stehen, 
sondern nur geschlossen, nicht miide, lastend, sondern leicht und 
bewegungsbereit.
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In dieser Stellung darf man auch den Ausdruck unserer 
Zeit sehen. Alle Menschen, Manner und Frauen stehen im 
Arbeitsstrom, der rascher flieBt ais in irgend einer Zeit vorher. 
Jugendliche Spannkraft, Beweglichkeit, Sachlichkeit sind die 
notwendigen und erwiinschten Eigenschaften. Die Arbeit, der 
Sport und der Tanz fiihren zu sachlichem Stehen und Bewegen. 
Sachwidrige Stilisierungen sind gegen den Eilschritt der Zeit, 
sie verstoBen auch gegen ihren demokratischen Grundzug. Ver- 
schnórkelt kann nur der Nichtstuer stehen. Die naturliche Aus
gangsstellung zum Gehen wird daher zweifellos den Winkelstand 
im Alltagsleben verdrangen. Das Militar ist diesmal hinter der 
Entwicklung zuriickgeblieben, auch das Turnen will nicht recht 
mit. DaB sie aber ebenfalls in den allgemeinen Strom einlenken 
werden, ist sicher; es sprechen zu vieie gute Griinde dafiir.

Uber die Haltung der Frau kónnen wir nur 
einige Bemerkungen bringen. Unsere Untersuchungsweise 
kónnte nur wenig Stoff fiir diese Frage liefern, da der solda- 
tische Drill und das Fechten reine Mannerangelegenheiten 
sind und weil auch die Tanzbiicher die Haltung der Frauen 
nicht so scharf festlegen, wie die der Manner. Die Stellung 
der FiiBe wird zwar schon von Tabourot, und auch von 
Negri und Caroso erórtert; sie spielt bei den Frauen 
aber jahrhundertelang ais Darstellungsmittel keine Rolle, weil 
die Beine bis zu den FiiBen hinunter durch lange Gewander ver- 
hiillt waren. In den Tanzbiichern seit der Renaissance wird 
wohl fiir die Frau die Beinstellung angegeben, aber etwas neben- 
her, und mehr mit Bezug auf die Tanzbewegungen, weniger, um 
die richtige Haltung in der Schaustellung anzugeben. Darin 
sind sich aber alle Tanzmeister einig, daB die Frau keine breiten, 
weit ausladenden Stellungen einnehmen diirfe. Die FiiBe miissen 
nahe aneinanderstehen. Nach Tabourot sind geschlossene 
oder leicht gegratschte Beine guteFrauenhaltungen. DieMenuett- 
zeit stellt die Frauen in die geschlossene Position III und dabei 
bleibt es bis in die Foxtrottzeit, in der sie die FiiBe nur mehr 
parallel stellen diirfen. Jetzt sieht man das erstemal die Beine 
bis zum Knie infolge der kurzeń Modę und da ist es selbstver- 
standlich, daB die Stellung der Beine und der FiiBe fiir den 
Zweck der Darstellung wesentlich werden muBte. Geschlossene 
und gleichlaufende FiiBe, geschlossene Knie, gut getragenes 
Becken, lotrecht und frei dariiber getragener Rumpf, das sind 
Forderungen, die sich nicht nur aus der Tanztechnik ergeben, 
sondern allgemein dem Wunschbild der Frau unserer Zeit ent- 
sprechen.

Es war hóchst lehrreich zu beobachten, wie die Mode- 
zeitungen, in denen man vorher nur Damen mit zierlich ausge-
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drehten FiiBen zu sehen bekam, allmahlich parallele FiiBe zeich- 
neten (Bild 102), wie die Lichtbilder modischer Frauen, die 
in den Zeitungen und Zeitschriften zu sehen sind, schlank auf- 
gerichtete Kórper mit natiirlich gestellten FiiBen zu zeigen be- 
gannen und wie auch die Wirklichkeit, der Alltag diesen Dar- 
stellungen immer mehr zu entsprechen begann.

Bild 102. Stellung der Frau 1930. Zeichng. v. H. Fischer nach Lichtbildern 
in Tagesblattern. a. und c. Modebilder f. Sport und StraBe, b. Vor- 

nehme Damę im Hochzeitskleid.

Seit einigen Jahren sieht man neben diesen schlanken, 
kórperlich geiibten Frauengestalten mit der guten und vollstan- 
digen Aufrichtung andere mit einer ganz eigentiimlichen sagit- 
talen Verwindung des ganzen Leibes, die jedem Arzt und Kórper- 
bildner einen Schrecken durch den Kórper jagt. (Bild 103.) Die 
Beine stehen dabei bis zum Knie eng geschlossen und die FiiBe 
gradeaus. Aber Standbein und Spielbein werden wieder getrennt. 
Das Spielbein wird nur mit der Spitze des Schuhs auf den Boden

245



gestellt, beilaufig in der Hóhe der Ferse des Standbeines. Bis da
her scheinen wir es mit der bekannten „Venusstellung“ zu tun 
zu haben. Aber nun wird der Kórper von den Knien aus riickge- 
neigt mit gleichzeitiger móglichster Flachstellung des Beckens, 
so daB das GesaB stark eingezogen wird. Die Lendenhóhlung 
verschwindet und der ganze Riicken wólbt sich stark nach hin
ten, besonders im Brustteil, der Kopf hangt vor, die Schultern

Bild 103. Haltung der „mondanen" Damę 1930. Zeichnung nach einem 
Modejournal.

werden vorgezogen. Es ist ganz offenkundig, was durch diese 
Haltung erreicht werden soli. Die Frau soli schlank sein, mad- 
chenhaft, kindlich, knabenhaft aussehen. Deshalb miissen die 
sekundaren Geschlechtsmerkmale verborgen werden. Da die 
Kleider ganz leicht und stoffarm sind, kann man nicht durch die 
Schneiderkunst die Hiiften und die Briiste verstecken, deshalb 
miissen kunstvolle Biegungen des Rumpfes dazu helfen. Diese 
Stellung hat also die Aufgabe, Briiste und GesaB zu verbergen, 
soweit sie nicht durch enge Gummimieder zum Verschwinden 
gebracht werden kónnen, Natiirlich ist nicht allen Frauen der 
urspriingliche Zweck dieser Stellung bewuBt. Sie wird auch von 
Frauen eingenommen, die iiberschlank, ja geradezu mager sind, 
die also eine solche Hilfsstellung gar nicht brauchen wiirden. 
Die Damenmodezeitungen zeichnen die Stellung in den lacher- 
lichsten Ubertreibungen auch beziiglich der Proportionen. So 
lange diinne und gebogene Frauen gibt es nicht auf der Weit.

Dieses Beispiel aus der Gegenwart zeigt uns ein Prin- 
zip, das seit jeher die weibliche Erscheinung bestimmt oder doch 
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beeinfluBt haben diirfte. Die primare Forderung an die Frauen- 
schónheit war niemals die nach einer bestimmten Haltung, son
dern nach einer bestimmten Kórperform. Welche grotesken 
Veranderungen dabei mit dem AuBeren der Frauen vorgenom- 
men wurden, zeigt jeder Blick in ein Buch iiber die Frauen- 
moden. Zugleich sieht man aber auch, daB die Veranderungen 
fast immer nur durch mechanische Mittel, also durch Mieder 
u. dergl. zustande kamen und durch die Schneiderkunst, mit 
dereń Hilfe bald der Bauch, dann wieder das GesaB bis zur Un- 
fórmigkeit betont wurde, wahrend man z, B. durch Mieder 
riesige Briiste vorzutauschen suchte.

Die weibliche Haltung muB daher im Zusammenhang 
mit der Kleidermoae studiert werden. Diese spielt sicher auch 
beim Mann eine groBe Rolle, aber es ist doch ein wesentlicher 
Unterschied zu beachten. Beim Mann wird niemals an der ge- 
raden Aufrichtung des Rumpfes etwas geandert. Wohl aber 
werden die Schultern betont oder der ganze Rumpf wird in die 
Breite gezogen. Dann wieder sollen zwar die Schultern breit, 
die Hiiften aber ganz schmal erscheinen und die Beine sind im
mer ein Hauptgegenstand modischer Bekleidung gewesen. Bald 
tragt man weite pluderige Hosen, dann wieder ganz eng anlie- 
gende und das steht sicher in einem gewissen Zusammenhang 
mit der Beinstellung.

Bei den Frauen wird vornehmlich die Rumpfform 
abgeandert, aber nicht in gerader Aufrichtung wie bei den Man- 
nern, sondern der schóne Schwung des Leibes, die richtigen Aus- 
ladungen werden immer wieder anders verlangt. Es konnte 
sein, daB der Frauenkórper in den verschiedenen Modekleidern 
zwar in seiner Form verunstaltet, verschniirt wurde, daB aber 
die Haltung, das heiBt die Einstellung der Teile zueinander sich 
nicht zwangslaufig anderte. Wenn das so ist, so konnte die gut 
gewachsene Frau in jedem Modekleid gleich gut stehen, und nur 
das Kleid tauschte eine andere Haltung vor. Zum Teil wird das 
wohl so sein, das wird eine nahere Untersuchung, die im 
Gange ist, zu zeigen haben. Aber schon bei fliichtigem Uber- 
blicken der Frauengestalten in den verschiedenen Jahrhunder- 
ten, fielen uns einige auf, die nicht nur durch den Schneider 
zustande kommen kónnen, die zumindest eine entsprechende 
Haltung der Frauen herausfordern, weil dadurch der beabsich- 
tigte Eindruck verstarkt werden kann.

Die eine dieser Haltungen sieht man um das Jahr 1500 
herum haufig in deutschen Bildern, Stichen, Handzeichnungen. 
Man konnte sie kurz die ,,Schwangerenhaltung“ nennen. Ais 
eines der bekanntesten Beispiele nennen wir das kiissende Tanz- 
paar von Aldegrever (1539) (Bild 104). Hier wie in allen
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Bild 104. Kussendes Tanzpaar von Heinrich Aldegrever 1539. Holz-
schnitt. Bartsch Nr. 167. Die Frau in „Schwangerenhaltung."
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anderen Frauenbildern aus dieser Modezeit, ist der schwere 
faltenreiche Rock unmittelbar unter den Briisten gerafft und 
wólbt sich iiber dem Bauch zu einer ganzen Kuppel. In allen 
diesen Bildern werden die Frauen aber gleichzeitig mit weit 
zuriickgelegtem Oberkórper und mit einem runden Riicken 
dargestellt. GewiB zwingt das Kleid nicht zu einer derartigen 
Haltung. Wohl aber verstarkt die Haltung das Bild, das offen- 
bar dem Schónheitsbegriff der Zeit entspricht. DaB die Frauen 
von diesem Mittel Gebrauch machten, wird durch einen Kupfer- 
stich von M. Z. (Zasinger?) aus dem Jahre 1500 recht einleuch- 
tend gemacht. Auf diesem „Hofball in Miinchen" gehen die 
Frauen mit weit vorgeschobenem Bauch und mit dementspre- 
chend krummen Riicken, also in der betonten und iibertriebenen 
Haltung der gesegneten Frau (Bild 105). DaB es sich um ein 
weibliches Haltungsvorbild handelte, ersieht man aus vielen 
Bildern nackter Frauen, denen die Kiinstler, sogar Albrecht 
D ii r e r , die gleiche Haltung geben.

Bild 105. Vornehme Frauenhaltung 1500. Zeichng. nach einem Kupferstich 
von Zasinger: „Hofball in Munchen.”

Das zweite Beispiel einer Pragung oder Beeinflussung 
der Haltung durch die Kleidermode stammt aus einer jiingeren 
Zeit. In den Neunzigerjahren des vorigen Jahrhunderts und bis 
knapp nach der Jahrhundertwende trugen die Frauen Mieder 
mit einem Vorbau fiir die Briiste, mit weiten Ausladungen fiir 
das GesaB, aber so gebaut, daB der Bauch móglichst zuriickge- 
drangt wird. Das durch ein solches Mieder entstehende Hal-
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tungsbild (Bild 106) ist dem oben geschilderten gerade entgegen- 
gesetzt. Dort Bauch heraus, Brust hinein, jetzt Bauch hinein, 
Brust und GesaB heraus. Es ist klar, daB eine derartige Wir- 
kung wesentlich verstarkt werden kónnte, wenn die Frauen 
kreuzhohl mit vorgeschobener Brust standen. GewiB, ein Zwang 
bestand dazu nicht und Tausende von Frauen sind in den Mie- 
dern und den Kleidern gesteckt, ohne deswegen absichtlich eine 
besondere Haltung anzunehmen. Wir wissen uns aber an eine 
ganze Reihe von jungen Madchen und Frauen zu erinnern, die 
sich einer móglichst kreuzhohlen Stellung befleiBigten. Haupt- 
sachlich beim Gehen waren die Haltungsmiihen deutlich er- 
kennbar.

Bild 106. Modische Frauenhaltung ungefahr 1900. Zeichnung nach einem 
Tanzbild.

Und wiederum kann man die Spuren dieser Haltungs- 
und Kleidungsmode in der Kunst sehen, soweit sie den nackten 
Frauenkórper dargestellt hat. Es gibt nicht sehr viele, aber 
doch recht kennzeichnende Plastiken, die nackte Frauen mit 
hohlem Kreuz, hinausgedrangtem GesaB und vorgehobenen 
Briisten, ja sogar mit den Verschniirungen der Weichteile durch 
das Mieder wiedergeben und das nicht etwa in karrikierender 
Absicht. In der Frage der weiblichen Haltung spielt daher die 
Tragart des Beckens eine weit grófiere Rolle ais die Stellung 
der FiiBe.

Haltung und Stil: Wir haben im Untertitel unserer Ar
beit versprochen, einen Beitrag zur Stilgeschichte der mensch
lichen Bewegung zu liefern. Das erscheint ais AnmaBung, wenn 
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man bedenkt, daB es bis heute kaum eine Geschichte des Stils 
fiir irgend ein Gebiet kiinstlerischen Schaffens gibt, die das Ent- 
stehen, die Entwicklung und Entfaltung der Stile und die Ge- 
setze ihres immerwahrenden Wandels ursachlich zu erklaren 
vermóchte. Nur ein kleines, aber sehr gedankenreiches Buch 
von Ernst Cohn-Wiener7) darf in Anspruch nehmen, 
daB es seinem Titel entsprechend eine „Entwicklungs- 
geschichte der Stile in der bildenden Kunst" enthalt. 
Auf diese Arbeit werden wir uns im Nachfolgenden immer 
wieder beziehen miissen, hat doch Cohn-W iener nicht 
nur fiir die bildende Kunst, sondern fiir alle Kunstgebiete 
die GesetzmaBigkeit der Stilabfolge nachzuweisen gesucht. 
Wir sind nicht imstande, ahnlich groBe Linien zu zeich
nen. Nur einige wenige Gesichtspunkte wollen wir heraus- 
stellen, die fiir eine weitere Bearbeitung des von uns zusammen- 
getragenen Stoffes vielleicht brauchbar sein werden. Bei der 
gedankenlosen Oberflachlichkeit, in der das Wort Stil gegen- 
wartig in den Schriften iiber die Leibesiibungen immer wieder 
gebraucht wird, zur Bezeichnung einer persónlich eigenartigen 
Bewegung, ist es wohl nicht iiberfliissig zu erinnern, daB man nur 
von einem Stil in der Kunst sprechen kann, nicht aber vom Stil 
irgend einer Arbeit, die nur zweckhaft ist. Auch im kiinstleri- 
schen Schaffen gibt es keinen persónlichen Stil, nur eine persón- 
liche Eigenart. Stil ist das, was dem Kunstschaffen einer ganzen 
Zeit gemeinsam ist. Cohn-W iener definiert so: „Was wir 
Stil nennen, bezeichnet die kiinstlerische Gefiihlsgemeinschaft 
ais dem Gefiihl des Einzelwesens iibergeordnet." Den Stil 
einer Zeit und ihr Stilwollen kann man daher nur aus allen 
gleichzeitigen Werken der Kunst erkennen, denn „jede Kunst, 
Architektur und Malerei, Plastik und Kunstgewerbe, Dichtung 
und Musik, selbst Modę und Tanz ist das Ergebnis des Zeitge- 
schmackes, ist Stilglied. “ (Cohn -Wie n er, I., S. 5.) Vieles von 
dem, was wir iiber die Bewegung und besonders iiber die Hal
tung des Menschen mitgeteilt haben, hat mit Kunst nichts zu 
tun und deshalb auch nicht mit Stil und Stilgeschichte. Das sind 
die Zweckbewegungen, die Zweckhaltungen des Alltags und der 
Arbeit. Die Ruhestellungen, Wartestellungen des taglichen Le- 
bens kónnen ebenso rein sachlich sein, wie z. B. die Bewegungen 
und Handlungen des Kampfers, des Leichtathleten, des Schwim- 
mers. Sie stehen nicht unter den Gesetzen einer kiinstlerischen 
Entwicklung, wohl aber so wie jedes Menschenwerk unter dem 

7) Ernst Cohn-Wiener, Die Entwicklungsgeschichte der 
Stile in der bildenden Kunst. 3. Aullage. 317. und 318. Band, der Sammlung 
„Aus Natur und Geisteswelt”. Verlag von Teubner in Leipzig 1921.
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EinfluB der Kultur. Kulturbedingtheit ist also durchaus etwas 
anderes ais Kunstbedingtheit. Vieles, was wir in den Ab- 
schnitten dieser Arbeit vorbrachten, gehórt zur Kulturge- 
schichte derHaltung, nicht aber unmittelbar zu ihrer 
Stilgeschichte. Ais „Stilglied* kommen Bewegung und Hal
tung nur soweit in Frage, ais sie zum Kunstschaffen ge- 
hóren, also der Hervorbringung des Schónen dienen. Der 
Bereich der Bewegungen, die man hierher zu rechnen hat, 
ist weit gróBer ais man zunachst vermuten wiirde. Da 
ist einmal der Tanz in seinen tausendfachen Formen und 
mit seinen vielfaltigen Beziehungen zum Kult, zur Arbeit, 
ais geselliges Spiel, ais Schaustiick. Volkstanz, Gesellschafts
tanz und Biihnentanz, jeder ein Reich fiir sich, das zur Forschung 
einladt. An das Gebiet des Tanzes grenzen andere, verwandte 
an. Die kiinstlerisch stilisierten Gebarden des Verkehrs der 
Menschen untereinander, wozu ja auch die Schauhaltungen ge- 
hóren; sie sind nicht Tanz, aber man kann sie treffend ais tan- 
zerische Bewegungen und Haltungen bezeichnen. Vieles aus dem 
Gebiet des Spiels mit der Bewegung miissen wir herrechnen, wir 
nennen nur die Massenfreiiibungen des deutschen Turnens, die 
Eislaufkunst. Beide folgen tanzerischen Gesetzen, wenngleich sie 
nicht Tanz sind. Und fi i e hat nicht ganz Unrecht, wenn er jene 
militarischen Aufziige und Schaustellungen, die nicht zweckhaft 
sind, sondern nur der Hervorbringung des Schónen dienen, mit 
zum Tanz rechnet; sie sind ebenfalls tanzerische Bewegungs- 
kunst. Dagegen scheint es uns richtiger, jene Bewegungskiinste 
nicht zu den tanzerischen zu zahlen, die in der Art der Gerate- 
kunststiicke des deutschen Turnens, schwierige und erstaunliche 
Bewegungen hervorzubringen suchen, denn sie sind nicht nach 
Schónheitsgesetzen aufgebaut.

Immerhin besteht noch eine weit gróBere Verwandt- 
schaft zwischen den gauklerischen Bewegungskiinsten und den 
tanzerischen, ais zwischen den Kunststiicken und den sachlichen, 
zweckhaften Leibesiibungen; oder um Beispiele zu bringen: Die 
Riesenwelle am Reck steht dem Tanz einer Ballettanzerin weit 
naher, ais dem Hochsprung oder Schnellauf des Leichtathleten. 
B i e geht sicher zu weit, wenn er alle kórperlichen Spiele, zu 
denen ja Sport und Turnen gehóren, zum Tanz rechnet, zum 
„Tanz im Dienst". Von Tanz darf man nur dann sprechen, wenn 
die menschliche Bewegung kunstgemaB geformt wird, wenn 
sich in ihr ein Stilwollen ausdriickt. Bisher hat nur B i e ver- 
sucht, diese gewaltige Fiille in eine Form zu bannen. ihre Teile 
zusammenzudenken; sein Buch „Der Tanz“ ist eine Schau iiber 
das ganze Gebiet der Bewegungskunst.
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Wir haben daraus nur eine kleine Teilfrage herausge- 
griffen, das aufrechte Stehen und auch dieses vertolgten wir nur 
an dem Leitmotiv der Beinstellungen. Es ist daher wohl klar, 
daB wir in der Erkenntnis dieser Beengtheit im Vorwurf keine 
iibertriebenen Erwartungen beziiglich der Ergebnisse der Unter- 
suchungen hegen kónnen.

Suchen wir nunmehr festzustellen, ob in der Reihen- 
folge der Schauhaltungen, soweit wir sie verfolgen konnten, 
irgend eine GesetzmaBigkeit oder Regel aufzufinden ist.

Dazu miissen wir nochmals kurz wiederholen, wie die 
Schaustellungen innerhalb des Heeres, des Fechtens, des Tanzes 
aufeinander folgen.

Heer:

1. Landsknechtstand; breite Gratschsteilung; 
Haltung des Kampfs mit schweren, beidhandig ge- 
fiihrten Waffen; persónlich, keine Massenstellung. 
(Bild 107.)

2. Rapierstellung; Standbein und schrag vor- 
gestelltes Spielbein; natiirliche Wartestellung, zu- 
gleich Ausgangsstellung zum Fechten mit einhandig 
gefiihrten StoBwaffen; persónliche Stellung, nicht 
von der Masse bedingt. (Bild 108).

3. Schmale Gratschsteilung. Ausgangsstel
lung zum SchieBen. Bereits unpersónlich und starr; 
Teil eines taktischen Mechanismus. (Bild 109).

4. Winkelstand. Symmetrische Stellung mit ge
schlossenen Beinen und nahezu oder ganz geschlos
senen Fersen aber mit auswarts gedrehten FiiBen. 
Nur mehr taktische Stellung nicht Kampfmittel 
(beim SchieBen wird eine andere Haltung ein- 
genommen!) ais taktische Stellung aber zweckhaft, 
bis auf den FuBstellungsschnórkel. Mechanische 
unpersónliche Massenstellung. (Bild 110).

5. Winkelstand wie bei 4. Nach Aufgabe der 
Lineartaktik in jeder Hinsicht unsachlich. Formale 
Drillstellung und Paradestellung. (Bild 111).
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Fechter:

1. Schwertstellung. Gratschstellung. (Bild 112, 
113). Rein sachliche Ausgangsstellung und zugleich 
Kampfstellung. (Siehe Heer P. 1).

2. Rapierstellung. (Siehe Heer 2) auBerdem ge- 
brauchlich nahezu geschlossener Parallelstand 
Agrippa (Bild 114), Thibault (Bild 115). Rein sach
liche Ausgangsstellung, nicht zugleich Kampfstellung.

3. Florettstellung. Pose der Menuettreverenz. 
Rein tanzerisch. Keine sachlichen Beziehungen zum 
Fechten. (Bild 116, 117).

4. Schlagerstellung. Geschlossene Beine, ge- 
winkelte FiiBe. Willkiirlich bestimmte, fechterisch 
ganz unzweckmaBige Stellung. (Bild 118).

5. Stellung des modernen Sportfech- 
t e r s. (Bild 119). Willkiirlich zeremonieller Win
kelstand ohne sachliche Beziehung zum Fechten.

15. Jhdt.
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Bild 113. 16. Jhdt. Deutschland.
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Bild 118. 1798.
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Bild 119. Grundstellung und Richtungslinie des modernen Florettfechtens 
aus Mariello, Fechtbuch, bearb. v. Kiesewetter, Ver- 

lag IBleib, Berlin, 1900.

Tanzer:

1. Schreittanzstellung. Geschlossene pa- 
rallele Ausgangsstellung zum Gehen, oder natiirliche 
Wartestellung mit schrag gestelltem Spielbein. 
(Bild 120).

2. Menuett stellung. Wie 1) aber mit Auswarts
drehung des Spielbeines. Ausgangsstellung zum 
Gehen auf gewundener Bahn. Verzierlichung. 
(Bild 121).

3. Wal zerst ellung. Geschlossene Fersen, aus
warts gedrehte FiiBe. (Bild 123). Ausgangsstellung 
zum Walzerschritt in geschlossener Fassung. 
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(Bild 122). Menuettstellung nur mehr von der Damę 
im Verkehr verwendet, aus dem Tanz aber aus- 
geschieden.

4. Foxtrottstellung. Geschlossene Beine und 
geschlossene und parallele FiiBe. Ausgangsstellung 
und Tanzstellung im Schiebetanz mit enger Fassung. 
(Bild 124).

Bild 120. 1600.

Bild 121. 1730.
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Bild 124. 1930.
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Diese Reihen zeigen manches gemeinsame. In allen 
kommen die gleichen Stellungen vor und annahernd auch in der 
gleichen Reihenfolge; sie treten allerdings nicht gleichzeitig in 
jeder Reihe hervor. Der Winkelstand z. B. kommt zuerst im 
Heer auf, die Parallelstellung zuerst im Tanz. Die Gratsch
stellung lieB sich im Tanz nicht ais angesehene Schauhaltung 
nachweisen. In den ersten Tanzbiichern wird sie aber wenig- 
stens erwahnt. C a r o s o warnt vor Ubertreibungen, Tabou
rot zahlt sie unter den weiblichen Tanzstellungen auf. In Italien 
und wohl auch in Frankreich sah man also in der zweiten Halfte 
des 16. Jahrhunderts das Gratschen nicht mehr ais gute gesell- 
schaftliche Stellung an. Wie sich die Deutschen in ihren Tanz- 
salen verhielten, ist nicht bekannt. Ihr Mannesideal war zu 
dieser Zeit aber sicher nicht der Kavalier, sondern der Lands- 
knecht, deshalb bevorzugen sie die Gratschstellung.

Ferner muB noch erwahnt werden, daB die Menuett- 
stellung niemals Schauhaltung des gemeinen Soldaten wurde. 
Wohl aber standen die Offiziere wenigstens auBer Dienst in 
dieser gezierten Stellung. Die Position III scheint aber vor- 
iibergehend Soldatenstellung gewesen zu sein, ais kurzes Vor- 
spiel zur symmetrischen Winkelstellung.

Deutschland hat bis zum dreiBigjahrigen Kriege seine 
eigene Entwicklung, dann steht es unter franzósischem EinfluB. 
Von 1700 angefangen gibt es gemeinsame europaische Schau- 
haltungen.

In jeder Reihe gibt es sachliche und unsachliche Schau- 
haltungen. Sachliche Stellungen sind von der Tatigkeit be- 
stimmt, sie sind entweder Arbeitsstellungen oder Ausgangs- 
stellungen. Die unsachlichen Stellungen sind reine Ornamentik, 
losgelóste Kunstform oder abstrakte Schulform. Hierher ge- 
hórt der Salut d’armes, die Reverenz des Florettfechtens, die 
mit der Menuettreverenz nahezu ubereinstimmt, aber auch die 
militarische Paradestellung „Winkelstand" in der Zeit des 
Schwarmlinienkampfes.

Innerhalb der Reihen Heer und Fechten geht die Ent
wicklung von den sachlichen Stellungen, der Reihe nach von 
der Kampfstellung und Ausgangsstellung zu den unsachlichen 
Stellungen und zwar entweder zur Schmuckform oder zur Schul
form. Fiir den Tanz laBt sich eine solche Abfolge nicht gut 
behaupten, da der Tanz ja iiberhaupt nichts zweckhaftes ist; 
alle Tanzstellungen sind reine Schaustellungen; alle diese 
Schaustellungen hangen aber mit der Tanztechnik zusammen. 
Dennoch waltet das gleiche Gesetz, nur muB man es anders 
formen; etwa so: die Gesellschaftstanze steigen von den Schreit- 
tanzen, die nur ein stilisiertes Gehen der Paare sind, zu dem 
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Menuett auf, mit seinen verschnórkelten Bewegungen und Be- 
wegungsbahnen und weiter zu den Rundtanzen, die mit dem ge
sellschaftlichen Verkehr und mit dem Gehen nichts mehr zu 
tun haben, endlich zu den Schiebetanzen, die wieder ein stili- 
siertes Gehen sich eng umschlingender Paare sind. Je mehr 
der Tanz ais Bewegungsgrundlage die natiirliche Tatigkeit 
,,Gehen“ hat, desto einfacher und natiirlicher ist die Ausgangs- 
haltung und dementsprechend die Schauhaltung,

Iiberall sehen wir daher, daB stark funktionelle Schau- 
haltungen von funktionell kaum mehr erklarbaren Schauhal- 
tungen gefolgt werden und endlich von ganz abstrakten, rein 
kunstmaBigen oder schulmafiigen Formen.

Darin scheint uns eine deutliche Ubereinstimmung mit 
jenen Gesetzen zu liegen, die Cohn-W iener fiir die bil- 
dende Kunst aufgestellt hat und in denen er das wellenfórmige 
Aufeinanderfolgen der Stile ausgedriickt sieht. Er unterscheidet 
zwei gegensatzliche Stilformen, die tektonische Form und 
die kontratektonische Form.

Die tektonische ist am starksten sachlich von der Bau- 
aufgabe gebunden, die ruhend tektonische ,,formt sich rein 
aus Sachbedingungen, die gegliedert tektonische motiviert sie 
bereits und geht schon in Bewegung uber". (S. 91). Die kontra- 
tektonischen Formen suchen den Stilreichtum, die Stilbewegung. 
Ihre Unterformen sind die pathetisch bewegte und die 
richtungslose bewegte Form. Diese Linie kehrt nach 
Cohn-Wiener in der Śtilgeschichte der bildenden Kunst 
immer wieder.

Aber noch eine Ubereinstimmung glauben wir zu er- 
kennen. In sehr geistvoller Weise bezieht Cohn-Wiener die 
Stile auf die soziale Struktur. Zeiten, in denen der Reichtum 
sich in den Handen weniger Menschen oder einer diinnen Schicht 
sammelt, kennen nur eine Kunst der Reichen, die prunkhaft 
und kostspielig ist. Das iibrige Volk hat dann iiberhaupt keine 
Kunst. „Jeder tektonische Stil ist echt sozial, weil die Schlicht- 
heit seiner Formen auch dem Armsten jede Stilschónheit gónnt, 
und sie auch der letzte Handwerker in gleicher Folgerichtig- 
keit und mithin Schónheit schaffen kónnte, ja muBte." (S. 98, 
Bd. 2).

Nirgends gilt das starker ais in Fragen des Stehens und 
Bewegens der Menschen. Die Gebarden sind offenkundig ab- 
hangig von der Schicht, der sie entstammen, die sie zu ihrem 
Gebrauch, zu ihrer Verstandigung geschaffen hat. Es gibt kaum 
einen gróBeren Unterschied, ais den zwischen der prunkvoll 
zierlichen Kavalierstellung am Hofe Ludwigs des Yierzehnten 
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(Menuettstellung) und dem schlichten Parallelstand unserer 
Tage. Ornamentaler Uberschwang gegen Zweckschónheit, die 
jeder, auch der Armste und starkst Beschaftigte, haben kann. 
Kein Wunder ist es demnach, daB man die verschiedenen Stel
lungen ohne Gewaltsamkeit den in der bildenden Kunst seit 
langem unterschiedenen Stilbenennungen zuordnen kann. Die 
Gratschstellung in Italien der Friihrenaissance, in 
Deutschland der sogenannten deutschen Renaissance, die natiir- 
liche Standbein-Spielbeinstellung in Italien der 
Hochrenaissance und dem fruhen Barock, in Deutschland eben- 
falls dem fruhen Barock; die gezierte Menuettstellung 
dem franzósischen Prunkbarock und dem Rokoko; die Win
kelstellung dem Empire und endlich den Parallel
stand dem Stil der neuen Sachlichkeit. Wir haben hier immer 
nur die Zeit angegeben, in der die betreffende Schaustellung 
bereits in ihrer Hochbliite und Hauptgeltung stand, nicht aber 
die oftmals recht lange Vorbereitungszeit. Der Winkelstand 
bcreitet sich ja bereits um das Jahr 1750 in den Heeren vor, zur 
allgemeinen Schaustellung der Manner wird er aber erst um 
das Jahr 1800 und da hóchst wahrscheinlich in einem Zusam- 
menhang mit der franzósischen Revolution, dem neuen demo- 
kratischen Empfinden, und zugleich mit der Anderung der 
Mannertracht. Und auch die Schiebetanze mit ihrer pa
rallelen FuBbewegung sind schon lange vor dem Jahre 1920 
vorhanden, obgleich man den Parallelstand erst von diesem 
Jahre an eine anerkannte Zeithaltung nennen darf. Oder um 
noch ein altes Beispiel zu erwahnen, schon im 12. Jahrhundert 
kampften die Ritter mit Bihandern, schon im 14. Jahrhundert 
bluhten in Deutschland die burgerlichen Fechtschulen; aber erst 
im 16. Jahrhundert, dem der Landsknechte, sieht man die 
Gratschstellung in Deutschland ais wiirdigen Ausdruck der 
Mannlichkeit an, erhebt sie zu d e r Schauhaltung.

Ist durch diese Zusammenhange das Stilwollen ursach- 
lich geklart? Selbstverstandlich nicht, denn der Stil entsteht 
aus dem Irrationalen, wie die Sitten oder die Religionen. Wohl 
aber kann man daraus ablesen, daB jeder Stil sich lange Zeit vor- 
her sachlich vorbereitet. DaB die FuBheere vom Lands- 
knechtstand zu einer Stellung mit geschlossenen Beinen kommen 
muBten, war bereits entschieden, ais man zur Lineartaktik 
iiberging. Der Winkelstand, der bald zu einer allgemeinen biir- 
gerlichen Stellung wurde, ist wiederum die Einleitung und Vor- 
bedingung zum rein sachlichen Stehen und Bewegen der jiing- 
sten Zeit. Das „stillose" 19. Jahrhundert zeigt auch in einer 
scheinbar so nebensachlichen Einzelheit, dem FuBwinkel, daB es 
stillos und unsachlich ist; in der weitgehenden Yereinfachung 
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der Haltung bis zur nahezu vollstandigen Geschlossenheit zeigt 
es sich aber immerhin ais eine unmittelbare Vorbereitungszeit 
oder Ubergangszeit zu einem neuen Stil.

Cohn-Wiener lehnt scharf jeden Versuch ab, die 
Stile aus der menschlichen Bewegung ursachlich zu erklaren. 
GewiB, so schlicht liegen die Dinge nicht; aber es scheint uns, 
daB das Heraufkommen eines neuen Stilwollens sich lange Zeit 
vorher in den Anderungen der menschlichen Bewegung zu er- 
kennen gibt. Sollte nicht iiberhaupt der Kórper zuerst das 
neue Werden widerspiegeln? Ist doch kein Instrument des 
kiinstlerischen Ausdrucks unmittelbarer und ursprunglicher ais 
der eigene Kórper. Diese Frage wird nie verlaBlich beant- 
wortet werden, denn keine Kunst hinterlaBt so wenig Spuren 
und so undeutliche, wie diese8).

8) Wir habens bewufit vermieden, auf die Frage der rassischen Be- 
dingtheit der Stile einzugehen. Nicht weil wir eine solche Fragestellung 
ablehnen wiirden, sondern nur deshalb, weil gegenwartig auf diesem Wege 
keinerlei Gewinn fiir unsere Arbeit erhofft werden konnte. Wie vorsichtig 
man sich gegeniiber den hergehórigen Schriften verhalten muB, mogen zwei 
Stellen aus der „Rassenkunde des deutschen Volkes” von Giinther 
(12. Aufl. Lehmann, Miinchen 1928) zeigen. G ii n t h e r schreibt (S. 171) 
im Abschnitt iiber die Bewegungseigenheiten der Rassen, „Beim Stehen 
zeigen Frauen vorwiegend ostischer Rasse meistens eine breite Stellung 
mit gleichbelasteten auseinandergestellten FiiBen, Frauen vorwiegend nor- 
discher Rasse stehen mit geschlossenen FiiBen, Manner und Frauen nordi- 
scher Rasę belasten beim Stehen meistens ein Bein mehr ais das andere 
(Standbein, Spielbein), wobei sich bei den Frauen wieder jener anmutig wir- 
kende Flufi der Kórperhaltung zeigt." Es ist eigentlich iiberfliissig zu sagen, 
daB G ii n t h e r nur die nicht gerade erschiitternde Beobachtung mitteilt, 
daB dicke Menschen gerne breitspurig stehen, weil das mehr Gleichgewicht 
gibt, wahrend schlanke Menschen diese Stellung nicht notgedrungen einzu- 
nehmen brauchen. Wenn man jeden dicken Menschen ostisch nennt und 
jeden schlanken nordisch, westisch oder dinarisch, dann kann man zu einem 
solchen Satz kommen. Noch leichtsinniger ist eine andere Stelle aus dem 
gleichen Werk (S. 173): „In Deutschland ist das nordische Rassenbild auch 
in den Bewegungen yorbildlich, selbst in den Gebieten vorwiegend ostischer 
Rasse. Schon erwahnt ist worden, daB die straffe, turnerische Haltung, 
„Brust heraus, Bauch hinein", dem gestrafften nordischen Kórper (wohl 
auch dem dinarischen) entspricht, daB aber diese Kórperhaltung dem 
ostischen Menschen nicht artgemaB und darum vielfach zuwider ist. Die 
Vorbildlichkeit dieser Haltung im ganzen deutschen Gebiet muB demnach 
ais ein Aufzwingen des nordischen Rassenbildes in dessen preuBischer Aus- 
pragung gelten. Tatsachlich kann eine solche Haltung auch dem gedrungenen 
ostischen Kórper, der dazu noch zur Wohlbeleibtheit neigt, nicht artgemaB 
sein, Ebenso scheint der ostische Mensch sich dem deutschen turnerischen 
Schritt eher anzupassen, ais daB er ihm arteigen ware. Mir scheint ge
radezu, -ais ob der ostischen Rasse eine gewisse Neigung zum Kniegang art
gemaB ware, mindestens aber eine Gangart, die einerseits viel schwerer 
ais die westische, andererseits minder fórdernd und entschieden ais die 
nordische Gangart ist."

Darin ist so ziemlich jeder Satz falsch und schief. Wahr ist nur,
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Haltungserziehung: Wir sind also zu dem Ergebnis ge- 
kommen, daB man der Erziehung zu einer guten Haltung im All- 
tag am besten dient, wenn man die SchluBstellung 
alsGrundstellungimSchulturnenwahlt. Selbst- 
verstandlich werden daneben immer alle anderen sonstigen 
Wartestellungen, Ausgangsstellungen und Arbeitsstellungen an- 
gewendet werden, je nach der Bewegungsaufgabe, die man sich 
stellt. Irgendwelche stilisierte Haltungen diirfen im Schulturnen 
nicht angewendet werden; es wiirde dadurch gesellschaftlich- 
tanzerisch oder militarisch verengt werden.

Gegenwartig begiinstigt die Modę sehr stark das Stehen 
mit gleichlaufenden FiiBen. Diese Art zu stehen wird in weiten 
Kreisen ais schon empfunden, die bildende Kunst wendet sie in 
ihren Werken im steigenden MaBe an. Das Schulturnen hat es 
aber nicht notwendig, sich auf diese Zeitstrómung zu berufen. 
Die Griinde, die fiir das geschlossene aufrechte Stehen sprechen, 
sind zeitlos, biologisch. Sie stehen iiber dem Wandel des 
Schónheitsempfindens,

Darum fallt es nicht schwer, die Kinder zur Mitarbeit 
zu gewinnen, was ja fiir jede Haltungserziehung von ausschlag- 
gebender Bedeutung ist. Sie miissen eine Haltung ais richtig 
und natiirlich erkennen und nicht nur ais Vorschrift fiir den 
Turnsaal ansehen. Dann ist man ihrer Mitarbeit sicher und 
kann auf das Mittel des Drills verzichten. Um durch blofies 
Drillen einen dauernden Haltungswandel herbeizufiihren, dazu 
wiirde ja der Turnunterricht niemals ausreichen. Nicht einmal 
das Militar hatte ohne gefiihlsbetontes Haltungsideal auskom- 
men kónnen, obgleich es reichlich Zeit zum Drillen hat.

Das Schulturnen wird allerdings nur dann in der Frage 
der Haltungserziehung durchgreifen kónnen, wenn es in allen 
seinen Teilen sachlich und natiirlich bleibt, wenn es immer 
und iiberall cne biologischen Bindungen achtet. Damit ist es 
durchaus nicht zur Niichternheit verurteilt. Die Darstellung 
des Schónen braucht ihm nicht fremd zu bleiben; seine Schón- 
heit wird aber nicht „richtungslos bewegt“, sondern tek- 
tonisch“ sein.

daB ein kleiner, dicker Mensch noch haBlicher aussieht, ais ein groBer, 
schlanker, sobald er sich in die „nordische“ Stellung begibt, die allerdings 
nicht von den PreuBen, sondern von den Franzosen erfunden worden ist, 
und auch gegenwartig gar keine deutsche Besonderheit darstellt. Die Stel
lung ist nicht etwa nur dem „ostischen" Menschen zuwider, sondern jedem 
Menschen, der die gerade Aufrichtung von einer krampfhaften Untertanen- 
pose unterscheiden kann.
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Schlusswort:

In aufrichtiger Dankbarkeit gedenke ich der vielen 
hilfsbereiten Menschen, ohne die es unmóglich gewesen ware, 
diese schon vor fiinf Jahren begonnenen Untersuchungen mit 
der erforderlichen Griindlichkeit und Breite durchzufiihren. Ich 
fand iiberall Anteilnahme und Unterstiitzung. Das ósterr. Kriegs- 
archiv, die Nationalbibliothek, die Universitatsbibliothek in 
Wien und die Albertina stellten bereitwilligst ihre Biicher- 
schatze zur Verfiigung, die Bibliothek des Bundesministeriums 
fiir Unterricht half werktatig beim Aufsuchen und Beschaffen 
der seltenen Quellenwerke mit. Herr Universitatsprofessor 
Dr. T i e t z e und Herr Oberamtsrat Dr. D o n i n berieten mich 
kunstgeschichtlich und verschafften mir mehrere wichtige 
Biicher, Herr Universitatsprofessor Dr. Spitzy stellte mir 
medizinische Schriften zur Verfiigung, durch Herrn Major S o r e 
konnte ich Biicher aus dem Bestand des Bundesministeriums 
fiir Heereswesen in Wien erhalten. Fraulein Hildę Fischer 
zeichnete nicht nur verstandnisvoll die Bilderreihe der Schau- 
haltungen, sie suchte auch mit Eifer kennzeichnende Vorlagen 
dafiir auf. Frau Professor Dr. M. Streicher half beim 
Durchsuchen der Turnschriften. Herr Dr. Nieuwenhuis 
lud mich in sein gastliches Haus nach Amsterdan, wo ich, fern 
von der Hast und Arbeitsmiihe eines anstrengenden Berufes 
diese Arbeit endlich zum Druck reif machen konnte. Es ist 
mir ein Bediirfnis, allen auch an dieser Stelle meinen Dank 
auszusprechen.
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PROF. DR. WEYL

DREISSIG JAHRE 
RECHTSPRECHUNG ZUR FRAGE 

DER LEIBESuBUNGEN
Mit der fortschreitenden Entwicklung der Leibesiibungen in Schulen und 
Vereinen ist auch die Verantwortung des Lehrenden andauernd gestiegen. 
Die Vielseitigkeit der turnerischen und sportlichen Ubungen und die fiir ihre 
Abwicklung notwendigen technischen, stets einwandfreien Ubungs- und 
Lehrstatten erfordern vom Lehrer taglich neue umfangreiche Sachkennt- 
nisse. Dazu gehórt auch die Frage der Verantwortlichkeit des Fiihrers bei 
etwaigen Ungliicksfallen. Die sich daraus ergebende Fragestellung heifit: 
Wer haftet fiir den Unfall? Wann liegt Fahrlassigkeit vor? Wann ist der 
Ubende haftbar? Welche Vorsorge muB man der Ubungsstatte und dem 
Ubungsmaterial angedeihen lassen? Wann fallt die Ersatzpflicht fort? Was 
ist kontraktliches und auBerkontraktliches Verschulden? — Alle diese 
Fragen behandelt der Verfasser an Hand von tatsachlichen Gerichtsentschei- 
dungen der letzten 30 Jahre. Es handelt sich in diesem Buche also nicht 
um eine trockene juristische Betrachtung, sondern um eine lebensvolle Wie- 
dergabe des tatsachlich Geschehenen und noch taglich Móglichen. Wenn 
auch an sich fast alle Lehrenden in Schulen und Vereinen durch Haftpflicht 
und Unfallversicherung gedeckt sind, so beweisen doch die verschiedensten 
Gerichtsentscheidungen, daB oft wegen Unkenntnis der einschlagigen juri- 
stischen Bestimmungen der Leiter turnsportlicher Ubungen bei eingetrete- 
nem Schaden verantwortlich gemacht wird. Aus diesen Griinden heraus ist 
die Kenntnis der Schrift fiir jeden Lehrenden sowohl im Interesse seiner 
eigenen Person ais auch mit Riicksicht auf das Wohl seiner ihm anbefohle- 
nen Schiller eine Notwendigkeit.

AUSZUG AUS DEM INHAŁT:
Haftung fiir Unfalle: Verschulden — Sachbeschadigung — Vorsatz oder 
Fahrlassigkeit — Tater — Durchkreuzende Erwagungen — Nebenfragen. 
Der Ubende selber ais fahrlassiger Tater. Der Ubende ais Beschadigter. 
Fiirsorge fiir die Ubungsstatte: Turnhalle — Turnplatz — Spielplatz — Rodel- 
bahnen — Badeanstalten — Eisbahn — Rennbahn — Kegelbahn — Ver- 
kehrswege. Die Fiirsorge fiir das Ubungsmaterial: Fur die betreffende Ubung 
ungeeignetes Materiał. Die sonstigen Fiirsorgepilichten des Ubungsleiters: 
Ubungsfeld — Ubungsart. Zusammenfassung der Pflichten beim jedes- 
maligen Ubungsbetrieb: Pausen in den Schulstunden, freiwilliges Turnen, 
Kiirturnen, Fiirsorge nach eingetretenem Unfall, Beriicksichtigung der Indivi- 
dualitat des Ubenden. Die Person des Ersatzpilichtigen: Der Ubende selber 

■— Der Ubungsleiter — Der Verein, die Stadt, der Staat, das Reich — Ein 
Mitiibender — Vorturner, Zeugwart — Verkaufer mangelhafter Ubungs- 
gerate, Vermieter von Ubungsstatten — Mehrere Tater. Die Person des 
Ersatzberechtigten: Der Verletzte selber bezw. seine Angehórigen — Be- 
schadigtes Publikum. Fortfall der Ersatzpflicht: Mitschuld des Beschadig- 
ten — Jugendlichkeit des Taters — Vertraglicher AusschluB der Haftung. 
Kontraktliches oder auBerkontraktliches Verschulden. — Haftpflichtver- 
sicherung, Haftung fiir Abhandenkommen von Kleidern, Strafrechtliches. 
Fahrlassige Tótung, fahrlassige Kórperverletzung usw.
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PROF, DR. H. WOLFF

DER SPORT
UND SEINE 

STATISTISCHE 
BETRACHTUNG

Eine systematische, zusammenfassende Darstellung vom verwaltungs- und 
kulturpolitischen Standpunkt aus.

Gebunden RM 3.60

Wertvolle Hinweise fiir die tagliche Praxis. — Wege zum positiven Zu- 
sammenarbeiten der Vereine und Verbande mit den Behórden. — Wo ist 

behórdliche Hilfe zu erwarten? — Sportfinanzen.
Diese Schrift ist fiir jeden Verband, Verein, Turn- und Sportfiihrer von 
unschatzbarem Wert und sollte wegen ihrer geringen Kosten iiberall ange- 

schafft werden.

AUS DEN ZAHLREICHEN URTEILEN:
Der Stadtetag: . . . Das Kernproblem liegt in der Sportfinanzstatistik und 
ihrer Auswertung. Start und Ziel: .... zeigt, wie das Hinausgreifen iiber 
die Mitgliederfragen zum positiven Zusammenarbeiten der Vereine und 
Verbande mit den Behórden fiihrt. B. Z. am Mittag: Eine interessante und 
wertvolle Abhandlung .... Vereins- und Verbandswesen, Sportstatten, 
Wertungsmethoden, Sportunterricht, Rekorde, Training, Veranstaltungen 
und Schulturnen, sowie Arztfragen und Finanzen werden liickenlos erfafit. 
D. R. A.-Mitteilungen Niedersachsen: Ohne solche Biicher gibt es keinen 
Fortschritt, kein Vorwarts. Sie sind die besten und billigsten Fórderer un- 
serer Turn- und Sportsache. Ostdeutsche Morgenpost: . , . der Wert dieses 
Buches tritt besonders dann in Erscheinung, wenn Vereine und Verbande 
auf die materielle und ideelle Unterstiitzung der Behórden angewiesen sind 
und diesen an Hand von Zahlen die Notwendigkeit ihrer Forderungen be- 
weisen wollen............ machen das Buch zu einem unentbehrlichen Ratgeber.
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MINISTERIALRAT DR. A. MALLWITZ 

DIE ERSTE 
AMTLICHE SPORTSTATISTIK

Quellenwerk iiber Turnen, Sport und Wandern, Ubungsstatten, Vereinswesen 
Mit zahlreichen graphischen Darstellungen und einer Mustersammlung von 

Tabellenvordrucken. Titelentwurf Prof. Max Bóhm.
Gebunden in Ganzleinen RM. 12.80

Zeigt den Weg, wie einer den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechenden 
Bewertung des gesunden, leistungsfahigen Menschen Rechnung zu tragen ist. 
Ein Nachschlagewerk einzig in seiner Art, ohne das keine Gemeinde, kein 
Verband, kein Verein, iiberhaupt niemand auskommen kann, der sich mit 
den Fragen der Volksgesundheit und kórperlichen Ertiichtigung beschaftigt.

AUS DEN ZAHLREICHEN ANERKENNUNGEN: 
Bayerische Kommunal-Korrespondenz: Einen vorziiglichen Einblick in die 
sportliche Arbeit bietet dies typographisch sehr gut ausgestattete Werk. 
Sport des Mittag: Eine interessante Zusammensellung, Zahlen, die lehr- 
reiche Aufschliisse geben. Diese Statistik ist ebenso wichtig wie kauf- 
mannische Buchfiihrung, wenn man einen Uberblick behalten will. Deut
sches Statistisches Zentralblatt: Es ist erstmalig und einmalig eine Grund- 
lage geschaiien fiir die Behbrden des Staates bis herunter zu den Gemein- 
den und die sporttreibende Bevólkerung und ihre Organisation. Gemeinde 
und Wirtschaft: Ein auBerordentlich interessantes Werk. Der sachsische 
Gemeindetag: Ein unentbehrliches Nachschlagewerk. Deutsche Allgemeine 
Zeitung: . . , gleich unentbehrlich fiir den Arzt, den Hygieniker, den Par- 
lamentarier, den Verwaltungsbeamten, den Padagogen und Sportiiihrer. 
B. Z. am Mittag: Ein aufschluBreiches unentbehrliches Werk. Markische 
Turn- und Sportzeitung: Es ist ein auBerordentlich verdienstvolles Werk; 
wir erhalten einen Einblick in alle Fragen. Man muB es begriiBen, daB 
diese erste groBziigige deutsche Statistik fiir Leibesiibungen Tat geworden 
ist. Die hervorragende Ubersichtlichkeit, auch die auBere Aufmachung 
werden bei jedem, der sich mit dem Buch befassen will oder mufi, auBer- 
ordentliche Anerkennung finden. Sachsische Gemeinde-Zeitung: . . . wert- 
volles Tatsachenmaterial, OstpreuBische Zeitung: An Hand dieses Werkes 
ist es nun móglich, den Gesamtstand der Turn- und Sportbewegung zu er- 
fassen. Die Leibesiibungen: Die Darstellung ist keineswegs trocken. Sie 
gibt so wichtige Anregungen, daB es sich lohnt, genauer hineinzusehen. Es 
ist ein Werk entstanden, das die Grundlage weiteren staatlichen und pri- 
vaten Schaffens auf dem Gebiet der Leibesiibungen werden kann. Sport- 
politische Rundschau: Zum ersten Małe ist uns ein so umfassender Einblick 
in die Sportarbeit von Staat, Gemeinden, Verbanden und Vereinen er- 
moglicht. PreuBische Gemeinde-Zeitung: Es bedeutet volksgesundheitlich 
die Schaffung des ersten groBen Quadersteines, auf dem der praktische 
Arzt, der Hygieniker, der Verwaltungsbeamte, der Padagoge und der Sport- 
fiihrer aufbauen wird, um ungelósten Problemen naher zu kommen. Deut- 
scher Polizeisport: Bestimmt, dem Wohle unserer gesamten Volksgemein- 
schaft zu dienen. Auch der auBeren Aufmachung nach ist das Buch eine 
Zierde fiir jeden Biicherschrank. Rundschau fiir Kommunalbeamte: Alle 
an der Entwicklung eines gesunden Sportes und der Fórderung unserer 
Volksgesundheit interessierten Kreise werden mit Freuden dies wichtige 
Buch zur Hand nehmen, dessen Anschaifung wirklich nur angelegentlichst 
zu empiehlen ist.
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AUGUST FRICKE

FRISCHE FAHRT
Mit 116 Linolschnitten.

Gebunden in Ganzleinen RM 5.80.
Stellt vor uns das Bild unserer Jugend, wie es in solcher Eindringlichkeit 
und Geschlossenheit wohl kaum schon irgendwo gegeben worden ist. — 
Kraftvoll und reich wachst aus diesem Buch, was Jugend ist. — Es 
richtet sich in gleicher Weise an alle Padagogen — Jugenderzieher — 
Jugendleiter, Eltern und an die breite Oeffentlichkeit. An diesem Buch 
soli niemand yoriibergehen, der unsere Jugend yerstehen lernen will.

AUS DEN ZAHLREICHEN URTEIŁEN: 
Prof. Dr. Nohl: .... mit diesem Buche eine ganz groBe Freude gemacht. 
Auf diese Weise geht es . . . zu diesem Buche werde ich unmittelbar Ja 
sagen. Hessische Schulzeitung: Wir wollen dankbar sein fiir die Gelegen
heit, Einblick in das Leben der hóheren Schulen zu erhalten durch dieses 
Buch mit dem verheiBungsvollen Titel, Man kann sich nicht des Eindrucks 
erwehren, daB dies Werk sehr stark vom Werden eines Neuen kundet, 
vom Eigenwerke der Jugendzeit und einer hóheren Reife, .... den jungen 
Menschen fahig zu machen zur selbstandigen Auseinandersetzung mit den 
groBen Aufgaben des Lebens. Gerade dies Buch mit seinen zahlreichen, 
so uberaus instruktiven und unmittelbar wirkenden AuBerungen darf ais 
reiche Quelle betrachtet werden. Prof. Sautter: Ich habe mich so sehr ge- 
freut iiber diese Sammlung von Jugendarbeit, die uberzeugend zum Aus- 
druck bringt, dafi es nicht nur gute Klassen, sondern endlich wiederum 
eine Schule gibt .... Die „Frische Fahrt” bringt uns schon nach heute 
noch fernem padagogischen Neuland und Neuleben. Lic. Schafft: . . , mich 
sehr begeistert hat. Ich habe den Eindruck, daB hier wirklich der starre 
Panzer durchbrochen ist und ein sehr schónes und unmittelbares Leben 
sich Bahn bricht. Jungę Stimmen: Ein Jugendspiegel fiir Eltern und Lehrer. 
Zeigt die Jugend, wie sie heute fiihlt, denkt, spricht, wie sie ist und wie 
sie behandelt sein móchte. Das Werk ist berufen, zu erschliefien, was viele 
nicht sehen, kaum ahnen. Prof. Dr. Spranger: Ich habe an dem Buch 
meine herzliche Freude gehabt! Die Jugendherberge: Wer unsere heutige 
Jugend in ihrem Leben und Erleben kennen lernen will, muB zu diesem 
Buch greifen. Allgemeines Schulblatt, Wiesbaden: Eine Fiille von Schil- 
derungen und nett illustriert. Eine Auseinandersetzung mit den wichtigsten 
Problemen der Jugenderziehung, besonders wertvoll erscheinen die Ka
pitel iiber das Problem der Geschlechter, iiber Jugendnot, Schulstrafen, 
iiber Politik der Schule. Ein wertvolles Buch fiir jeden Lehrer und Er- 
zieher, jeden Vater und jede Mutter. Saarlander Schulzeitung: . . . einen 
prachtigen Einblick in das Seelenleben der Jugend. Jeder Beitrag tragt den 
Stempel der Wahrheit an der Stirn, ist aus dem Leben geboren und geht 
darum zu Herzen. Das Buch ist besonderer Art, aber gerade solche 
Biicher tun uns not, um die wissenschaftliche Erziehungslehre zu befruch- 
ten. Es bietet eine Fiille padagogischer Weisheit im Rahmęn schlichter 
Wirklichkeit.
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