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Alles was der Mensch tut, wandelt ihn im Augenblick - oder auch

fur lange Zeit. Da dies im Sinne der Yerbesserung und der Ver-

schlechterung seines Zustandes geschieht, so liegen in Berufs-

arbeit und arbeitsfreier Zeit positive Mdglichkeiten und Gefah-

ren. Es scheint verniinftig zu sein, die letzteren nicht durch

eine laue neutrale Lebensfuhrung zu bannen, sondern durch eine

positive Lebensgestaltung aufzuheben. Der Mensch strebt nach

Steigerung und nach H5hepunkten seines Selbstgefuhls, und darin

sind auch schon die Grundlagen der Gesundheit und die Keime des

Schapferischen beschlossen. Denn nicht monotones GleichmaB,

sondern Rhythmus erhalt und f5rdert das Leben.

Man hat die Gestaltung der Freizeit zu sehr unter dem Ge-

sichtspunkt des Ausgleichs einseitiger Beschaftigungen und Be-

lastungen gesehen. Das ist zwar teilweise richtig aber ers chdpft

'

die Frage bei weitem nicht, weil dahinter lediglich ein primi-
\

tiver Gedanke des biologischen Gleichgewichts steht. Primar

wichtig ist aber die Darstellung der persdnlichen Eigenart oder

besser der in der Individualitat verborgenen Erlebnis- und Hand-

lungsm8glichkeiten. Wir k5nnen dies auch als die Selbstentfal-

tung bezeichnen. Denn wenn sich die persanliche Art nicht be-

statigt, hilft auch der "Ausgleich" nur wenig.

Wir haben nun verschiedene Formen bzw. Stufen der Selbst-



entfaltung zu unterscheiden.

Bei der primitiven Trieberfiillung werden elementare Antrie-

be befriedigt, ohne Rucksicht auf ihren menschlichen Wert, so

etwa der Bewegungsantrieb im Motorradfahren, das erotische Be-

diirfnis in impulsiver sexueller Betatigung, das GenuBbedurfnis

in Ess- und Trinkexzessen, das Geltungsstreben im 6ffentlichen

Paradieren usw. Oft spielt hier das Prinzip der Kompensation

eine Rolle, also: nach Bewegung Ruhe, nach GleichmaBigkeit Ab-

wechslung, nach Abhangigkeit Selbstandigkeit u.&. Es ist nun

umstritten und auch nicht verbindlich zu klaren, ob und inwie-

weit ein solcher primitiver Ausgleich eine wichtige Entlastung

oder gar eine Lebensnotwendigkeit bildet oder ir  ieweit er

durch andere haher bewertete Lebensformen ersetzt werden kann.

Auf der nachsten Stufe der Selbstentfaltung sucht der

Mensch mit der frei gewahlten Beschaftigung eine erfiillende

Freude, jedoch ohne hdhere oder h5chste menschliche Anspruche

damit zu verbinden. Hierher ge.haren sportliche Ausubungen, Ge-

selligkeit, gesellige Spiele, Tanz, viele Liebhabereien. Eine

scharfe Grenze zur vorangehenden Stufe besteht nicht, wie uber-

haupt die hahere Form die elementarere irgendwie einschlieBt.
#

Es kann hier also nur um den Schwerpunkt gehen. Dieser ist al-

lerdings sehr wichtig, weil die Freude suchende Selbstentfal-

tung auf der Ebene allgemeinverbindlicher Werte liegt, die Per-

sdnlichkeit auswiegt und gesellschaftlich verbindet. Demgegen-

uber hat der primitive Ausgleich fluchtigen Charakter.

Die h5chste Form der Selbstentfaltung wird durch das ge-

bildet, was wir als Vervollkommnung der Pers5nlichkeit bezeich-

nen kdnnen. Der Mensch geht ethischen Initiativen nach, ver-
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sucht sein Wissen·zu erweitern, differenziert vorhandene Fahig-

keiten und entwickelt zuruckgebliebene. Das knupft an der voran-

gehenden Stufe an, ist aber doch etwas Eigenstandiges, insofern

nicht das freudige Erfulltwerden sondern die geistige Aktivitat

den Ausschlag gibt. Diese Stufe ist ihres Anspruchs wegen im

Mffentlichen BewuBtsein nicht popular, spielt aber doch eine

nicht unerhebliche Rolle.

Wie die Freizeit zu gestalten ist, dies kann nicht ohne Be-

zug zum Beruf verstanden und geplant werden. Der Beruf bestimmt,

welchem Zwang der Mensch entrinnen muB, welche einseitige Belastung

er ausgleichen m5chte, wieviel Kraft und welche Art von Kraft

nach der Arbeit zur Verfugung stehen. Als allgemeine Regel mag

gelten, daB die Zufriedenheit im Beruf am ehesten Wohlbefinden

und Gesundheit garantiert. Doch gibt es wichtige Einschrankungen.

Oft wird nicht der ersehnte oder als ideal angesehene Beruf er-

griffen, ohne daB der Mensch·unglucklich werden muBte. Es gibt

zwei M6glichkeiten, das Problem zu 15sen. Entweder der Mensch ge-

w5hnt sich an die Tatigkeit, lernt die neuen Erfahrungen schatzen

und findet Befriedigung in der B.eherrschung der Aufgaben, m.a.W.

er lebt sidh in den Beruf ein. Das ist der haufigste Fall. Oder
2

er pflegt und entwickelt neben dem Brotberuf sein Hauptinteresse

als Liebhaberei. Das setzt ein ungew hnliches MaB an Energie und

Konzentration voraus. Aber es hat Leute gegeben, die dutch ihre

Nebentatigkeit beruhmter wurden als durch den anerkannten Beruf.

Dieser Weg befriedigt nur, wenn eine fruchtbare Spannung zwischen

beiden Polen der Tatigkeit besteht, wenn sie sich zumindest nicht

gegenseitig st6ren. MuB das Nebeneinander erzwungen werden, so

ist die Arbeit ungesund und unbefriedigend. Die fruchtbare Span-

nung zum Hauptberuf besteht darin, daB der letztere als Voraus-
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setzung des ersteren bejaht wird und daB die ersteren Schwung

und Freude fur den Letzteren bereitstellen. Daruber hinaus hebt

das BewuBtsein, zweierlei gut zu kiinnen, das Selbstgefiihl.

Beide Lasungen, um den nicht voll bejahten Beruf annehmbar

zu machen, die Angew5hnung wie die erganzende Tatigkeit, werden

jedoch nur unter folgenden Bedingungen erreicht. Der Beruf darf

nicht als abstossend oder dem individuellen Geschmack grundsatz-

lich widersprechend erlebt werden. In diesem Fall ware er eine

schwere bleibende Last, die nur mit groBer geistiger Kraft oder

unter auBerem Zwang getragen wiirde. Der Beruf soll auch der Be-

gabung so weit entsprechen, daB er ausreichende Leistungen er-

laubt. Durftige oder nur mit du erster Kraft erzielte Erfolge

lassen unbefriedigt. Interesse und Begabung gehen zwar nicht

immer Hand in Hand. Aber wo das Interesse gering ist, kommt es

um so mehr auf die Fdhigkeiten an.

Gegenuber fruheren Zeiten wird es zunehmend schwierig, zum

Beruf eine Nebentatigkeit hinzunehmen. Die festen Arbeitszeiten

und die darin eingesetzten Energiequanten erlauben es gew5hnlich

nicht, zwei Berufe voll auszuuben. Unsere Arbeitsordnung dringt

mehr und mehr auf Eingleisigkeit hin, woran auch die vermehrte

Freizeit nichts andert. Nur unter besonderen Umstanden findet /

also eine Zusatzbeschaftigung mit hohen Leistungszielen ihren

Platz, d.h. vor allem wenn sie nicht an festgelegte Zeit gebun-

den ist. Das geht am ehesten bei technischen (Basteleien) und

kiinstlerischen Gestaltungen (Kunstkewerbe), aber auch bei der

Musik. So kann jemand auf diese Weise ein geschatzter Solist

werden. Auch die schriftstellerische Tatigkeit ist "nebenher"

sehr beliebt. Sie kann den Mdglichkeiten und den Interessen gemaB
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beliebig in den Zeitplan eingeordnet werden. Gelegenheit zum

Druck sind bei der groBen Zahl von Zeitungen, Unterhaltungs-

und Fachzeitschriften, Hauszeitschriften groBer Unternehmen

reichlich gegeben. Gew6hnlich findet der Interessierte seinen

besonderen Schwerpunkt, was dann die Leistungen u.U. zur n6ti-

gen Reife gedeihen l Bt und zu der einem Beruf entsprechenden

Kannerschaft fuhrt. Die wichtigsten Gebiete sind hier Lyrik,

Theater, Erzahlung, Berichte, Kunstkritik, Zeitkritik, politi- 1

sche Diskussion, weltansch@ulicher und religi5ser Essay. Nicht

weit davon liegt die wissenschaftliche Darstellung. Wie die er-

wahnte Schriftstellerei, so kommt auch sie nicht nur aus der

Feder des vielseitigen Akademikers sondern auch des anderwei-

tig Tatigen, der gelegentlich sum nichtprofessionellen Fachmann

geworden ist. Seit eh und je erhalten die Naturwissenschaften

(Naturbeobachtung), die Technologie (Erfindungen) und die hi-

storischen Wissenschaften (Heimatgesdhichte, Ahnengeschichte)

einen spiirbaren und wertvollen Forschungsbeitrag von "Lieb-

habern". Alle erwahnten Liebhaberberufe sind reizvoll und be-

friedigend, nehmen aber naturgemRB den gr68ten Teil der Frei-

zeit in Anspruch.

Trotz der beschriebenen Relativitat bleibt doch das per-
'

s5nliche Interesse am Beruf die wichtigate Voraussetzung der

Zufriedenheit. Es ist allerdings durch verschiedene Faktoren

der heutigen Arbeitsorganisation bedroht, vor allem die Einf6r-

migkeit und den indirekten bzw. distanzierten Bezug zum Tatig-

keitseffekt. Hierdurch wird der Sinn der Arbeit uber den reinen

Broterwerb hinaus entleert. Das gilt ebenso fiir technische Aus-

ubungen wie fur das Kanzleigeschaft. Der Arbeitende kann diesen
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Stil nicht andern. Er kann sich aber durch Lekture und Gesprach

Uberblick uber Sinn und Nutzen seiner Tatigkeit sowie ihre Ver-

bindung zu Nachbargebieten verschaffen. Manche Unternehmer unter-

richten ihr Personal regelmaBig uber Aufbau und Organisation und

Entwicklung des Betriebes, desgleichen uber Weg und gesellschaft-

lichen Wert der Arbeitsprodukte. Das greift in die Freizeit uber

und bildet den besten Weg, Interesse und Verstandnis fur die Arbeit

zu wecken und zu bewahren. Mit der individuellen Zufriedenheit

bessert sich auch das Gemeinschaftsklima. Es entsteht ein posi-

tiver Wirkungszitkel.

Es scheint allerdings auch Menschen aller sozialer Stufen

zu geben, die kein persanliches Interesse am Beruf haben, d.h.

die nicht pers5nlich mit der Eigenart ihrer Berufsinhalte verbun-

den sind, ohne aber im geringsten darunter zu leiden. Es bedeutet

ihnen nichts, was sie herstellen, verkaufen oder organisieren. Ge-

w5hnlich ist bei ihnen das Gefuhl wenig entwickelt oder verdeckt.

Das "Interesse" wird i.9. durch den Verdienst und h5chstenfalls

den gesellschaftlichen Rang bestimmt. Von der Freizeit her kannen

hier keine guten menschlichen Impulse zuflieBen. Sie bleibt auf

der untersten Stufe der Triebbefriedigung. In Fallen, wo diese

Lebenshaltung der Persanlichkeit nicht entspricht, z.B. echte ee-

fuhlsstrebungen unterdruckt werden, k5nnen leicht innere Span-

nungen und Konflikte entstehen, deren Natur jedoch meist nicht er-

kannt wird. Die L5sung, sofern sie angestrebt wird, hdtte von

der freien Zeit her zu kommen, da sich am Beruf nichts mehr andern

laBt.

Es versteht sich, daB der Mensch im Beruf, der ja eigenes

Interesse und gesellschaftliche Verpflichtung einschlieBt, sein

Wesen, d.h. seinen Charakter und seine Talente, in hohem MaBe ent-
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faltet und entfalten muB. Je mehr dies geschieht, desto besser

die Leistung und desto gr5Ber die Zufriedenheit. Doch kann der

Beruf auch im beaten Fall nicht den Menschen ganz aussch5pfen.

Die M5 lichkeit der Selbstentfaltung in ihm wird zudem durch

die Entwicklung zur Spezialisierung im Sinne der thematischen Ein-

engung fortschr tend verringert. Damit befriedigt der Beruf im-

mer weniger Bedurfnisse, nutzt aber auch immer weniger Fahig-

keiten. An beidem aber hat der Mensch Interesse. So erhalt die

mehr und mehr sich ausdehnende berufsfreie Zeit zunehmende Bedeutung

fiir die Gestaltung eines menschlich erfiillten Lebens. Die Entwick-

lung geht dahin, daB der Beruf als existenznotwendiges Ubel ange-

sehen wird, wahrend das "eigentliche Leben" erst danach beginnt.

Diese Entwertung des Berufs fuhrt zwar zu einer fur Individuum

und Gesellschaft ungesunden Einstellung, die jedoch nur in engen

Grenzen beeinfluBt werden kann, solange groSe Arbeitsbereiche

langweilig sind.

Die Freizeitbeschaftigung umfaBt grundsatzlich alle mensch-

lichen M6glichkeiten des Tuns und Erlebens, sofern kein zu groBer

Aufwand damit verbunden ist. Dies bedingt einerseits das Reiz-

volle und Verlockende, zwingt aber andererseits zur Beschrankung

und Eingrenzung. Wer alles haben will, wird nie sufrieden seinA

Wer mit Besonnenheit richtig wahlt, hat den gr5Bten Nutzen.

Grundlage jeder Pers6nlichkeitsentfaltung ist der K6rperzu-

stand, die Gesundheit, das heiBt der angemessene Einsatz des K3r-

pers. Die K5rperbewegung laSt sich nicht vom seelischen Befinden

trennen, denn Wohlbehagen ist stets psychophysisch, und nur mit

Karperaktivitat kommen wir zum Erleben. Halt man den Karper in

Ordnung, so gleicht man nicht nur ubersteigerte Lebensbelastungen
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aus, sondern erhbl*; auch die M5glichkeiten des Lebensgenusses.

Nur 5 Minuten Gymnastik taglich kannen die Kdrperbeherrechung

und das Selbstgefuhl betrachtlich verbessern. Wer sie nicht

ubt, hat wenigeF vom Leben. Auch der Spaziergang geh6rt zu den

einfachsten Bewegungsformen. DaB ihn Angestellte, Beamte, Frauen

und alte Leute bevorzugen, um eine ungesunde SeBhaftigkeit auszu-

gleichen, darf nicht daruber hinwegtauschen, daS er eine allge-

meine seelische Bedeutung hat: der vertraute oder neu erschlos-

sene Weg, der sch ne Blick,.die Naturnahe aber auch die unbe-

schwerte Bewegung des Leibes bringen Ruhe und Besinnung, Ausge-

wogenheit. Ahnlich ist es bei der anschlieBenden Stufe des

Wanderns, das weit mehr besagt als den Ausgleich der SeBhaftig-

keit oder einen Sport im engen Sinn. Hier genieSt man den Reiz

der improvisierten Existenz, etwa mit der Suche des Wegs und dem

ImbiB. Das Gewohnte, auch die ge ohnten Sorgen, rucken schon bei

geringer Entfernung weit weg. Der Mensch legt eher das schablo-

nenhafte Verhalten ab und kommt zu sich selber. Dies und gegebe-

nenfalls die NRhe von Begleitern bedingen es, daB das gemeinsame

Gehen die ideale Gelegenheit zum Gesprach und zur vertieften

persMnlichen Begegnung liefert. Alle ortsbeweglichen Formen des

I

Karpereinsatzes wie Wandern, Skilaufen, Reiten, Schwimmen, be-

sitzen folgende Vorziige: sie verbinden unmittelbar mit der Natur,

i.b. den Elementen (Luft, Wasser), sie aktivieren den ganzen

K6rper und damit ein ganzheitliches K5rpergefuhl, sie erschliessen

den Raum und sie erweitern das BewuBtsein, wie es die motorisierte

Bewegung nicht vermag, Das sind wesentliche Aspekte der Persen-

lichkeitsentfaltung.

Dem Bereich des Spiels kommt eine groBe fardernde Bedeutung
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zu. Dies muB unterstrichen werden, weil heute das Spielen -

insoweit es nicht als Sport gelten kann - leicht nicht als

zeitgemaB angesehen und zugunsten motorisierter oder elektro-

nischer Vergnugen zuruckgestellt wird. Wesentlich ist, daB der

Spieler etwas tut - auch wenn er nur eine Hand bewegt - und

sich nicht passiv von irgendwelchen Annehmlichkeiten berieseln

laBt. Dieses Tun dient aber nicht einem Nutzeffekt sondern ge-

schieht um seiner selbst willen. Die Polaritat zwischen Zwang-

losigkeit und starker menschlicher Anteilnahme macht den Reiz   *<
des Spiels aus. Wenn auch nur eine der beiden Voraussetzungen

fehlt, laBt es die Teilnehmer unbefriedigt und ist eben kein

Spiel. Weder Leistungsanspruch noch Gleichgultigkeit haben

hier Platz. In dieser Sicht sind Gluckspiel und sportliches

Wettspiel nur dem Namen nach "Spiel". Die Zwanglosigkeit sichert

den Abstand von den gesellschaftlichen, i.b. beruflichen Ver-

pflichtungen, die innere Anteilnahme garantiert Freude und Er-

fulltheit, stiftet Gemeinsamkeit. Das Spiel ist halb Ernst, halb

Laune. Das hangt mit seiner bildhaften Funktion zusammen. Es

bildet Grundsituationen des Lebens ab, ohne dieses Leben zu

sein: Aufstieg und Abstieg, Verbinden und Trennen, Gewinn und

,

Verlust, Glucken und MiBlingen. In diesem Raum, den man nicht

zufallig Spielraum nennt, herrscht eine Freiheit, die es sonst

nicht gibt. Darin kann sich die Persanlichkeit mit ihren k rper-

lichen Kraften, ihrem ·Temperament, ihrer Phantasie entfalten.

Hier ar5ffnen sich besondere Weisen menschlicher Begegnung, der

Abstimmung oder der Verstimmung, aus denen sich weitere ver-

pflichtende Lebensentscheidungen ergeben kMnnen. Hier auch findet

der Mensch Ausgleich und L5sung von Spannungen, innere Harmonie.
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Denn die Forderungen sind mild und die Krafte schwingen hin und

kieder. Der Mensch fugt sich in eine Ordnung und bleibt doch

unabhangig. Nimmt er teil, so fuhlt er sich persanlich unein-

geschrankt angesprochen.

Die Spiele haben sich bezeichnenderweise durch viele Gene-

1 rationen hindurch kaum geandert oder bereichert. Sie nehmen

am technischen Fortschritt nicht teil, weil sie sonst ihren

Zauber ver15ren, der aus der Unmittelbarkeit kommt. Im Spiel

sind Menschen und Gegenstand, Mensch und Mensch verbunden. Es

bildet darum einen wesentlichen Gegenpol unserer mechanischen

Zivilisation. Der Mensch selber spielt, nicht eine Maschine.

Man kann darum heute fast alle traditionellen Spiele empfehlen.

Sie bereiten alle Freude, sofern die beteiligten Pers6nen eini-

germaBen zusammenpassen. Man muB sie nur ohne Vorurteile er-

proben.

Es gibt solitare und gesellige Spiele. Die Selbstbeschifti-

gung eignet sich fur Menschen, die allein sein wollen oder auch

miissen, wie Kranke und Rekonvaleazenten. Gerade dem Genesenden

gibt das Spiel die ideale Gelegenheit, die Krafte auf kiinftige

Belastungen hin fortschreitend zu erproben, zu uben, zu entfal-

ten. Beliebt ist das Zusammensetzen von Figuren oder Bildern
'

aus zahlreichen, verschieden gestalteten Elementen, oder das

Auseinandernehmen verschlungener Drahtkombinationen. Hier wird

die raumliche Kombinationsgabe beansprucht und entwickelt. Ist

das L5sen der Aufgaben gelaufig geworden, so pflegen sie aller-

dings ihre Anziehungskraft zu verlieren und mussen eine zeitlang

zuruckgestellt werden. Anders ist dies beim Bauen mit Kl5tzen,

das neben dem technischen Verstandnis der Phantasie breiten
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Raum laBt. Es ist keineswegs nur den Kindern vorbehalten! Beim

Ratsell8sen werden Kombinationsverm3gen und Sachwissen ange-

sprochen. Beim Kartenlegen (Patience) schlieBlich verbinden sich

Zufall und Kombinationsgeschick.

Allerdings liegt der Schwerpunkt des Spielens auf der Ge-

meinsamkeit, die in hohem MaBe seine Anziehungskraft bestimmt.

Tischspiele: bei den Wurfelspielen reizt das wechselnde Gluck.

Viele, besonders auch neueerfundene, sind langweilig, weil der

Aufbau zu wenig Spannung erzeugt. Am besten halt man sich an die

bewahrten wie "Mensch argere dich nicht" oder das traditionelle

"Reutlinger Mutschelwiirfeln" mit zahlreichen originellen, humor-

vollen und spannungsreichen Situationen. Um Geld wird nicht ge-

wiirfelt, wohl aber sinnvollerweise einmal um kleine ansprechende

Sachgewinne, seien sie zum Essen oder zum Mitnehmen.

Wahrend man zu den Wurfelspielen mehrere Personen heran-

ziehen kann und damit eine lebhafte bewegte Runde bildet, beschaf-

tigen die Brettspiele meistens zwei Personen, schaffen eine in-

time Atmosphare und erfordern Ruhe, Konzentration und Selbstbe-

herrschung. Unverandert brauchbar und beliebt sind Miihle, Dame

und das anspruchsvolle Schachspiel. Beim letzteren bedarf es
*

eines ausgepragten abstrakten Vorstellungsverm5gens, gleichmaBi-

ger Konzentration und einer vorausblickenden Kombinationskraft.

Wer das Spiel beherrscht, beweist, daB er jene Fghigkeiten be-

sitzt. Das Schach, das lange dauert und viel Aufmerksamkeit er-

fordert, enthebt den Menschen dem Zeitlauf mit seinen Sorgen.

Kartenspiele: Die Quartettspiele dienen mehr der Belehrung

als der Spielfreude und finden darum nur bei Kindern wahrend
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kiirzerer Zeit Anklang. Amusant und die Kombinationsgabe mit ein-

beziehend ist ein Kartenlegspiel wie 11er-Raus. Hier kann eine

gr5Bere Zahl von Kindern und Erwachsenen vereinigt werden. Die

Kartenspiele Erwachsener, manchmal auch von Jugendlichen ge-

sch tzt, sind ursprunglich und auch heute oft Gluckspiele um

Geld. Verzichtet man auf dieses, so bleibt der Reiz, das Wechsel-

spiel von Zufall und Kombinationsgabe zu geniessen. Alle klassi-

schen Kartenspiele sind zu empfehlen. Wie bei anderen Spielen

so kann auch hier der Wechsel der Spielart das Interesse fdrdern.·

und aufrecht erhalten.

Anderer Art sind die Tischspiele, die k5rperliche Geschick-

lichkeit erfordern und iiben. Beim Stabchenabheben (Mikado) mi-

schen sich Zufall und sichere Feinbewegung. Auch das Luftkegel-

spiel unterhalt sehr gut. Es ist jederzeit zur Hand und macht

von einer Einrichtung im Freien unabhgngig. Weiter braucht man

das Billard nicht als der Vergangenheit angehE:rig abzutun. Am

besten ist die urspriingliche einfache Form ( d.h. ohne Fall5cher

im Brett). Das Spiel gilt mit Recht als ruhig, gesammelt und vor-

nehm. Auch wenn das Tischtennis schon zum Leistungssport geworden

ist, bleibt es doch eine der angenehmsten beweglichen Unterhal-
'

tungen zuhause. Zum Unterschied von den varangehend erwahnten

Spielen vereinigt es nur zwei Personen. Weil aber das Zusehen

spassig ist und man auch in kurzen Zeitabstanden Teiln3hmer

tauschen kann, so ist es auch gesellig. Es beansprucht den ganzen

K5rper, und zwar in lockerer Spannung. Bodenspiele sind reizvoll,

aber meist fehlt der Platz in der Wohnung.

Spiele im Freien schlieBen die Freude an Luft, Bewegungsraum

und Natur ein. Auch wenn sie den Karper weniger belasten als der
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eigentliche Sport, so sind sie doch erfrischend und gesund.

Gew6hnlich handelt es sich um Ball- und Kugelspiele. Auch

hier ergtizen sich Zufall und Geschicklichkeit, jedoch weitrau-

miger als im Zimmer, was den besonderen Reiz bildet. Der alt-

herk5mmliche Federball hat sich mit Recht wieder eingeburgert,

auch wenn er durch Platzmangel oder durch die Konkurrenz ande-

rer Freizeitvergnugen immer wieder zuruckgedrangt zu werden

droht. Er bietet eine ideale Beschaftigung zu zweit und kommt

damit der heutigen Tendenz zu paarweiser Geselligkeit entge-
Anlage

geh, Rdumliche Begrenztheit  und Ausgewogenheit machen den Fe-

derball besonders wohltuend. Unter den traditionellen Kugel-

spielen, die sich fur gesellige Gruppen am besten eignen, hat

sich Boccia gut eingefiihrt. Als eine der seltenen Neuigkeiten

im Spiel fund doch nur bedingt neu) breitet sich der Kleingolf

aus. Er ist besinnlich, nimmt einige Zeit in Anspruch und gibt

auch dem Einzelganger Gelegenheit, sich zu beschaftigen. Unver-

dienterweise hat man bei uns das Kricket nur sporadisch iiber-

nommen. Es ist aber nicht nur - wie in GroB-Britannien - ein

Leistungssport, sondern auch ein hubsches Spiel. SchlieBlich

hat sich auch das Kegelspiel erhalten, in seiner klassischen

*

Form schwerfallig und ein, wenn auch einseitige, krafter-

heischende K6rperubung. Es ist ausgesprochen geselligl Freude

am Krafteinsatz geh6rt dazu. Weniger Kraft und mehr unmittel-

bare Geschicklichkeit erfordert das Luftkegelspiel, das mit

wenig Aufwand im Garten audgebaut werden kann und im vollen

Sinn Familie und Freundschaft dient. Alle angefuhrten Ball-

und Kugelspiele kann man uneingeschrankt empfehlen, sofern im

n5tigen Fall der Spielplatz vorhanden und bequem zu erreichen

- 13 -
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ist.

Alle Bewegungsspiele, gleich ob im Zimmer oder in der Frei-

luft, haben die Eigenart, in irgendeiner Form das K5rpergefuhl

anzusprechen, bei richtiger Ausubung auch zu verbessern. Das ge-

lingt besonders da, wo die Bewegung in einen Rhythmus hinein-

schwingt oder mit der Erfahrung sparsamer, lockerer und elegan-

ter wird. Aber auch da, wo es nur um die Geschicklichkeit des

Schlages oder Wurfes geht, ordnet sich und vervollkommnet sich

die k5rperliche Leistung. Der Mensch schatzt und braucht diese

Bestatigung. SchlieBlich bringen die Bewegungsspiele verschieden-

artigen Austleich der Tatigkeit: Abwechslung gegeniiber theoreti-

schen Spielen, Erganzung der intellektuellen Beschaftigung durch

praktische, der sitzenden durch bewegliche. (Diese Kriterien

lassen sich auch auf den Erholungssport anwenden.)

Auch die Schreibspiele sind nicht zu vergessen. Der Zufall

wird hier genutzt, um Wissen und Phantasie auf den Plan zu rufen

( "gefiillte Kalbsbrust") oder um heiter-komische Effekte zustande

kommen zu lassen (Text mit Eigens chaftswi rtern ausftillen, die

von den Mitspielern gesammelt werden). Die gemeinsame Heiter-

keit, die durch Spielerei, unabhingig von der humorvollen Gabe

D

eines Teilnehmers, zustandekommt, lockert und gleicht aus.

Das Spiel ist hanfig nicht mehr als ein Zeitvertreib im

w5rtlichen Sinn. Man muB aber bedenken, daB alles, was der Mensch

tut,und ware es noch so einfach und anspruchslos, Erfahrung mit

den Dingen und Menschen und mit sich selbst bringt und Keime

eigener Entfaltung und sch5pferischer Ideen einschlieSt, gleich

ob sie wachsen oder nicht. Die jeweils gewahlten Spiele sollten

der individuellen Begabung entsprechen oder - negativ gesprochen -



nicht hauptsachlich auf dem Bereich liegen, der wegen eines

Mangels (z.B. eines K5rperschadens) schwierig zu erreichen

ist. Nur das Entwicklungsfahige sollte man versuchen zu ent-

wickeln.

In der musischen Beahaftigung 5ffnen sich die weitesten

Horizonte und h5chste Ziele der Selbstentfaltung. Man muB

das passive Aufnehmen und das aktive Ausuben kiinstlerischer

Gebiete unterscheiden. Die Batigkei  hat eindeutig den Vorrang,

weil sie Erleben und Handeln, d.h. den ganzen Menschen erfasst.

Dieser Gesichtspunkt muB vor allem gesehen werden, weil heute,

teils absichtlich, teils de facto, mit allen Mitteln die Passi-

vitat bequem gemacht und gefardert wird. Die Flut von Stoff,

der sich so mit, Rundfunk, Fernsehen und Reproduktionen uber die

Menschen ergieBt, hat um so mehr Aussicht, ihr Ziel zu erreichen

als es eine zusatzliche Energie bedarf, um pers5nlich aktiv zu

werden. Das Kulturleben, welches ja von der freien Zeit abhangt,

gestaltet sich mehr und mehr so, daB eine kleine Zahl Menschen

tatig ist, damit eine groBe Masse passiv genieSt. Diese Organi-

sationsform scheint wirtschaftlich am meisten abzuwerfen. Sie

widerspridht aber dem Prinzip der Freizeitnutzung, demgemiS eine

m5glichst groBe Zahl von Menschen musisch aktiv sein soll, um
'

von der kleinen Zahl der "GroBen" und ihren Vervielfaltigungen

m5glichst unabhangig zu sein. Das heiBt naturlich nicht, daB

man sich von den Hachstleistungen abkehren mii.Bte. Es geht viel-

mehr darum, nicht auf sie angewiesen zu sein, um Freude an den

Kiinsten zu haben.

Die Virtuosen kdnnen nicht den MaBstab fur die private

musische Beschaftigung abgeben. Man treibt jedoch - nicht zuletzt

aus wirtschaftlichen Grunden - die Leistungsanspruche mehr und

- 15 -



in die H5he, was nicht nur den weniger begabten Professionellen,

sondern auch den h3her begabten Liebhaber entmutigen k5nnte.

Die freie, d.h. nicht berufliche musische Beschaftigung muB

sich also dem Leistungszwang entwinden. Zwar sucht jeder, der

etwas lernt, sich zu vervollkommnen. Doch muB er sich nach einer

gewissen Zeit mit dem bestimmten, ihm gegebenen Niveau begniigen.

Auch darin soll und kann er Befriedigung finden. Der Grundsatz

der Zwanglosigkeit, den wir schon beim Spiel postulierten, ist

auch bei kiinstlerischen Tatigkeiten zu beherzigen. Zwar herrscht

hier ein graBerer Ernst, insofern das Uben eine unabdingbare

Voraussetzung bildet. Der Aufwand des Lernens, allein oder mit

Lehrer, ist immer erheblich. Doch fiihrt die musische Auslibung

nur dann Eum Wohlbefinden, zur Vertiefung des Lebens, wenn nicht

fortwahrend eine bestimmte Forderung drangt, sondern die PersBn-

lichkeit frei genug ist, um ihren Interessen nachzugehen. Nur

wenn dieser Spielraum offen ist, kann der Amateur die verschie-

denen Maglichkeiten eines kunstlerischen Bereichs erproben und

erleben, was die Breite der Selbstentfaltung garantiert. Je

h5her aber das Leistungsziel gesetzt wird, desto einseitiger

ist die Beriihrung mit dem Gegenstand. In diesem Zusammenhang

ist es auch wichtig, daB bei gemeinsamer Ausubung ( z.B. Musik,

Theater) die Begabung der Einzelnen auf einem ahnlichen Niveau

liegt. Bei zu starkem Gefalle geraten alle unter einen unbe-

friedigenden Druck zur Angleichung.

Beim Aufnehmen kunstlerischer Werte kommt es darauf an,

die Passivitat nicht zu verabsolutieren. Die geistige Aktivitat

bestimmt entscheidend das Erleben. Sie wirkt schon in der Samm-

lung auf das Dargebotene, in der Intensitat und AusschlieBlich-

- 16 -
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keit der Hingabe. Je nach Interesse und Kenntnis gliedert

sich das Erlebnis: Formaler Aufbau, Ausdruck, Gattung, Stil-

periode, historische Zusammenhange usw. Diese Gliederung des

Stoffes ergibt sich bei der aktiven Ausubung weithin von selbst.

Sie muB aber beim passiven Hinnehmen bewuBt gesucht werden. Dazu

bieten heute zahlreiche Einfuhrungen und Lexika, sowie Rundfunk-

sendungen reichliche und bequem erreichbare Gelegenheit. Auch

wenn es zunachst vom asthetischen Standpunkt aus so erscheint,

als spiele die geistige Ordnung keine wesentliche Rolle fur den

GenuB, der ja unreflektiert sein musse, so zeigt die Erfahrung

doch, wie sehr jene das Erlebnis differenziert und vertieft. Sie

tragt wesentlich zu der Befriedigung und Harmonisierung bei, die

vom Kunstwerk auszugehen pflegt. Auf der letzten Stufe wird die

Kritik der kunstlerischen Werte maglich, die auf ihre Weise be-

sonders befriedigt, weil sie das SelbstbewuBtsein des Menschen

best tigt. Daraus erhellt, daB im Aufnehmen kunstlerischer Werte

gestufe Anspruche aber auch reiche M6glichkeiten beschlossen

sind. Musische Beschaftigungen gedeihen also nur, wenn man nicht

Koryphaen erreichen will, die doch nur als stille Vorbilder An-

regungen geben sollen, aber auch wenn man sich nicht rein passiv

zum Zeitvertreib angenehmen Eindrucken aussetzt.

Die Musik in der Freizeit hat eine vorrangige Bedeutung

wegen ihrer unmittelbar ansprechenden und seelisch ausgleichen-

den Wirkung, aber auch ihrer gemeinschaftsbildenden Kraft. Sie

15st und befreit allerdings nur als Musik und nicht als Musiker-

.satz und nur, wenn man sich ihr aufschlieBt, sie ernst nimmt.

Langatmige, gekiinstelte, unharmonische, intellektuell konstruier-

te Kompositionen helfen wenig, weil sie vielleicht die Neugier

- 17 -
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reizen, aber keine echte Freude schaffen, worauf es allein ankame.

Ebensowenig nutzt die anhtlos aufgenommene Musik als Gerauschku-

lisse, um die innere Leere zu verdeken. Dauermusik vom Laut-

sprecher belastet den Organismus und st6rt das Gesprach. Wahlloses

H3ren zeigt, daB jeglicher Geschmack fehlt, und verhindert die

Entwicklung des unterscheidenden Wertgefuhls. Fur den Augenblick

das richtige, (d.h. auch die Stille) zu wahlen, darin beweist

sich die Individualitat des Menschen, daraus entspringt auch die

Genugtuung, das Wertvolle zu geniessen und nicht nur das zufalli-

ge Verfugbare zu verzehren. Der Wert der Musik steigt auch niaht

mit ihrer Lautstarke. Der starke Sinnesreiz ist ungesund. Auch

die beste Komposition wird, zu laut vorgetragen, in Kurze uner-

traglich. Und erst die schlechte... Der Lautsprecher (nomen est

omen) beschw6rt das Ende der Musik. Das Angemessene, zum rechten

Zeitpunkt, in der rechten Lautstarke zu wahlen, darauf kiime es an

und dadurch allein ist die Musik dem Wohlbefinden zutraglich.

Andernfalls verflacht sie, ist lastig, st3rt, beelendet.

Auch das Musizieren ist von der technischen Entwicklung

waitgehend unabhangig. Mit elektronischer Ubertragung werden die

uberlieferten Spielweisen und Klange vermittelt. Die Kunst geht

in erster Linie in die Breite und Tiefe, nicht vorwarts. Das '

Ausiiben ist weiter an die Unmittelbarkeit gebunden. Der Mensch

musiziert, nicht die Maschine. Mechanisierte Musik langweilt.

Dee selbst erzeugte Und gestaltete Ton befriedigt am meisten

beim Spielen und Haren. Darum muS das richtige Verhaltnis zwi-

schen Tonaufnahme und unmittelbarer Musik gefunden werden. Zwar

gibt es hier keine feste Regel. Doch empfindet der echte Musiker

den direkten Umgang als den Mittelpunkt und das Wesentliche, den

Lautsprecher als wertvollen Zusatz. Das Musizieren und das Teil-
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nehmen daran wird nie von der elektronischen Wiedergabe verdrangt

werden und soll es auch nicht. Denn sie hat zwei wichtige mensch-

liche Vorteile. Der Musikant kann sich im Instrument und gegen-

uber den H5rern, der Harer als Partner und Kritiker gegenuber

dem Musikanten individuell aussprechen. In diesem Aussprechen und

Austauschen liegt aber gerade die Befriedigung, die anders nicht

gefunden werden kann und die auch nich t von der Virtuosit*it ab-

hangt. Ein anderes Problem der Technisierung ergibt sich aus dem

Musizieren vor dem Mikrophon oder mit direkt verstarktem Ton

(z.B. Spezialgitarre). Nicht nur der Klang verliert hier in beiden

Fallen trotz aller Raffinessen seine Naturlichkeit, sondern es

kann auch der Versuchung, die Lautstarke bis zur Grenze des Er-

traglichen zu steigerm, nicht widerstanden werden. Die Begleiter-

scheinungen wurden schon gestreift. Hier ist noch zu sagen, daB

diese Art des Musizierens sich durchaus asozial auswirkt. Der un-

naturliche, nicht auf das Ohr abgestimmte Lautsprecherkrach macht

nervas, lenkt vom Gesprach ab und verhindert jeden Versuch dazu.

Wer dabei nicht nervas wird, muB in einen Zustand selbstzufrie-

dener Betaubung versinken und sich gegeniiber allen feinen Reizen

abstumpfen, die nicht nur einen asthetischen GenuB bedingen,

sondern auch das mitmenschliche Leben angenehm gestalten. Echte

Geselligkeit gedeiht nur in jener Mittellage, von der aus man

steigern und abschwachen, in der man geben und nehmen kann. Im

Dauerfortissimo gehen jedoch alle menschlichen Regungen unter.

Die meisten Europaer kbnnten aus folgender Erfahrung groBen

Nutzen fur ihre freie Zeit ziehen: Ein lediglich mit zwei

Streichern und einem Zymbel ausgestattetes Zigeunertrio kann

einen Sal voll Menschen in Atem halten. Warum? Weil nicht die
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Lautstarke sondern Rhythmus und Ausdruck, dh. die zeitliche

Gestaltung den eigentlichen musikalischen Effekt bedingen. Nur

wer mit der Zeit umzugehen weiB, kann musizieten! Und nur wer

sich langweilen muB, erschlagt sich mit der puren Kraft! So

demonstriert die Tanzkapelle, die ohne Verstarker nicht auszu-

kommen vermeint, den vollendeten Bankrott des Musizierens. Es

kann s ehr hilfreich sein, sich zu fragen, warum ein echter

Musiker beim Vorspiel nie vor ein Mikrophon tritt und warum

die beste Tanzmusik von den sensibe]sten Instrumenten hervorge-

bracht wird. Zwar stellt sich das Lautsprecherproblem im be-

sprochenen Sinn fast nur bei minderwertiger Musik. Da diese

aber in alle sozialen Schichten Eingang gefunden hat, so ist

es ein Freizeitproblem ersten Ranges. Gitarre, Streicher, Holz-

blaser, da liegen die Schatze! Fort vom Larm, fort vom Laut-

sprecher beim Musizieren!

Die Musikformen, mit denen man sich beschaftigt, richten

sich nicht nur nach dem Geschmack, sondern auch nach dem je-

weiligen Zweck. Unterhaltungsmusik versetzt in eine angenehme

Stimmung, ohne hdhe Anspruche zu stellen. Sie ist ausgesprochen

gesellig, denn man darf und kann sich bei ihr unt€rhalten. All
'

diese Kennzeichen verschwinden, sobald sie - was heute oft ge-

schieht - in Getdse und harten Shythmus iibergeht. Gegeniiber

derart primitiven Formen hat sie etwas gepflegtes. Es ist

durchaus an der Zeit, die sog. Kaffehausmusik wieder zu Ehren

zu bringen, die jetzt fast nur noch der alten Generation nahe-

steht, jedoch eine unersetzbare Funktion erfullt, z.B. indem

sie das Gefiihl anspricht. Ohne Gefuhl gleitet die Selbstent-
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faltung auf die unterste Stufe. In der Unterhaltungsmusik

treffen sich die Bereiche von Volksmusik, Tanzmusik, Operette

und Oper. Wer den wirklichen  Geschmack der Zeitgenossen und

nicht ded vorgegebenen kennt, weiB, daB diese Formen noch

nicht am Ende angelangt sind. Die Abwehr der Unterhaltungs-

musik beschriebener Art seitens vieler Jugendlicher hangt z.2.

damit zusammen, daB man fruher zu sehr einseitig die nationale

deutsche Tradition herausstellte und auch diese wiederum ein-

seitig gemaS einem bestimmten jungeren burgerlichen Ideal. Das

galt z.B. fiir Volkslied und Volkstanz. Sobald wir jedoch weiter

zuruckgehen oder die Grenzen der eigenen Kultur uberschreiten,

so kommt uns eine groBe Fulle von Melodien und Rhythmen entgegen,

die niemand als langweilig bezeichnen kann. Wir finden da u.a.

jene pragnante Trockenheit, die heute oft gesucht wird aber auch

eine Abgriindigkeit des Gefuhls, die sich vom flach Sentimentalen

weit entfernt. Der ganze slawische Bereich hat hier einen

gro Ben Reichtum anzubieten, aber auch der spanische Kulturkreis.

Die franz6sische Volksmusik wird bei uns grob unterschatzt. Man

muB sich in diese zunachst fremdartigen Musikformen einleben, um

sie zu verstehen oder gar vorzutragen. Man erfaBt sie aber auch
I

nur in ihrer Eigenart, wenn man sie nicht - wie es jetzt gern

geschieht - mit seichter, unverbindlicher jazzartigen "Musik"

vermischt und auf eine Ebene mit ihr stellt. Nur wer die ein-

schneidende Kluft zwischen beiden Erscheinungen erkennt und

die Unterschiede zu wiirdigen weiB, nimmt am selbstentfaltenden

und bildenden Wert der Volksmusik teil. Er liegt in der Unmittel-

barkeit und Echtheit des Gefuhls, in der Entfaltung s chicksal-
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hafter Lebensspannungen (Freude-Ungluck) und in der kosmischen

Weite des Ausdrucks, um nur ein paar grobe Hinweise zu geben.

Die im 19. Jahrhundert eintstandenen Blaskapellen, bes.

in B5hmen zu groBer Fertigkeit entwickelt, bieten eine popu-

lare Art Unterhaltungsmusik. Sie wirken bei 8ffentlichen Fest-

lichkeiten mit und sind ideal fur groBe Menschenansammlungen

im Freien. Auch wenn ihre Funktion vom Geschmack wie von der

Verwendungsmaglichkeit her begrenzt ist und es schwieriger

wird, den Nachwuchs zu rekrutieren, so k5nnte es doch nur vom

Standpunkt der GroBstadt aus so erscheinen, als sterben sie aus.

In den Blaskapellen sammeln sich nette ernstere Menschen aus

der breiten Bev5lkerung, die das Opfer bringen, in der Frei-

zeit zu uben, um sich an der gemeinsamen Musik und am 6ffent-

lichen Auftreten zu freuen.

Alle erwahnten Formen der Unterhaltungsmusik lassen sich

uneingeschrankt zur Erprobung empfehlen, sind jedenfalls nicht

veraltet.

Nirgend tritt die Dekadenz unserer Kulturz- soweit von

ihr zu reden ist - so deutlich und so aufdringlich in Erschei-

nung wie in der Schlagermusik und dem damit unmittelbar ver-

I

knupften Tanz. Das Gefalle vom Besseren zum Schlechteren ist

verloren gegangen und so auch die Aufstiegsm5glichkeit. Denn

die minderwertigsten Formen haben alle Kreise der Bevalkerung

erfasst. Wir haben zwar Geselligkeit aber keinen Gesellschafts-

tanz, weil es keine Gesellschaft gibt sondern nur einen Haufen

von Individuen, die sich bestenfalls nach Einkommen und Be-

rufsart gliedern. Der gesellschaftlichen Entdifferenzierung

entspricht auch der Yerfall der Form. Der geordnete Gruppentanz
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spielt keine Rolle mehr. Der isolierte Tanz der Paare ist

meist beengt, kleinschrittig. Wo es Platz gibt, sind die

freien Bewegungen schlenkernd, selten elegant und insgesamt

auf Enthemmung eingestellt. Wo die halbe Menschheit am Schreib-

tisch oder im Auto sitzt, kann die grazi6se geordnete Bewegung

offenbar nicht gedeihen. Dieser Abstieg darf nicht dem er-

h5hten Interesse am Rhythmus in unserem Jahrhundert zur Last

gelegt werden. Das ware nur zu begruBen. Denn der Rhythmus ist

eine intensive Naturkraft, elementar vertiefend und befreiend.

Doch der "Geist" von Musik und Tanz bestimmen auch in dieser

musisdhen Kategorie den menschlichen Wert: Individuelle Ent-

hemmung und Betaubung, erotischer Kontakt oder gemeinsame Er-

weite'rung des BewuBtseins ins Uberindividuelle. Die letztere

Dimension bestimmte den mehr ekstatischen Volkstanz, den euro-

paischen wie den auaereuropaischen, aber auch auf hahrerer Ebe-

ne den echten Gesellschaftstanz, in dem sich neben der Freude

an s ch5ner Bewegung der gegenseitige Respekt, die Gesittung

ausdriickte.

Seit dem ersten Weltkrieg kann man von einem Wiederer-

wachen des Interesses an Volksmusik und Vol]stanz reden und zway'

mit EinschluB des aulerdeutschen Bereichs, von dem auBerordent-

lich anregende Impulse ausgehen. Allein das H8ren der Tanzmusik

kann sehr begeistern. In ganz Europa gibt es heute einen kleinen,

aber lebendigen und ernsten Kreis von Liebhabern der volkstiim-

lichen Tanzmusik und des Volkstanzes, welche die nationale

Tradition pflegen und Fremdes erproben. Dabei befinden sich

viele Jugendliche und Studenten. Sie alle spuren die trotz der
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Lebhaftigkeit ruhige und menschlich weite Atmosphare, die tragen-

de Kraft des Bleibenden, die sich wohltuend von dem neuerungs-

suchtigen, effekthascherischen modischen Tanzrummel abhebt. Hier

sind wertvolle und erweiterungsfahige Ansatze-allerdings abseits

des Unterhaltungstanzes. Dieser Letztere wird sich vorlaufig

nicht wandeln lassen, weil neben dem vulgaren Geschmack die ganze

wirtschaftliche Macht der Vergniigungsindustrie dem entgegenstiinde.

Unter den Volkstanzen lieB sich am ehesten Interesse erwecken

fur die der polnischen Provinzen, musikalisch und in der Aus-

fuhrung angenehm, abwechslungsreich und fur uns nicht zu fremd.

Wer einmal englische und, gaelische Landtanze erlebt hat, wird

nicht mehr sagen, Volkstanze seien langweilig. Fur besondere

Liebhaber geeignet, dafiir aber ungewahnlich reizvoll, sind die

Mannertanze des Balkan aber auch die Rundtanze beider Geschlech-

ter aus Jugoslawien, Rumanien und Bulgarien. Ich sage hier

nichts neues. Alles ist bis in die letzte Zeit hinein erprobt

worden - leider zu selten.

Auch an Versuchen, den echten Gesellschaftstanz wieder zu

beleben, hat es nicht gefahlt in den vergangenen Jahren. Doch

sind sie mit den interessierten Kreisen entstanden und vergangen.
/

Z.T. wurden sich auch von exklusiven, modisch-wichtigtuerischen

Tendenzen getragen und waren darum nur kurzlebig. Wo man sie

lernte, machten sie allerdings groBe Freude durch das Stilvolle

und Anmutige, das Musik und Ausubung gemeinsam haben. Zu denken

ist an Menuet, Contredanse u.a., die sich am ehesten in unseren

Geschmack einfugen. Doch gibt es bei echtem Interesse keine

Grenze nach ruckwarts. Selbst Renaissancetanze k6nnen Gefallen

finden.
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Der gepflegte Tanz ohne wurstige Lassigkeit und ohne

Laszivitat steigert die Lebensfreude, weil in ihm Bewegung,

Schanheit und Eros zusammenflieBen. Er hatte heute eine iiber-

aus wichtige Funktion, um Karpergefuhl und innere Harmonie zu

fardern.

Im Theaterspiel verbinden sich Sprache, Dichtung (gehobene

Sprache) und Bewegung (Ausdruck). Durch die szenische Gestalt,

d.h. durch den Austausch von Gedanken und Gefuhlen zwischen ver-

schiedenen Personen, ergeben jene Elemente einen kaum aussch5pf-

baren Reichtum an Darstellung und Erlebnis. Das Laientheater hat

in den letzten Jahrzehnten einen starken Aufschwung genommen und

eignet sich i.b. fur die Jugend, die hier - nicht ganz zu Un-

recht - alle Lebensm5glichkeiten vergegenwartigt und vorwegge-

nommen sieht. In der Tat gabe es keine andere Maglichkeiten, die

zahllosen Situationen des Lebens kennenzulernen, sich in sie ein-

mifijhlen, in ihnen sicher, mit Ernst und doch ohne eigentliche

Verantwortung (ohne Risiko) aufzutreten. Der Selbstentfaltung

ist in den vielfaltigen Rollen und den Weisen, sie aufzufassen,

ein weiter Spielraum gelassen. Der Mensch tritt in dar Rolle

nicht nur aus sich heraus, sondern wird auch ein anderer. Diese

Verwandlung macht den besonderen Reiz des Theaterspielens aus./

Uber diese menschliche Funktion hinaus bildet das gute

Theater - wie jede gute Literatur - durch wertvolle Gedanken

und poetische SchMnheit. Dieser Vorzug bleibt auch dem, der

nicht spielt sondern zuschaut und der sich von den Rollen be-

statigt findet oder in ihnen Ideale erkennt.

Auch fur die Wahl des Theaterstucks gilt es, daB nicht
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die Modernitat sondern die Substanz den Ausschlag geben sollte.

Andernfalls bleibt man unausweichlich im sauren Pessimismus

oder der zeitgebundenen Dialektik stecken, wenn. nicht gar ge-

schmacklose Spielerei und Effekthascherei das Feld beherrschen.

Es versteht sich, daB von solchen Formen, trotz aller Neuheit,

keine bildende. und entfaltende Wirkung ausgeht. S chadenfreude

kann nicht Freude, bitterer Groll nicht Trauer, kalter Trieb

nicht Leidenschaft, Kritik nicht Leben ersetzen. Es hat weder

etwas mit Kunst zu tun, noch fiihrt es den Menschen innerlich

weiter, wenn auf der Buhne nur Unvollkommenheit und Misere be-

statigt werden oder wenn der Humor des Lustspiels bitter gewor-

den ist. Das zeitkritische Stiick wird nicht nur von der Jugend

geschatzt sondern hat auch eine positive Bedeutung in der ge-

sellschaftlichen Selbstbesinnungl Nur: das kiinstlerische Niveau

kann nicht weit hinauf gelangen; das Denken, der Witz wird an-

geregt, nicht das positive produktive Gefuhl. Wie in allen

Kunsten, so ist auch hier die Lebensechtheit der MaBstab, d.h.

die Ganzheit des Menschen muS erscheinen, nicht das Bruchstuck

und die Ungereimtheit den Eindruck der Leere und des Unernstes

erzeugen.

Die Erfahrung zeigt, daB die zeitlosen Stucke nach wie vcfr

die graBte Zugkraft beim Zuschauer haben und auch beim Laien-

theater beliebt sind, manche zeitgent}ssische nicht ausgenommen.

Lustspiele eignen sich fur die Liebhaberbuhne am besten. Das

besondere Pathos der Tragidie stellt zunachst h5here Anforderun-

gen. Es besteht also kein Grund, das Repertoir zugunsten modi-

scher oder politischer Tendenzen einzuschranken. Nur das z.B.

in Suddeutschland ubliche, nach wie vor anerkennenswerte Volks-
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theater hat enge thematische Grenzen. Es kann in ihnen bestehen,

solange es in der Tradition wurzelt und vom Interesse der Be-

v6lkerung getragen wird. I.U. geh5rt das Experiment zum Wesen

des Theaters und bestimmt wesentlich seinen Reiz. Allerdings

Experiment am richtigen Platz und im rechten MaB. Es hilft mensch-

lich weder den Spielern noch den Zuschauern, wenn klassische

Stucke verstiimmelt oder mit geschmacklosen Zutaten versetzt

werden oder wenn perverse Extravaganzen der Inszenierung oder

des Textes das Feld beherrschen. Auch das Theater erfreut, er-

hebt, regt zum Denken an, erfiillt den Menschen. Verstimmung

kann er sich woanders besorgen, ebenso psychologische Analyse.

Wie beim Konzert, so muBte auch beim Theater das Publikum seine

Rechte wahrnehmen und anstatt in Schafsgesinnung jeden Narzis-

mus4der Intendanten hinzunehmen, das zu fordern, was ihm be-

kommt. Senst: arme Freiheit! Aufgabe der Biihnenkunst ist es

nicht, Probleme auszubreit6n, sondern sie in einen hdheren Zu-

sammenhang zu stellen. Das kann selbst in einem bescheidenen

Lustspiel gescheheh.

Die Beschaftigung mit Kunstmusik diirfte heute die wich-

tigste anspruchsvolle Erfullung der Mu§e bilden, dank Rundfunt

und Schallplatte, wahrend rein quantitativ die kunstlose akusti-

sche Konfektion iiberwiegt. Zwei M5glichkeiten stehen offen:

der Besuch des Konzerts und den Lautsprecher (H5ren); das

Liebhabermusizieren (Spiele . Auch wenn man sich in jedem Alter

durch passives Aufnehmen in die groBe Musik einleben kann, so

bildet doch Jugendzeit die beste Voraussetzung fur ihr Verstand-

nis. Die Empfanglichkeit des Jugendalters bahnt oft eine Ein-

dringlichkeit des Erlebens, die spater nicht mehr erreicht wird.

- 27 -



Die Kunstmusik aktiviert intensiv das Innere. Sie veckt und

pragt die Feinheit der Empfindung (zumindest der akustischen)

und des Gefuhls far menschliche Werte. Sie vertieft und be-

reichert damit .die Erlebnisfahigkeit sowie die mitmenschliehe

Feinfuhligkeit. Das letztere kommt nur da in Gefahr, wo· die

Introversion einseitig kultiviert wird und der Erlebnisuberschwang

die geistige Aktivitat lahmt oder die eitle Selbstgefalligkeit

des Spielers die Mitwelt nur noch unter dem Gesichtspunkt des

Applauses gelten laSt. Die·Kunstmusik trastet, last, erhebt

den Menschen, weil sie die Welt der lebendigen Harmonie un-

mittelbar einwurzelt. Sie schwingt zwischen Spannung und 15-

sung, Oben und Unten, Wohlklagg und Klangspannung, Hin und Her

usw. Ihre Geistigkeit ist gefuhlsgetragen und dadurch sehr weit.

Die sog. moderne Musik kann diese Bedingungennicht erfiillen,

weil sie im bewuBten Gegensatz zu ihnen entstanden ist, und

hervorgebracht wird. Statt Ausgewogenheit dominieren hier kiB-

klang, Larm, komplizierte Architektur, ermudende L inge, Weiter-

drdngen zum nachsten ohne Ruckschwingen zum Ausgang, kalter

Intellekt. Ihr psychohygienischer Wert ist durchaus negativ

zu beurteilen. Sie hat Effekte, ist· ungewohnt, iiberwindet das
'

Alte, reizt Eitelkeit und kritischen Wortschwall. DaB sich

jemand bei ihr naiv.und innig freute oder von ihr entruckt

wiirde, worauf es allein ankame, wird man vergeblich hoffen.

Beim H5ren der Kunstmusik spielt die Wahl eine wesentliche

Rolle. Die Abgrenzung gegenuber der Schlagermusik stellt hier

kein Problem dar, weil der kategoriale Unterschied noch von

den meisten erkannt wird. Zu verwischen droht jedoch die Grenze
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gegenuber der modernistischen Komposition. Das Prinzip des

Potpourri, des Musiksalates hat sich im Konzertsaal weitgehend

durchgesetzt. Gew5hnlich kommen in zeitlicher Reihenfolge klassi-

sche Stucke, zuletzt die modernen. Abgesehen von der Geschmacks-

verirrung ist dies psychohygienisch anfechtbar. Wenn die Diskor-

danz den SchluB bildet, gehen die Harer verstimmt und unerfullt

hinaus und verm5gen bestenfalls durch.Ruckbesinnung auf das vor-

angegangene Sch5ne den Ausgleich zu finden. Das Publikum hatte

Gelegenheit, dieser Tyrannei zu entrinnen, wenn ea statt seiner

Schafsmentalitat dagegen opponierte. Denn der H5rer bestimmt,

was gespielt wird. Der Konzertagentur kommt e s nur auf die volle

Kasse an. Konzerte eines Komponisten oder einer Stilperiode wa-

ren anzustreben. Auch das geh5rt zur Freizeitgestaltung. Das

andere Problem der Wahl betrifft den Geschmacksumfang. Je enger

dieser auf einen Komponisten oder·eine Zeit begrenzt ist, desto

einseitiger ist die Pers5nlichkeit. Es kann darum wertvoll sein,

und den eigenen Horizont erweitern, wenn man versucht, sich in

andere Musik als die gewohnte einzuleben. Jede Musikform spricht

eine bestimmte menschliche Seite an und kann sie entwickeln.

Die Hausmusik bildet die Grundlage der Musikausiibung und
D

des Musikverstandnisses. Sie gibt, gleich ob allein oder ge-

meinsam gespielt, eine einzigartige Befriedigung. Allerdings

muB in m5glichst fruhem Alter mit einem Instrument oder mit dem

Singen angefangen werden. Der Erwachsene schwingt si6h meist

nicht mehr auf. Wer Hausmusik forderh will, muB sich also an

die Eltern und Lehrer wenden. Vorbild und ansprechende Unter-

weisung erreichen am meisten. Auch wenn die Hausmusik heute
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in Bedrangnis geraten ist, so kann doch keine Rede davon sein,

daB sie aussterbe und darum keine Aufmerksamkeit mehr verdiene.

Ebensowenig ist sie ausschlieBlich den Hochbegabten vorbehalten.

Allerdings stehen ihr einige Hemmnisse entgegen. Das Uben

braucht Zeit und A sdauer. Die steigenden Schulanforderungen11

lassen den jungen Menschen geizig mit seiner Freizeit umgehen

und eher die Ungebundenheit suchen. Zweitens verfuhrt das groBe

Angebot an virtuoser Kunstmusik (auch das Konzertangebot, auf

die Gesamtbevdlkerung gerechnet, steigt) dazu, auf eigene

Tatigkeit zu verzichten. Zuzuh6ren ist bequemer. Man h5rt nur

das Beste, demgegenuber die eigene Leistung nicht bestehen

k5nne und minderwertig sei.

Das schwierigste Problem aber wird durgh den Geschmacks-

zerfall gestellt. Wo man dem Kind von klein auf nur den letzten

Abfall vorsetzt (dafur sorgen die Erzieher und Rundfunkleiter),

da kdnnen sich jene Geschmacksgrundlagen, die fur Kunstmusik

aufnahmefahig machen, nicht entfalten. Ist dieser Kreislauf

zwischen Alt und Jung einmal in gang gekommen, so wird es sehr

schwierig, ihn zu verlassen. In vergangenen Generationen war

jed.er Jugendliche gen5tigt, durch den Kirchenbesuch wenigstens 

mit einer gewissen Form von Kunstmusik regelmaBig in Beruhrung

zu kommen, und zwar auch dort, wo nie ein Konzert veranstaltet

wurde. Heute ist das nicht selbstverstandlich. Es gibt viele

Familien, wo das Kind nur schlechteste Musik h5ren muB, und

zwar die ganze Freizeit hindurch. Aber auch da, wo es zunachst

Interesse an der Kunstmusik entwickelt hat, kann dieses wahrend

--
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der Reifezeit (sie ist ja die Schlagerzeit - und mit welcher

Intensitat!) fortgeschwemmt werden. Also eben in dem Alter,

wo das Musikverstandnis aich entscheidend differenzieren und

vertiefen k5nnte, wird der auBerste Tiefpunkt erreicht! GewiB

gibt es auch nicht selten eine Zweigleisigkeit. Sie ist jedoch

unaufrichtig und daher menschlich unfruchtbar. Der Schlager er-

setzt zwar auBerlich das, was fruher die Volksmusik zu geben

hatte, Innerlich kann er es jedoch nicht, weil er nur die arm-

lichsten Schichten von Wille und Gefuhl anregt. Es gibt bis-

lang kein Mittel gegen den Geschmackszerfall. Darum bedarf die

liebhabermusik einer starken Stutze und aufmerksamen Pflege.

Gerade nach den schwersten Sturmen der Pubertat sollten viele

Maglichkeiten gegeben und es sollte empfohlen werden, neu an-

zusetzen, d.h. Musik zu lernen oder weiter zu uben. Was die

Liebhabermusik neben der kunstlerischen Befriedigung anziehend

macht, ist die Gelegenheit, im Familien- oder Freundeskreis vor-

zuspielen, oder mit einer konzertierenden Gruppe in die weite

Welt su reisen, was heute haufiger denn je geschieht. GewiB

bleibt der Mensch nur dann beim Spiel, wenn es ihm gelingt,

bis zum reifen Alter genug technische Fertigkeit' und musika-
D

lisches Verstandnis zu erwerben, um den Charakter eines Stiicks

irgendwie zu gestalten und sich selbst in ihm auszudrucken. Es

bedarf also.keiner Vollendung, sondern eben der zwei erwahnten

Punkte. DaB dazu ein gewisses MaB an Begabung und Interesse ge-

hart, ist selbstverstandlich. Auf musischem Gebiet laSt sich

nichts erzwingen, sondern nur Angelegtes entwickeln.
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Hinsichtlich der Instrumente ist zu berucksichtigen, daB man

mit seltener gelernten (z.B. Holz- und Blechinstrumente)

schneller AnschluB an musizierende Kreise bakommt als mit

Geige oder Piano. Das Singen, gewahnlich im Chor, muB besonders

hervorgehoben werden, weil es den K5rper am unmittelbarsten und

naturlichsten einbezieht. Die Atmung festigt und vertieft sich.

Dies wirkt auch seelisch harmonisierend und 18send..Zum gemein-

samen Singen kann man die meisten Menschen bringen und auch ver-

haltnismaBig s chnell einuben. Hat jemand dariiber hinaus die

Gabe, allein vorzutragen,so findet er darin dine ideale Gelegen-

heit, sich individuell auszudriicken. Beim Singen sind Kunst-

und Volksmusik besonders breit und flieBend miteinander ver-

knupft, was eine reiche Auswahl sichert und jedem Geschmack ent-

gegenkommt.

Was die Musikgattungen anbelangt, so laBt sich nicht viel

zu dem ,Gewohn:ten und 3{ewdhrten hinzufugen. Die nationalen Grenzen

zu uberschreiten lohnt sich auch hier. Besonders reizvoll, wenn

auch wenig gew[irdigt, ist die alte franzasische Musik vom 17./

18. Jhdt. Mit ihrer Eleganz, Leichtigkeit, Heiterkeit, rhytmi-

schen Feinheit und Lebenszugewandheit bildet sie den idealen
*

Gegenpol zur deutschen Auffassung. Ihr Bildungswert liegt darin,

daB die den Erfahrungshorizont erweitert und die Empfindung ent-

faltet. Auch die keiner Empfehlung bedurftige russische Kunst-

musik gibt kontrastreiche Anregungen, starke und extreme Erleb-

nism6glichkeiten. Mit den Gattungen verhRlt es sich wie mit allen

musischen Beschaftigungen: Es muS das richtige Verhaltnis zwischen



E-·rischen Vielfalt. (Abwechelung) und Tiefe (Gri:ndlichkeit)

Fefunden Werden.

Die bildende kiinstlerische Bes,chrftiming spielt eine ge-
1

ringere Rolle als die musikalische, allein deshalb, veil sie

mehr Zeit beansprucht. Passiv: sum Unter:chied von T.TMren kann

man beim Betrachter nichte anderes tur. Aktiv: 5 Minuten

zeichnen fiihrt meist nicht weit: 5 Minuten musizieren kann

schon sehr befriedigen. mildnerisches Tun setzt auch eine

hahere Begabung voraus, ohne die sie nicht befriedict. Zur

inneren Befreiung ]commt es erst bei ,·,irklich k::ns:lerischen

Leisturgen, wa"rend sis nusikelisch schon mit einfacheren Mit-

teln erretcht werden kann, 9.1. im Sirger. Darum wird oft des

Kunstgewerbe oder Kunsthandwerk vorgezo-en - und mit Recht.

Das Ziel ist hier weithin festgelegt, die Vollkommenheit er-

reichbar, da man meist Vorbereitetes fertigstellen darf (Be-

melen, Verzieren u.i.). Die Geschlechter unterscheiden eich

vorlarfig ¢adurch, daB die Fraven Handarbeiten und Ear.dwerk,

die MFnner.nur Handwerk treiben. Handarbeiten sind nichts ver-

altetes. Das .weibliche Geschlecht sollte sich aber die bewRhr-

te Weisheit sr.nutze nachen, M B mechevisch Yied=rholte Griffe

ar besten in nesellechaft Gleichbeachpf ieter von der vand geben.

Dabei hilft nicht nur das Gesprach, sondern auch das Singen.

Nur ignorante Uberheblichkeit schamt sich des gemeinsamen

Singens und sieht darin nur den Ausdruck des gemeinen. Volkes.

Der Lautsprecher kann wesentlich tiefrangiger stehen.

Kunstgewerbe wird heute in der Schule weit mehr gepflegt

als friiher, leider eher bei Midchen als bei Buben. Man muP es

neben und nach der Schule pflegen, um eine befriedigende Fertig-
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keit zu erreichen. Es ist nicht so wichti-, daB das Geschaffe-

ne einen pre."tischer Zweck erfullt. Die Frcude kommt viel-

mebr durch das Herstellen selbst iind dessen Aneri.ennunq· durch

Andere. Trotz den erwahnten Einschrwnkingen beh lt Bas freie

kunstlerische Schaffen seinen Wert (Zeichnen, Malen, Plastik)

und bleibt eine der beliettester Ti-hhabereien. Ip fer reisten

Fallen bedarf e9 eines sachl-undigen Unterrichts ( die Ochule

genuet cewrhnlich nicht) - evtl. euch Fernunterricht -, um
- - -

durch die ersten Schwierigkeitsetappen durchzuhelfen und den

Svielreum zu gewinnen, in welchem sich der Mensch selbstYndig
-

ausdrucken kann und sc Zufriedenheit findet. Der Selbstent-

faltuneswert jeder bildnerischen Tatigkeit liegt in folgendem:

der Schaffende ist sinrlich auffeschlossen den ne-enstinden

zugekehrt. Er prfft wahrnehmend und ceht mit ler Stoff um, ja

er handhabt dessen Viderstand (Werkstoff, Parbe, Stift usw.).

In diesem Kreislauf ist der Kiinstler weltzugewandt. Demeeeen-
--

ilber dient die Technik dem Musiker nur zum Vergegenwarticen

der Innerlichkeit. Sie zielt na.ch innen. Das Bilden aber holt

den Menschen aus sich heraus und lehrt ihn Gegensia:ndliches

spur'en, darstellen und schlieBlich mit einer Idee erfullen.

Dabei bleibt die Frage offen, ob diese Idee subjektiven Ur-

sprungs ist oder vom Gegenstand entbunden wurde. Der Liebhaber

malt, was ihm Freude macht und sucht nicht Geltung durch krampf-

hafte Modernitit.

Beim Betrachten werden Gegenstand und Idee sinnlich er-

schlossen und verinnerlicht. Der Beschauer lernt, die Welt auf

verschiedene Weise sehen. Je mehr .er sich diesen Aspekten

innerlich anrassen karn, desto Treiter ertfaltet er sich selbst,
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wird seine Phantasie angeregt, desto reicher wird sein Erleben.

Wahrend bis zum ersten Weltkrieg der Radius des Anerkannten

(haupts. deutscher und italienischer) recht eng war, finden

heute viele Menschen Gefallen an der byzartinischer Krn=+, jp

an manchen exotischer Erecheinuncen. Angesichts der gronen

liberschwemm-in- mit Roprod,1.kticnen. aber anch mit -mmittelbaren

Eindr-:icker beim Reisen hangt es von der Wahl ab, ob der Mensch

p.m knostwerk reift. pur der Anfanger betrochtet in einem 3117.7.per-m

alle Pilder. Spater streift sei: plick iter die WAnde und er

ver·,geilt nur bei Biliers ,
die ilim auffellen. 1.ie i'-r i.rzieher.

Trotz dem Nutzes der Vielseitigkeit 8011:e der Liebhaber Schwer-

punkte wiblen. die ihn in die Tiefe filhren. Fs ist reizvoll,

ungebildete aber frische natiirliche Merschen in :ine Kunstsamm-

lung zu fiihren. Sie bemerken andere Einselheiten 218 der Er-

fah:ene, aber vielleicht wichtire. Fberhauvt lie t die Fein-

tuerei und modische Exklusivitdt der echten Kunet fern. Diese

ist grundsatzlich fUr alle da. Kunstbetra.chtung (Eleich ob

Original, Diapositiv od.er Druck) kann in Gemeinscheft Yesent-

lich an Anziehungskraft rewinnen, besonders wenn nicht nur

einer einen Vortrag halt sondern alle diskutieren. Es werden

dann. gleich auf welchem Niveau, viele ae=ich* rortte -efuoert<
-

die zueinavder in Wecheelbezi:h ·ng treten. Nur der Kenner hat

zuweilen das Bedurfnis, allein mit dem Kunstwerk zu sprecher.

Ziel der bildnerischen Beschaftigung ist das Hervorbringen

oder Aufnehmen des Lebendigen, gleich ob nur Sachen oder Lebe-

wesen gemeint Bind. Die dekorative oder ornamentele Kunst ist

zwar nicht objektiv, verlebendirt aber die Flrchen, macht sie

vertrant. Sons+ ist die Kunst nur im Rincen Fit der BegenstanQ-
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lichen Welt lebendir, weil sich eben das Leben nicht vom Raum

und Zeit ablasen laBt. Freude ar] Gegenstand muR ins Knnetwerk

hineinvelemt sein und aus ihm her-0-·"·'·,=4oy' H4 -r b=findet sich

auch der psychohygienische Drehrunkt. Fas nur subjektives Frag-

ment der Kiinstlerseele oder was to+ ipt, kann weber 158en,

noch erfreuen, noch erheber. Damit scheidet pus der erfullten

Freizeit der gradte Teil des Modernismus aus. Beziehungslose,

..Eiruchstuckhafte, oder ·=relle Effek:p, zersttickelte Formen, re-

scbmacklose Farber, verzerrte Gestalter, primitive Fignren

kdnner so wenic erf·rep.en , in r=tionale Yonetrpktionen von

Linien und Farber, die kalt lossen. pxtren stilisierte oder

..

gegenstandslose Inarstell,17, c'en v=rmr,ren z,··.rer Ipanchmel entsrre-

chend disponierte Menschen stark zu treffen oder zn erschiittern.

Man kann auch darilber endlose Reden halten. Ich habe es jedoch

noch nie erlebt, daP sich jemand dabei von Herzen woblgef"hl*

batte. Man ist rez-·.T.n.Tez, Ficl, ar-f Ars s'.'1,4=ktiv: Spie-1 des

KEnstlers einzulas:en oder Ab:t,r# zu helten. Es cibt also eine

narzistische Jurpt ,  i a a-p--·•90 =- r'· 2-,---v 74 -=04-1.0; r.-- =4 .--7. 4-7-,o-'.,
--. - - .- il-- . - .*- -- -

macht. Si) ist Symptom ter Persrnlie#Reit, Yns tei seelisch

Kranken. vielleicht eine kcrpensierende Filfe bringen me.g.

Daneben gibt es eine produktive Vunst, die versucht, Aueerindi

viduelles zu gestalten, zu verlebendicen und mitzuteilen.

Sublekt und Welt klineen zusarmen. E,weifellos hat nur diese
V -

Aussicht, den Menschen weiterzufuhrer, ze entfalter, wahrend

die erstere, von Einzelperspektiven abgese-hen, ihn um sich

selbst dreht und modische Wichtigtuerei be,gi,ns-Eigt. Wenn man

also auf die Muse der Mu#e EinfluB nehmen will, muB man sich

der Frage der menschlichen Funktion der Kunst ste].len. -
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Beschaftinung mit bildenden KOnsten 8011 sich von Zwang der

Vollkommenheit freihalter, braucht 9180 '·,eder den Meister noch

den Ker.ner anzustreben, sondern laft dem Werdsn im Schaffer vie

im Verstehen breiten Reum.

An eine Beschaftir.lmE in der Freizeit, dieebenso zu einer

Fertigkeit fuhrt wie sie Freude macht, denkt man seltener: Die

Sprechbi1dung und das derpus hervorrehende Vortragen. Sprech-

lehrer Cibt es en ellen Universit&;ten und Fusil/hochscholen. Sie

wirken aber auch auBerhalb dieser Bezirke. Ziele sind der Vor-

tra€ vor Lyrik und Prose., gute Auscrreche im taglichen Leben.

und i.b. auch die Tberwindur- des mundartlic"en Al=rorta Der

WeI fithrt so zur Theaterspiel, zur ernsten ,ind heiteren Rezi-

taticn. Andererseits verbessert die Sprechbildung Selbstsicher-

heit und Karpergefithl (Atmunel. Kunstlerieche Hdchstleistungen

werden auch hier nicht gefordert. Jede Entwicklunesstufe hat

ihren Vert, snbjektiv und :esellig.

Das gesellirre Leben stellt die leichteste und suileich

schwierigste Aufgabe. Fp breucl,t richt immer die hachsten

menschlichen Strfen zu erklimmen. Vielmehr kommt es darauf an,

daS es von inneR her bejaht Wnd testaltet wird. Je mehr Auf-

wand man treibt, desto langweiliger wird es. Je unmittelbarer,

sich die Menschen verbunden fithler, desto einfacher werden

die verknupienden Mittel. Das anspruchslose Gesprpch ohne

Lautsprecherbegleitung kann auch heute noch manche Menschen

ganz in Bann schlagen. Das ist nur dann der Fall· ·, wenn weder

Eitelkeit noch Taktik sondern gegenseitiee menschliche Anteil=

tahoe die Atmosrhfre beherrschen. Etwas erleben zu wollen

ohne selbst geben zu wollen, das ist das Ende auch der auBer-

lich bestens vorbereiteten Geselligkeit.
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Geselligkeit ·ist die urspriinglichste und beste Form, um

den seelischen Torizont zu erveitern. Man ist bei geliebten,

befreundeten, verehrten, interessarten Menschen. Man erfahrt

Heues, bildet sich bestenfalls, erlebt die Yesensart anderer,

d.h. den Reichtum menschlicher Puancen. Man regt sich geren-

seitig an, bringt Fich in andere Stins·unger. 90 eell 9+-pr-

strndlich dies ers·:hein:, so weni.o· ri-,g die Ma=lichkeit ange-

mes:en ausgesch5pft. Exzess und Sensation werden oft gesucht

und magen z.T. eine primitive Ausgleiehsfunktion besitzen,

geben aber keine echte Befriedigung und die Menschen kannen

sich daher - mangels differenzierten Umgangs - fremd bleiben.

Auch die besonders von der Jugend geschatzte formlose Ver-

bruderung bringt leicht eine gleichgultige, oberflachl iche,

lappische oder provosierende Atmosphire, die durch Lautspre-

cherkrach und Alkohol notdurftig ertraglich wira. Nur bei

g nstiger Stimmung und persanlicher Abstinrune gliickt es,

diesen durft n Rahmen auszufullen. Man versuche es einmal mit

einer Ordnung und einer guten Form, die - so war es fruher -

zwanglos rehpndhabt wird! Die vorgegebene Form erleichtert

den Ablauf der Geseligkeit, w .hrend die Improvisation hohe

menschliche Anforderungen stellt oder durch irfendeing Art /

Rummel ersetzt werden muS. Die Um€angsform sorgt dafiir, dae

die Teilnehmer sich einander vorstellen. sich abwechselnd mit-

einander unterhalten (nicht nur an ihrem Platz oder in ihrer

Gruppe stecken), d.aB keiner fur sich bleibt und sich langweilt.

Solange diese Bedingungen nicht beachtet werden, fiihren auch

Ratschlage zur Gestaltung der Gemeinschaft nicht weit.

Zum andern ist es nvtzlich, wenn die Geselligkeit einen
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bestimmten Inhalt  wenigstens als Schwerpunkt, hat. Da es

nicht immer einen witzigen Dauerunterhalter gibt, hilft es,

ein Gespriichsthema vorausehen oder aus dem Gesprach heraus

auf ein interessanteres oder tieferes Thema hinzusteuern, um

so dem:..Zwang der Wiederholung des gleichen Banalen zu ent-

gehen. Giinstig sind Einlagen von Musik, einen (kurzen) Vor-

trag, kleineren Vorfiihrungen (z.B. Zaubern), Spielen. Hin-

gegen besteht die Gefahr, daB Diapositive, Schallplatten und

Filme die· Gemeinschaftsatmosphire zerreissen, wenn die Gaste

nicht sorgfaltig daraufhin ausgewahlt und nicht einwandfrei

verbindliche Themen gefunden werden. Die Einlagen mussen kurz

sein, sonst ist es keine Geseligkeit, so]idern eine Unterhaltung

oder Belehrung als Veranstaltung. Allgemein muB bedacht werden,

daB gemeinsames Handeln die beste Gemeinschaft stiftet. Es ist

heute abgekommen, neben den Freunden auch die'Feinde zu sich

einzuladen oder Gegner bei Gesellschaften zusammenzufiihren.

Das setzt eine tragfahige Gemeinschaftsatmosphare voraus.

Andernfalls setzen-sich Frost und Yerstimmung durch. Doch ist

es -eine der tornehmsten Funktionen der Geselligkeit„ Spannungen ·

auszugleichen, wodurch sie ungeahnte Gro Bzugigkeit und Weite
I .

erhdit. -

.. : . .:Ideale·-g/6eIM-gefAnlasse sind:. Ausfluae- mit Picnic oder
· 2' ·. F'XETS; )  - :'A
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geseh n, haupts cliliclf um der Ge-seilligkeit'.'Pillen ges€cht.

Die Spieler lernen nicht nur, sich aufeinander einzustellen,

aufeinander in verschiedenen, evtl. gespannten Situationen

Racksicht nehmen, was keine Plage zu sein braucht. Das Spiel
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gibt auch Gelegenheit: sich auf verschiedene Weipe zu ADGern,

wie es sonst nicht geschrhe. Die Spieler lernen sich 80 viel-

seitig kennen und verstehen. Humorvolle Einf.Flle wiirzen

und verstarken die Geneinschaft.

Die musischen BeschFfti"unren sind fast alle gesellig
--I- --

orientiert und kannen insoweit auch als Formen der Gesellir-

keit rel.Len. Sie bildes le.rn idnele I-holte :der Kristalli-

Sationspunkte des Gemeinschaftslebens. Die Hansmupik :chlie°t

alle Reteiligten in einer feierlichen Stintmung zusammen. Man

kann das gereinsare Musizieren ·,ls einen Dialo€ euffassen,

in welches sich individuelle Eigenart anespricht und austauscht.

Das Volkslied bildet den natirlichsten Auslruck einer im Ge-

fiihl sich vertiefender Gesellschaft. Gemeinse:es Erl.eber ver-

bindet.

Das Tanzen wird meist als Inbecriff der Gefei.ligkeit

angesehen. Hatten wir einen Gesellechaftstanz, so trafe dies

su. Tats chlich eibt es aber nur eine Ansammlung von Peeren,

die sich des Lautsprecherlarrs wegen n·zr Zeitweipe unterhe.lten

kannen. Das Suchen eines Partners oder das Pleiben bein Vor-

handenen, die Selbstisolierung der Paare, machen den Tan zi

boden zu einer- unsozialen Ort. Man versi.icht meleventlich, '

diesen Individualismus durch Tanzspiele zu unterbrechen. Aber

es fehlt die eine echte gesellscha.ftliche Form trafende Grund-

haltung. Hier hilft nur die Ri.ckkehr zum cuten Ton, der ja

nicht entstanden ist, um die Leute zu plagen, sonderv um

Gemeinschaft auf taktvolle Weise in Gang zu halter.

Im Theaterspielen wirken die Menschen sehr eng zusammen,

sind aufeinander anfewiesen. Sie lerner sics unwittelbar

..'
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kerpen und kommen sich schnell nahe. A-'cl.' die unve-'·-,eia-lichen

1,omischen Aspe-Irte beim Probon verbinden. Diese r·esP-1-1.i·-e Re-

deutung mue sehr hoch eingeschatzt -erper.

Genz e.nders als de-r, r• omlif-0 rr.'-+.,1.+ ..:i+ Glre,<pl,.ae,4..+an

ist die Pitrsorre f·:-r AndeEe. Jul'!ge I.eute (es ist eber keine
--

Grerse nach o':,e- =es=+zt' betre„en Patienten in -,9,-chietri-

.1 1 . 1 .. i.

schen Klinj '-en, e :2:geri-° in .-rvrtz-h-usern r.:A Irsr.reen

vir 41-1-=-Cl .C:-a.. CTTn-La-1 cl+r: w rZeser: Ferleiten ailf Spazier-

g¥rge-'1. Auch Hausbesuche bei einc,-ine-" Persr,ner r.e'la·rer dezz.

Ein Aerertifes pr·rriples Wj rlre-,9 ip+ nicht r,Jr v,-:41- -1.j ct „rd

wird fer.kbar ener]carnt. Es bereichert erch den, der sich der

Mithe unt:rzight durch vielffltige Frfahriingen lin,3 Fi'-,hlicke

in meist unbetany'te Tebensbereiche. Nicl.,t -er.i-e ye.r'ocl er be-

schafti-en Fich in A.er Freiseit mit T i.dern (ErzfleD, Vorlesen,

Spielen, Unterhalten). TatsHnhlich gehart dies zu den wichtig-

sten geselliger. Gelegerheiten, veil es den Erwachsenen lockert,

-...unmittelbar erfreut, anpassungsfihig und umstellungsIenif er-

hilt, kurz seelisch erfrischt.

Der Verein wa.r nicht nur fr"her einer der ,·richtir·sten

gesellizen Anlasse sondern ist es puch heute noch. Irgendein

Femeinsames Interesse: Beruf, 13,sisches, Tiere, Snort, Dis-

kussion, Sammeln usw. terbindet die Mitglieder und fiihrt sie

zu Gesprfchen oder Tatigkeiten zusammen. Der Verein ist nicht

eine veraltete biirgerliche Einrichtung, sondern in vielen·Fal-

len die einzige Maglichkeit, um Freizeitbeschaftigungen ge-

winnbringend und dauerhaft nachzugehen. Daneben wird die freie

fluchtige Form des Zusammenschlusses heute funehmend gepilegt,

besonders von der Jugend und Studenten. Auct sie hat ihren
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Reiz, wenn Form und 7101 Fboreins+irmer. Auch Aer Ftarmtisch

geh5rt hierher, der seinen Wert behflt, insofern ae hier

nicht pm den war'-en Far.de:r um die Spehe pel't, r,Xmlich dje re-

gelmrfige Aussprac--e in kleiner Treis. Es sibt °t-,-r,tische e'.,f

h5chstem intellektuelle# Niveau.

Um die Freiseit TA,lich=t vieleaitie und in Gemeinschaft

nz, tzen zil ]:en·oer
.

bedarf ep umfenereicher Einricbtunge]  die
-

liber die Reichweite des Privatmarns hinaus cehen. In groB-

britannier und den suderropaischen I·5.ndern wird diese Funk-

tion vom Club: der Gesellechaftsh:us und sport:ic.he Vorkehr'.in-

gen unfaSt, erfu'lt. Auch venn ferartiges eine breite wirt-

schaftliche Basis voraussetzt und darum der besser verdie-

nenden Sozialsohicht vorbehalten ist, so behalt doch das Prin-

zip seinen unersetzlichen Wert und legt es uns nahe, daritber

nachzudenken. Per gesellige Stil des Clubs ist perstrlich, er-

leichtert den merschlichen Anschlrg, und die Jurend 7Vtz t

elle Vorteile gemeineom mit den Erwachsener. Derge=eneber sind

die bei uns entstehenden kommunalen Einrichtungen (z.B. Schwirm-

bader) unpersarlich, weil 5ffentlich,und die Jugend sondert

sich vallig von den Erwacheenen ab. Die Clubform kann natur-

lich in verschiedenen Stufen des Umfangs verwirklicht ,·rerden,,

wodurch sich die finanzielle Belastung den jeweilicen Erfor-

dernissen anpasst. Z.B. gibt es lokale Gesellschaften mit

Bibliothek, regelmiftiven Vortragen und Fssen. sovie Festlich-
-

keiten. Die Stude-terverbindung mit Gesellechaftshaus ist

ebenfalls nicht iiberholt sondern stellt die adaequate Gemein-

schaftsform dar , sofern sie den Schwerpunkt auf stilvolle



Geselligkeit, musische und intellektrelle Aktivitft legt

und nicht ihre Mitg]jeter mit Fberflussigen Zeremonien und

Exzessen belastet.

Soll sich der Club als Freizeitrahmen ausbreiten, so

darf er nicht zu exklusiv sein und muB doch ein gutes Nivean

erreichen. Hierin liert die Schwierickeit, aber auch die Auf-

gabe. Das gesellige Leber muP in einem durchitihrbaren regel-

manimen Zeitplan 0 5 77 n·a n 7. An 0+ se jin. vern es richt schnell ver-

fallen :011.

1*.Till man die Preizeit erfreu .icher u.nd vielseitiger :re-

stalten helien, so muB man· sich aufs genze gesehen bemithen,

das Niveau anzuheben. Denn die unterste Stufe der rrimitiven

Trieberfiillung findet der Mensch mit unf'ehlbarer Siche heit.

Dazu braucht er keine Ratschlage.

Sucht man jedoch wertvo'le Re'-chaftigungen, so erkennt

man, de.B es keine -rundsr*zlich neurn gibt, sondern nur alt-

bewahrte, die es wieder zu entdecken gilt. Die sind sugleich

die billigsten vnd jedem zuf¥nglichen. Pei selbstentfaltendem

Tun kommt es nicht darauf an, ob es alt oder neu ist, sondern

ob es etwas taugt. Wer sich "modern" ami;sieren will, braucht

ebenfalls keine Belehrung. Jede Illustrierte ermuntert ihn

dazu. Allerdings mula er dann. nicht nur viel bezahlen (Motor-

fahrzeug, Nachtlokal, Modek eidung, Alkohol, exklusiver Sport,

Glucksspiel usw.) sondern sinkt such auf eine durftige Stufe

hina b (Eite]-keit, Blasiertheit, Selbstbetaubung u. a. ) . Be-

sanders bei der Jugend ist die Gefahr groB, aus Protest und

Unabh2ngigkeitsstreben heraus diesen Weg su gehen und die dem

Alter entsprechende besonders grone Selbstentfaltungsmaglich-
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keit zu verscherzen.

Nur die Selbstbesinnung, die Pritfung des eigenen Lebens-

stils schafft die Vo:aussetzungen fiir eine Pesserung, und ware

sie noch so bescheider. Das Selbsthe·w-g.Ateein puR sich pber ge-

gen kollektiver Zwang (Vorbilder im Umkreis und geschiftliche

Suggesticnen) d·.·-rchsetzen. Das snezifisch demokratische -problem

liert darin, da° Alle grofe individuelle Rechte beanspruchen,

..

um dann doch das zii. tur, -as die Mehrheit sucht, ne.mlich das

Kinderwertige. Es fehl: die hinaurfuhrende Anschauurg. Arch der

Kaniv tenzt heute nach der schlechtesten Musik, die er finden

kann. Das Wertgefalle ist flach geworder. Man will nicht

wahlen, sondern sofort genieBen. Damit gerat man in die Fange

der Wirtschaft, die der Hauptfeind des menschlichen Wertes ist

(aber nicht sein miiAte). Doch nor, wer·n die Meese den Wert

fordert oder das schlechte nicht keuft, gibt der geschaftsmann

knurrend nach. Die Konsumeuter sind pber fast drrchweg Frei-

Zeitgliter !

Eine Aktion flir die wertvolle Freizeit hat die Wirtschaft

gegen sich und mue den Menschen zur Selbstbesinnung (4.h.

zur Erker.ntnis, dal auch das h5here Niveau anziehend ist) lind

zur Abl5sung von den allgereinen GenuBs chemata brin3en. Hierzn

sollte man an die Wiirde, den Stolz, die Freiheit appellieren

und auf das Erbarmliche der Schafscesinnung hinweisen.

Folgende Prinzipien werden von vielen zumindest verstanden

werden:

1. Die Freizeit dient nicht der k5rperlichen und geistigen

Passivitat, die den Menschen gesundheitlich und ethisch

erschlpffen lie Be. Vielmehr fordert sie die sinnvolle
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(u.U. zweckfreie) Aktivitat: urteilen und wirken.

2. Die Freizeit Fibt Gelegenheit, das zu tun, was der Beruf

nicht erlaubt und darnit besondere Fertigkeiten und

sch3ne seelische _Tanigkeiten zu entfalten.

3. Hierbei ist eine gewisse Ieidenschaft, ein Streben,

selbptvrei·rr oAer :eme*nser e-twas Abresc'-lofsene, zu schaf-

fer, oder aufzunehmen, unerlHRlich. Ohne ein wenig Ehr-

geiz nlirde es langweilig.

'-

4. Aber der Mensch sol]. in der Freizeit von den Spannunger

marlichet frei sein, die ihn innerhalb zeine- Pflichten

belasten (Existenzsicherung, Leistungsverantwortung,

Rangunterschiede).

Die negativen Emotionen des Alltsge sollen nicht provo-

ziert werden (Rivalitat, Geldgier u.a.). Darum wird auch

nicht um Geld gespielt.

5. Der sdelische Raum soll sich erweitern. Es soll in erster

Linie das Gefuhl e,ntwickelt werden. Dieses entscheidet

iiber das menschliche Niveau, nicht der Hue·ere A-ufvand oder

der Vollkommenheitsgrad dee jeweiligen Inhalts.

6. Neue Beschaftigungen 8011 man niGht uberheblich von sich

weisen, sondern man lernt sie nur durch Versuch und Efahru g

kennen. Neben dauerhaften Liebhaberei n gibt der Wechsel

innerhalb der bew¥hrten Maglichkeiten Freude.

- 45 -


