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Prolegomena zur Methodik 
der sporttechnischen Neugestaltung 

Akitomo KANEKO 

1 . Aktuelle Probleme der Technikl~hre des Sports 

Es ist allgemein bekannt im Spitzensport, daB man im Laufe des Trainingsprozesses nicht nur fur eine 

dauernde Verbesserung der physischen Leistungsfaktoren, sondern untrennbar damit verbunden, auch des 

technischen Kdnnens sorgen muB. ' Aber es ist offenkundig, daB die Technik nicht in allen Sportarteri von 

gleich groBer Bedeutung ist, und zwar, in den technischen Sportarteh wie z. B. Kunstturnen, Eiskunstlauf 

kommt d~r Bewegungstechnik zweifel'los eine grdBere Bedeutung zu als beispielweise ih reinen 

Ausdauersportarten wie Langstreckenlauf. Dies beruht freilich auf einem wesentlichen Unterschied zwischen 

den Sportarten, die auf Bewertung der Leistung angewiesen sind, und denen, die auf Messtmg beruhen, und 

wo der meBbare Erfolg als ein erstrebenswer~es Ziel entscheidend ist, ~tobei die Bewegungstechnik schlieBlich 

nur nach einer okonomisierenden Funktiori ausgerichtet werden soll. 

In den letzten Jahren zeigt die sportliche Praxis, daB die Technik vielfach zugunsten einer forcierten 

Steigerung dbr konditionellen Eigenschaften vernachlassigt wird. In einem merkwtrdigen Gegensatz zur 

Durchsetzung moderner Trainingswissenschaften im konditionellen Bereich, zur Konzentration auf 

vermeintlich wissenschaftlich erwiesenen Methoden der konditiohellen Entwicklung steht nur die 'zu 

beobachtende Ratlosigkeit bei der Technikschulung bzw. der Ent~ricklung koordinativer F~higkeiten (lO - S. 

5). "Da aber in vielen Sport.-irten eine weitere VergrbBerung des Trainingsumfangs bzw. der-intensitat kaum 

noch moglrch Ist - dies gilt ausschlieBlich ftr den Hochleistungssport-, so wird eine intensivierte 

Technikschulung eine der Mdglichkeiten zur zukunftigen Leistungssteigefung darstellen."(46 - S.249) D~nnoch 

sind wir noch nicht zufrieden mit allgemeiner Theorie zur Neugestaltung und Schulung der sportlicheh 

Technik. MARTlN, D. ~uBert srch daruber m semem Buch "Grundlagen der Trammgslehre" 
folgendermaBen: "Die spoftwissenschaftlichen Disziplinen, einschlieBlich der Trainingswissenschaft, haben 

bisher trotz dieser Bedeutung dem Technikbereich vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit gewidmet und sich 

mehr biologisch-1eistungsphysiologischen und psychologischen Fragestellungen oder Themen wie der 

Trainingsplanung, der Periodisierung und der Schulorganisation zugewandt."(29 - S.182) 

Gegenuber solch auffallender Konzentration zu praktischen Methoden im konditionellen Bereich, um die 

Hochleistungen der Athleten positiv zu steigern, sei ein Indiz fur die Ruckstandigkeit bzw. Vernachl~ssigung 

im Bereich der Theorie und Methodik der Sporttechnik kurzgefaBt genannt. Und zwar besthet z u m 

e i n e n eine Zweideutigkeit uber die Objektivitat der Sporttechnik im Verlauf ihrer Entwicklung, sowie 

eine komplexe und vielgestaltige Technik-Funktion, wie es von DJATCHKOW, W. M. ~usftihrlich dargestellt 

ist (11 S 17ff j ' ' Ist die Neugestaltung = der sportlichen Technik vom - . .. Zum anderen 
entwicklungsgeschichtlichen Standpunkt aus viel problematisch, was eine menschenspezifische Tatigkeit ist 

im Gegensatz zur tierischen Bewegung. 

( I ) Probleme der ObJektivitat der Sporttechnik 

Obwohl die sportliche Technik in den meisten Sportarten den entscheidend leistungsdeterminierenden 
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Faktor dargestellt, ist der Begriff "Technik" an sich bisher nicht immer hinreichend definiert. Was die 

Definitionsvarianten der Sportt~chnik betrifft, ist sie beispielweise von BERNETT, H. und FETZ, F. 

ausftihrlich betrachtet (4 - S.122ff.; ~~ - S.308ff.). Zusammen~efaBt kann man sagen, daB die Technik-

komponente unter zwei Betrachtungsweisen beurteilt wird, einem mehr auBeren und einem mehr inneren 

Aspekt : Technik als Lehrinhalt, als "Summe der Kunstregeln" einer bestimmten Disziplin und Technik als 

sportliche Bewegungsfertigkeit (4 - S.124). 

Aufgrund der obengenannten Unterscheidung stehen heutzutage die Beschreibung einer sportlichen 

Technik als "idealtypssches Handlungszrel" (29 - Teil I. S.178) oder "biomechanisches L~sungsverfahren" (12 

- S.312) einerseits und der motorische LernprozeB zur * Vervollkommnung der Bewegungsfertigkeit 

andererseits im Mittelpunkt. Beide Aspekte kdnnen auch als der inhaltliche und der methodische bezeichnet 

oder durch die Fragestellungen "Was" und "Wie" unterschieden werden. 

Hierbei ist zu erw~hnen, daB es auch kaum mdglich ist, einen allgemeingtiltigen Idealtyp als 

Hzindlungsziel zu operationalisieren, wenn keine objektiven "Was"-Informationen uber die Technik eine~ 

Bewegungsablaufes prazis vorhanden sind. Um die methodischen "Wie"-Informationen ftr Lernende im 

motorischen LernprozeB erfolgreich zu gestalten, muB dabei naturgem~B eine Objektivitat in den "Was"-

Informationen gewahrleistet sein, was geradewegs dazu neigt, daB nur "Was"-Information aLIS quantitativer 

biomechanischer Bewegungsbeschreibung einwandfrei objektiv und maBgeblich fur die Technikschulung sein 

soll. Uberdies betont man, daB ~uantitative - im Unterschied zu qualitativen - Merkmale das Ergebnis 

einer allgemein anerkannten Ubereinkunft darstellen und somit in ihrer Begriffsbestimmung unabhangig von 

den Jeweilrgen Untersuchern smd namlrch tadellose ObJektrvitat als "Was"-Information zeigen (3 - S.34). 

An dieser Stelle sei hervorgehoben, daB die bioinechanische "Was"-Information wohl insofern rational 

und objektiv sein kann, als sie vom Athleten, und zwar, von dem auf das Erwerben einer Technik intendierte 

Subjekt ganz isoliert ist (47 - S.If.) und mit der "Bewegungsmelodie" nichts zu tun hat, die "sozusa~en 

'zweistimmig' gesungen wird: von der Situation und von dem sich verhaltenden Subjekt, die beide aufeinander 

abgestimmt sind". (8 - S.15) In der Praxis entstehen ftir Trainer und Athleten immer die Probleme, konkrete 

Modelle der sportlichen Technik zu erarbeiten und zu korrigieren,, die seinen individuellen morphologisch-

funktionellen Besonderheiten und den vorgegebenen sensomotorischen Leistungen entsprechen sollen (30 - S. 

104f.). Es ist kaum ndtig zu betonen, daB die sprachliche Infomation "in der Bewegungskorrektur nur wirksam 

ist, wenn sie in steter Verbindung mit den Sinnesempfindungen und mit den Bewegungserlebnissen gebraucht 

wird, die auch dem Lernenden zum BewuBtsein kommen kdnnen. Es ist unwirksam, wenn nur mit leeren 

formalen Worten operiert wird, die keinen Bezug zur Wirklichkeit haben. Diese Tatsache ist fUr jede 

wirksame Erklarung und Belehrung in der Bewegungsschulung von entscheidender Bedeutung." (31 - S.361) 

In diesem Fall mtiBten Fragen gestellt werden. Die eine Frage, ob die "Wa~"-Information mit 

biomechanischen MeBergebnissen in die wirksamen mitgefuhlbaren "Wie"-Information umgesetzt werden 

kann; die andere Frage, wer f~hig sein soll, diese Informationsumsetzung erfolgreich zu machen; die dritte 

Frage, wer uberhaupt verantwortlich fur die praktische Best~tigung der biomechanischen Obj~ktivitat sein 

soll. Wir sollten im Rahmen der Sportwissenschaft, vor allem der Trainingswissenschaft, auf keinem Fall 

diesen Fragen auswerchen um eme Kluft zwrschen "Was" und "Wie" im Bereich der Technik,lehre des Sports 

zu uberbrucken. 

(2) Probleme der Neugestaltung der Sporttechnik 

Der Ausdruck "Technik" im Zusammenhang mit Bewegung und Sport kommt erst um Jahrhundertweride 

auf, und er stammt bekanntlich aus griech. t~chn~, bedeutet zu jener Zeit Kunstfertigkeit oder durchdachtes 

Kbnnen im gleichen Sinne wie lat, ars, 
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Nach der Meinung von ORTEGA Y GASSET ist die Technik des alten Griechenlands schon uber ein 

Stadium der "Technik des Zufalls" in ein Stadium der "Technik des Handwerkers" ubergegangen (36 - S. 

98ff.). Der Begriff t~chn~ ist durch das Faktum gekennzeichnet, daB "nur bestimmte Menschen - die 

Handwerker - es verstehen, bestimmte Dinge anzufertigen". (36 - S.94) Technik des Handwerkers ist eine 

abstrakte, ganz besondere Fertigkeit, die nicht mit diesem oder jenem bestimmten Menschen vermengt 

werden kann. Seine Fertigkeit kdnnte grdBer oder geringer sein oder einige klein~ Veranderungen erfahren, 

genau so wie es bei den sportlichen Bewegungsfertigkeiten der Fall ist. Denn die Bewegungsfertigkeiten sind 

die auf einer bestimmten Kdnnenstufe beherrschten Bewegungsablaufe, und damit das Er~ebnis motorischer 

Lernprozesse. Sie be~eichnen nicht nur das gezielte und bewuBte Bewegungsverhalten, sondern auch seine 

Qualitat, bzw. den Grad der Beherrschung eines Bewegungsablaufes, gemessen an der Zielsetzung oder 

Auf gabestellung. 

HEIDEGGER M erwahnt uber techne m semem Buch "Dre Techmk und die Kehre" : "Hinsichtlich der 

Bedeutung dieses Wortes mussen wir zweierlei beachten. Einmal ist t~chn~ nicht nur der Name fiir das 

handwerkliche Tun und Kdnnen, sondern auch ftir die hohe Kunst und schdnen Kunste ... Das andere, was es 

hinsichtlich des Wortes t~chn~ zu bedenken gilt, ist noch gewichtiger. Das Wort t~chn~ geht von fruh an bis 

in die Zeit PLATONS mit dem Wort epist~m~ zusammen". (17 -S.12) 

Die an epist~m~ eng gebundene Technik PLATONs muB den Gehalt haben, daB sie auf Grund des 

Kausalit~tsgesetzes mit quantitativer Genauigkeit wissenschaftlich erfa~t werden soll, was einer 

ursprUnglichen Auffassung der modernen Technologie entspricht. Aber wir mussen darauf bedacht sein, ob 

t~chn~, d. h. Bewegungsfertigkeit bzw. durchdachtes Bewegungskdnnen von Anfang an im Stadium der 

Formgenese von der Funktion des I rr t e 1 1 e k t s haarscharf getrennt werden kann. Es failt uns 

schwer oder vielmehr es ist nicht mdglich, irgendeine Bewegungsfertigkeit durch ein monotones gedandenloses 

Wiederholen erfolgreich zu erlernen. 

"Wir kdnnen uns den ProzeB der Erfindung, der Herstellung und standigen Verbesserung der Werkzeuge 

nicht ohne die Auswertung und Anwendung standig neuer Bewegungserfahrungen denken, die in gemeinsamer 

Arbeit gewonnen wurden. Dabei ist zu jeder Zeit das Bedurfnis treibend gewesen, die Arbeitsbewegungen 

immer zweckmaBiger, rationaller und damit erfolgreicher zu gestalten." (31 - S.20) D.ie Menschen aber kamen 

im Laufe ihrer Entwicklung zur Herstellung und zum Gebrauch der Werkzeuge, und damit begann die 

Umgestaltung der Natur durch die menschliche Bewegung. Die standige Verbesserung der Werkzeuge und 

ihre Weitergabe waren nutzlos geblieben, wenn die Bewegungserfahrngen nur vortibergehender Besitz des 

einzelnen Menschen geblieben und mit ihm ins Grab gesunken w~ren. Auf diesem Wege muBte man aus einer 

Vielzahl individueller Bewegungsfertigkeiten in erster Linie irgendwelche allgemeingtiltige Kunstregeln 

zweckm~Big herausziehen und in der Praxis prazis bestatigen, um die Weitergabe der Bewegungserfahrungen 

von Generation zu Generation zu gew~hrleisten. 

Bis in die neueste Zeit hinein werden spezielle Handgriffe, neue und schwierige Bewegungsfertigkeiten, 

spezifische Arbeitstechniken, Regeln und Anweisungen fur den Gebrauch der Sportgerate mit Hilfe der 

Sprache weiter gegeben, von Meister auf den Lehrling, von Trainer auf die Athleten. Es bleibt dem einzelnen 

erspart, auch in seiner motorischen Entwicklung erst muhsarrL zu experimentieren. Der Mensch lebt vom 

motorischen Erfahrungsschatz seiner Vorfahren. Hierbei kann die sportliche Technik im Sinne BERNETTS 

als allgememgultiger "Lehrmhalt" in steter Verbindung mit den Bewegungsempfindungen oder als "Summe 

der Kunstregeln" Im Vordergrund stehen Infolgedessen sollte man neben der "Was"-Information der Technik 

mit den biomechanischen MeBergebnissen die "Was"-Information der phanoinenologisch festgestellteri 

Schema-Techniken berticksichtigen, um die praktisch wirksame und allgemeingultige Sporttechnik positiv 

weiterzuentwickeln. 
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2. Phanomenologisch-morphologische Methode der sporttechnischen Neugestaltung 

(1) Grundlage zur Neugestaltung der Sporttechnik 

Bevor wir auf einzelnen Betrachtungen zur Neugestaltung der sportlichen Technik eingehen,seien in 

erster Linie zwei, Grundlagen ftir die sporttechnische Innovation behandelt, einerseits das Entwicklungsprinzip 

und andererseits die technische Neugestaltungsweise. 

Auch ORTEGA weist auf das Entwicklungsprinzip der Technologie folgendermaBen hin : "Es gibt keine 

Erfindung, die in letzter Instanz wichtig w~re, gemessen an den gigantischen Dimensionen der Entwicklung 

im ganzen." Daruber hinaus ist bemerkenswert, daB auch " prachtvolle Techniken sich verlieren, nachdem sie 

verwirklicht waren, oder definitiv verschwinden - oder daB man sie wieder entdecken tnuBte. Ferner genugt 

es nicht, daB zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort etwas erfunden wird, damit die Erfindung 

ihre wirkliche technische Bedeutung erkennen laBt. Das Pulver oder der Buchdruck, zwei der Erfindungen, die 

die wichtigsten zu sein scheinen, bestanden Jahrhunderte in China, ehe sie praktischen Zwecken dienten. Erst 

im 15.Jahrhundert in Europa....wird das Pulver eine historische Potenz, und gleichzeitig der Buchdruck in 

Deutschland. Wann, werden wir im Hinblick darauf sagen, sind beide Techniken erfunden worden ? Offenbar 

uberschreiten sie die Schwelle der historischen Wirksamkeit erst, nachdem sie eingebettet sind in den ganzen 

Korper spatmrttelalterlrcher Techmk und msprrrert von dem Lebensplan der Zeit" (36 - S.90f.) Dies gilt 

ebenfalls ftir die Entwicklung der sportlichen Technik. Der persdnliche Beltrag des einzelnen is,t daher auch 

meist gering im Vergleich zu dem bereits vorhandenen gesellschaftlichen Erfahrungsschatz. Wir kennen 

sowohl in der Entwicklung der menschlichen Arbeitsbewegungen als auch in der Entwicklung sportlicher 

Techmken relatrv weruge "Erfmder" mit Namen was vor allem bel Turntechmken wie z. B. Yamashita-

Sprung, Honma-Stemme usw. der Fall ist. Unz~hlige Namenlose haben beigetragen zur st~ndigen 

Bereicherung des menschlichen Bewegungsvorrates. 

Auch im Bereich des Leistungssports, insbesondere des Spitzensports, IaBt sich eine st~ndige Suche noch 

besseren, erfolgreichen Mdglichkeiten der Aufgabenbew~ltigung und somit eine kontinuierliche technische 

Weiterentwicklung in vielen sportlichen Disziplinen beobachten, wie Fosbury-Flop im Hochsprung, Rollwende 

im Kraulschwimmen, Thomas-Kreisflanke am Pauschenpferd usw. Vor allem ist die Erfindungsarbeit sehr 

positiver und auffallender in technischen Sportarten wie z. B. Eiskunstlauf, Kunstturnen und rhythmische 

Sportgymnastik, wobei Originalitat und Risikoreichtum mit hbchster Schwierigkeit durch die 

Wertungsvorschriften hochgeschatzt und mit Gutpunkten honoriert werden sollen. 

Aber auch diese originelle Technik ist ein Ausdruck eines zu einem bestimmtn Zeitpunkt gegebenen 

Erfahrings- und Wissensstandes, kann nicht zeitlos gultig sein. Sportliche Techniken sind vielmehr immer im 

FluB, sind immer im Werden begriffen. Sie entwickeln sich in der Praxis, verandern sich mit ihr, werden 

standig korrigiert, vervollkommnet oder auch ganz oder teilvi:eise uberwunden. Die alteren Techniken 

werden durch neue, zweckm~Bigere uberholt, werden ausgeschaltet im Training bzw. Wettkampf oder in eine 

Randstellung verwiesen: Deshalb gilt jede neue Technik nur als die "zur Zeit" zweckmaBigste Bewegungsform. 

Die Einschrankung "zur Zeit" soll darauf hinweisen, daB es keine allgemeingultige und unver~nderliche 

Sporttechnik gibt und geben kann, sofern man unter einer Sporttechnik die wirklich existierende 

Ausftihrungsweise und keineswegs ein rational-konstruiertes Ldsungsverfahren versteht (31 - S.242f.). 

Diese aufschluBreiche Einsicht MElNELS in die mit zeitlicher Einschrankung begriffene Sporttechnik 

zeigt in der Tat, daB neben biomechanischen bzw. kybernetischen Analyse der zur Zeit vorhandenen 

Techniken eine weitere Sph~re der Techniklehre vom entwicklungsgeschichtlichen St~ndpunkt aus von 

groBer Bedeutung ist. Die ftr die meisten Sportwissenschaftler interessanten a k a d e m i s c h e, n 

Anliegen sind im allgemeinen ausschlieBlich auf die biomechanischen Erkl~rung der kdrperlichen Bewegungen 
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oder den kybernetischen Systemaufbau beim sensomotorischen LernprozeB in Bezug auf die bereits in der 

Praxis bestatigten, oder eventuell veralteten Bewegungstechniken gerichtet. Im Gegensatz dazu 

vernachl~ssigt man im allgemeinen eine theoretische Aufhellung des Prozesses des Zustandekommens neuer 

Technik von i h r e m e n t w i c k I u n g s g e s c h i c h t I i c h e n S t a n d p u n k t 

aus. Auch wenn eine durch wissenschaftlichen Berechnung neu konstruierte Technik eventuell von dem 

Sportwissenschaftler zur Praxis vorgeschlagen werden kann, dann ftthrt sie im Ergebnis zu gewissen 

gezwungenen Aufforderungen, die an die Athleten bzw. Trainer in der Praxis zu stellen sind. 

Ein typisches Beispiel sei angefuhrt, die sogenannte "Hay-Technik" im Hochsprung, die Biomechaniker 

HAY, J. G. aufgrund der biomechanischen Optimierung theoretisch konstruiert u, nd mit groBer Uberzeugung-

Hay-technique may be features of ultimate in high jumping techniques (16 - pp.432,433)-vorgeschlagen hat. 

Sie wird, gegen seinen frommen Wunsch, von Athleten und Trainern leider noch nicht realisiert. Der 

Produkt- und ProzeBbereich im Sinne GOHNERS in der Bewegungslehre des Sports darf nicht vollst~ndig 

unabh~ngig voneinander gesehen werden, wie er in seiner Abhandlung betont ist : "Auch das beste nur 

theoretisch entwickelte Produkt ist nicht wert, wenn es sich nicht in der Praxis realisieren, d. h. vom 

Sporttreibenden auch ausfuhren l~Bt." GOHNER fuhrt fort: "Solange Hochspringen nur als ein Produkt-

Problem und daher unabkangig vom realen Ausftihrungsvorgang gesehen wurde, konzentrierten sich die 

Bemuhungen auf die Konstruktion einer optimalen Kdrperlage beim Uberqueren der Latte... Die 

Beobachtungen des ProzeBgeschehens ftthrten dann zu einer realistischeren Problemstellung, bei der neben 

dem (Jberquerungsproblem auch noch ein Lande- und in entsprechender Weise ein Absprungsproblem 

einbezogen wurden." (13 - S.232) 

Falls aber ein wissenschaftlich optimiertes Idealmodell der Technik in der Praxis leider nicht realisiert 

wird, sagt der Sportwissenschaftler unberechtigt, daB diese Schuld ausschlieBlich bei Athleten und Trainern 

liegt, die deshalb solch bitteren Vorwurf dulden sollen, weil sie wegen zu geringei Leistungsf~higkeit von 

Athleten oder zu mangelnder Erfahrungen von Trainern die biomechanische Richtigkeit nicht als richtig 

best~tigen konnten. Diese tiefe Kluft zwischen Theorie und Praxis sei von n~chsten Abschnitte an mit 

konkreten Problemstellungen eingehend betrachtet. 

Bevor wir auf eine Methodik zur Neugestaltung der Technik im einzelnen eingehen, sollten wir in erster 

Linie auf eine Standortbestimmung zu diesen Betrachtungen hinweisen. 

Die Bewegungstechnik, die hier behandelt sei, bedeutet keine Schulung der Fertigkeit im motorischen 

LernprozeB, wobei im Verlauf des Ubens eine zur Zeit geltende Schema-Technik als eine optimale 

Informaiion zum Erlernen der Bewegungsfertigkeit verwendet wird, ~odurch die Bewegungsablaufe 

verbessert und verfeinert werden kbnnen. Im Gegensatz dazu stellt die entwicklungsgeschichtlich ganz 

orginelle Schema-Technik aber eine eventuell ganz neu produzierte Form durch die standige Erfindungsarb.eit 

in der Praxis dar, wobei man keine dazu verwendbare technikinformation in Besitz hat, sondern von Anfang 

an ein ganz originelles Be~~egungsschema phantasieren muB. AuBerdem, was noch komplizierter ist, tvenn 

sie einmal von irgendeinem gelungen erreicht wurde, verwandelt sie sich ohne weiteres in die Zielubung, 

womit eine Eigenschaft der M e t a - T e c h n i k bezeichnend ist. Aber dieser Unterschied 

zwischen dem Erlernen bzw. der Vervollkommnung der individuelleh Bewegungsfertigkeit innerhalb einer 

bekannter Schema-Technik und der originellen Formgenese in der~sportmotdrischen Entwicklun~sgeschichte 

darf nicht schematisch und starf aufgefaBt werden, denn zwischen beiden Neugestaltungen gibt es keine 

scharfe Trennungslinie. Auch bei der Realisieirung einef rieueh Schema-Technik, was sp~ter eingehend 

betrachtet sei, kommt ~s zur Entst~hung neuer B~wegungswe'isen, sowohl bei der Entwicklung a:Is auch beim 

Erlernen voil Bewegungen (6 L S.264f.). ' ' 
' Uberdies scheint es ~ngemessen, die~e entwicklungsgeschichtlich neue Schema-Technik in die 

Sch~~rpunkt~n "Ern~uerungsscherria" und "Erschaffungsschema" werter unterzuteilen 
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J e n e s bedeutet die teilweise erneuerte Schema-Technik aufgrund der bekannten Bewegungsformen, 

wie z. B. Tsukahara-Salto am Reck im Zeitpunkt 1972 bei den Olympischen Spielen in Munchen, der als ein 

erneuertes Bewegungsschema aufgrund der alten Technik von Doppelsalto und Schrauben-Salto entworfen 

und realisiert wurde. 

D i e s e s bedeutet die ganz originelle Schema-Technik, wie z. B. Diamidovkreisel am Barren im 

Zeitpunkt 1964 bei den Olympischen Spielen in Tokyo und Tkatschev-Konterubergr~tsche am Reck im 

Zeitpunkt 1977 bei den Europameisterschaften in Vilnius, wobei jede Originalitat in jenem Zeitpunkt 

verlorengegangen ist, falls die~e Kunststucke als besonders attraktiv von einigen Turnern bald auch 

erfolgreich beherrscht wurden., 

(2) Vorbedingungen zur Bewegungsphantasie 

Sei es bei der teilweise erneuerten Schema-Technik, sei es bei der ganz originell erschaffenen, mtissen wir 

uns als erstes Stadium zun~chst ein Phantasiegebilde der Bewegung vorstellen, das sich im Verlauf des 

n~chsten Stadiums zu einem durch den Willen organisierten und durch seine dynamischen Eigenschaften 

vitalisierten Bewegungsentwurf ftihren soll, uber den sich GEHLEN, A. so ~uBert : "eine nur 'angetippte', 

eine virtuelle und damit zugleich voraussehende Bewegung, eine bloB mdgliche, aber in der Richtung auf die 

Zukunft und auf zukunftige Situatron als moglrch erlebte Bewegung". (12 - S.210) 

Was die Bewegungsphantasie betrifft, weist FETZ, F. darauf hin, daB "sie bei vielen Leibestibungen eine 

wichtige Rolle spielt, vor allem in jenen Ubungszweigen, in denen neue (originelle) Bewegungsvariationen und 

kombmatronen oder Neuschopfungen ihren Wert mitbestnnmen " (12 - S.208) Die Bewegungsphantasie 

kann im Gegansatz zum Bewegungsentwurf zwar zur Zeit unrealisierbar sein, doch mussen wir suchen, wie 

wir ein optimales Phantasiegebilde mit zukunftigen Entwicklungsmdglichkeiten bekommen kbnnen, weil "in 

allen sportlichen Disziplinen im Laufe der letzten 30 bis 40 Jahre eine s t ~ n d i g e V e r f e i n e-

r u n g der Technik, eine zunehmende Versachlichung der Bewegungsfuhrung zu beobachten ist, das 

Z u f a I I i g e u n d A u f f a I I i g e, das Mode~edingte, das Steife, Verkrampfte und 

Unrhythmische im Streben nach immer hdheren Leistungen abgestreift wurde". (31 - S.42) 

An dieser Stelle sei hervorgehoben, daB im Gebiete solcher sportlichen Bewegungsforschung der 

ph~nomenologisch-anthropologische Weg positiv eingeschlagen werden soll, um die realisierbare optimale 

Bewegungstechnik zu produzieren. Bewegungsphantasie soll nicht nur mit einem glucklichen Einfall 

unterstutzt, der selbstverst~ndlich mit unzahligen Bewegungserfahrungen und Bewegungskenntnissen 

angereichert wird, sondern zugleich ph~nomenologisch reflektiert und uberprtift werden. Ein Beispiel fur den 

Versuch, solch i n t u i t i v e r Wesensschau im Bereich der Bewegungsforschung 

wissenschaftlich aufzubauen, sind die bemerkenswerten Versuche der Ganzheitspsychologie (KRUGER, F. : 27 

- S.246ff.; KLEMM, O.: 24 - S.388ff.; 25 - S.65ff.), gefuhlsm~Bige Ganzheit in der Bewegung mit technischen 

Mitteln zu erfassen. Die mit phanomenologrscher Methode "wertergedachten Konsequenzen konnen durchaus 

Praxisn~he besitzen" (37 - S.17), wodurch "ausschlieBlich kausal-analytische Methoden, die bisher die aktuelle 

Sportwissenschaft bestimmen, zuruckgedrangt bzw. erganzt und so abgerundet werden. Derartige 

Abstraktionen sind h e u r i s t i s c h s e h r p r o d u k t i v, daher ihre Bedeutung in 

der wissenschaftlichen Praxis". (hervorgehoben v. Verf. 38 - S.123) 

HUSSERL, E. weist m semem Buch "Ideen zu emer remen Phanomenologre und phanomenologlschen 

Philosophie" auf die Wrchtigkeit emes erkenntmspraktischen Radikalismus hin : "ein Radi~alismus will 

gegenuber allen 'Idolen', gegenUber den M~chten der Tradition und Superstition, der rohen und verfeinerten 

Vorurteile jeder Art, das Recht der autonomen Vernunft, als der einzigen Autoritat in Fragen der Wahrheit, 

zur Geltung bringen. Verntinftig oder wissenschaftlich uber Sachen urteilen, das heiBt aber, sich n a c h 
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d e n S a c h e n s e I b s t r i c h t e n, bzw. von den Reden, und Meinungen a u f 

d i e S a c h e n s e I b s t z u r u c k g e h e n, sie in ihrer Selbstgegebenheit befragen 

und a I I e sachfremden b e i s e i t e t u n." (her -Vorurteile 
Vorgehoben v.Verf.; 19  S.41) Hier seien einige Beispiele im Kunstturnen angefuh_ rt. Zuerst soll man 

wesentliche Erkenntnisse als Vorbedingung zur Bewegungsphantasie erreichen durch die ph~nomenologische 

aller V o r u t e i I e uber Reflextion, und zwar, erstens in der A u s s c h a I t u n g 

die Ubungsdefinitionen, zweitens im R a d i k a I i s m u s des Strebens nach 
P e r f e k t i o n der Kunstfertigkeit und drittens in der E i n k I a m m e r u n g der 

der jedem Ger~t spezifischen Ubungscharakteristik. 

Der amtliche Text der Pflichtubung an den Ringen (1972) in bezug auf die Uberschlage zum Schwung im 

Hang lautet "tourner en arnere (en avant) avec dislocatron". Damals machten die meisten Turner den 

Uberschlag mit Drehen in den Schultergelenken, und es gab insofern keinen Interpretationsfehler im Rahmen 

der Pflichtiibung. Im Gegensatz dazu wurde schon bei den Spitzenturnern, seit den Olympischen Spielen in 

Tokyo 1964, alle Vorurteile tiber die Definition des Uberschlags ausgeschaltet, und dartiber hinaus wurde 

durch radikales Suchen nach der Perfektion der Kunsftertigkeit eine ganz neue Bewegungstechnik ftir die 

tJberschl~gen erfunden und erfolgreich realisiert (23 : 11 . Teil).' Seither bis heute hat sich diese neue 

Ubungstechnik weiter zur als zyklische Form ausgefuhrten Riesenfelge rtickwarts bzw. vorwarts entwickelt, 

was besagt, daB den Spitzenturnern ein Durchbruch zur Zusammenarbeit zwischen h a I t u n g s -

m~Biger und der auf Maximalamplitude gerichteten 
P r ~ g n a n z t e n d e n z gelungen ist. 

Ein anderes Beispiel, am Pauschenpferd, sei genannt. Der sowjetische Turngelehrte UKRAN, M. auBert 

sich tiber die Charakteristika der Pferdtibungen folgendermaBen : "Pferdtibungen sind Verbindungen von 

Spreiz - und FlankenschwUngen, die infolge pendelfdrmiger Verlagerungen des gesamten Unterkdrpers 

und der Extremit~ten langs des Pferdrumpfes oder durch Kreisschwtinge i n h o r i z o n t a I e r 

E b e n e entstehen " (hervorgehoben v. Verf. : 43 - S.153) Anl~Blich der Olympischen Spielen in 

Montreal 1976 wurde die sogenannte Thomas-Kreisflanke zum ersten Mal von THOMAS, K. aus USA 

international demonstriert. Sie ist sozusagen eine gespreizte Kreisflanke, vorab fur ihre groBe Apmlitude 

charakteristisch und bewegt sich insofern in horizontaler Ebene. Aber im Laufe dieser Formgenese, wurde 

die Thomas-Kreisflanke vom jungen Sowjetturner KOROLEV, Y. zum Handstand gefuhrt, was 
eine gewisse Erscheinungsform der Pr~gnanztendenz sein kann, die Maximalamplitude in der Schwungtibung 

erreichen zu wollen, wobei die herkdmmliche Ubungscharakteris.tik "in horizontaler Bewegungseberle" ganz 

e I n g e k I a m m e r t Ist Dre mhaltlichen Anforderungen der Pferdubung lauten in den 

Wertungsvorschriften, Ausgabe 1979, folgendermaBen: "Am Pauschenpferd hat die Arbert aus remen 

Schwungubungen ohne jeglichen Halt zu bestehen". Darum sollte das Aufschwingen zur Handstandphase, 

namlich die Bewegung in vertikalen Ebene, vorschriftm~Big sein und iiberhaupt nicht eingeschr~nkt werden, 

soweit der Handstand den obengenannten inhaltlichen Anforderungen einwandfrei genugt und ohne jeglichen 

Halt ganz flieBend geturnt wird. Diese flieBenden Verbindungen zum Handstand sind im Zeitpunkt der 

Olympischen Spielen in Los Angeles 1984 in groBer Mode 1 

(3) Zum vitalisierten Bewegungsentwurf 

Im zweiten Stadium der Neuschbpfungsarbeit der Technik sei der Bewegungsentwurf ;als eine zentrale 

Frage hervorgehoben. Was den Begriff Bewegungsentwurf betrifft, mussen wir ihn ins klare bringen, weil es 

hierbei eine gewisse delikate Zweideutigkeit unter dem herkdmmlichen terminologischen Bestand gibt (44 - S. 

186f.). Er ist hier im Sinne KOHLS Zu begreifen, und zwar "Bewegungsentwurf w~re dann in den~ Fall. zu 
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gebrauchen, wo da~ Geschehen vom Subjekt als ein von ihm selbst ('willktrlich') produziertes erlebt wird, 

wobei d i e B e w e g u n g ' ' i h r e m V e r I a u f s c h o n g e f u h I s -In 

und vorempfunden w i r d" (hervorgehoben v. spannungsgetdnt 
Verf･.; '26 - S.88). 

Sei es ein obenerw~hntes pkanomenologisch uberprtiftes Phantasiegebilde, sei es ein biomechanisch 

berechnet~s Bewegungsschema, so mtissen die beiden im Stadium der bloBen Phantasievor~tellung bleiben, 

soWeit sie im ihren Verlauf weder gefUhlsgetdnt noch dynamisch vorempfunden werden kbnnen. In der 

Trainingspraxis des Hochleistungssports mussen sie wegen ihrer traumhaften, unrealistischen Idee bzw: 

wegen einer akademischen Angelegenheit, wie streng sie auch naturwissenschaftlich berechnet sein mdgen, 

sowohl von Trainern als auch von den Athleten verlacht werden. Phantasiegebilde eines originellen 

Bewegungsschemas sollen sich zu dem durch dynamischen Eigenschaft vitalisierteri Bewegungsentwurf 

entwickeln. Der Bewegungsentwurf bildet ein leitendes Moment, neue Schema-Technik zu realisieren, was 

nur geschehen kann, wenn man das Ganze eines Bewegungsverlaufes innerlich, also virtuell, als eine 

dynamische Gestalt erlebt. Dann sind wir erst fahig, den Bewegungsentw. urf der neuen SQherrla-Technik zu 

begreifen, "wenn wrr eme structuration de la perception errercht haben " (6 S 288) 

In diesem Fall mtissen wir "Macht" uber unsere Bewegungsvorstellung errelchen um die "Melodie 

kmetique" im Sinne von GUILLAUME, P. (6 - S.288) erzeugen zu kdnnen, weil die phantastisch gestaltete 

Schema-Technik eigentl.ich keine realen sensomotorischen Sequenzen in Besitz hat. Um die "structuration 

de la perception" der Schema-Technik zu erreichen, soll man sich in erster Linie an eine gewisse anstrengende 

Arbeit machen, die nicht nur von Athleten geleistet werden soll, sondern auch gleichfalls vom Trainer, was 

im a'llgemeinen leicht ubersehen werden kann. 

Es handelt sich um eine Sammlungsarbeit der betreffenden sensomotorischen Analoga, die als 

Bestandteile der neuen Schema-Technik bewegungsverwandtschaftsmaBig dienen kdnnen. Sowohl Athlet als 

auch Trainer sollen sich aufgrund der gesammelten sensomotorischen Analoga vorstellen, um ihre M~10die 

kin~tique zu komponieren. Dabei soll darauf bedacht sein, daB die in ihrer Einbildung aufsteigende 

Bewegungsabl~ufe zu einer so ergreifenden Vorstellung werden, daB eine als virtuelle Bewegung innerlich 

vollzogene Mitbewegung ausgeldst wird. Uberdies sollen die beiden so jeden einzelnen vitalisierten 

Bewegungsentwurf erreichen, daB diese neue Schema-Technik i h n e n g e m e i n s a m, d y-

n a m i s c h u n d p r ~ z i s virtuell in jedem Kopfe gelingen kann. Dies ist die wichtigste 

Arbeit im Rahmen des Bewegugnsentwurfes. 

(4) Zur Formgenese der neuen Bewegvngstechnik 

Nun muB man selbstverstandlich erkennen, daB ohne Erfahrung der Ausftihrung die Entstehung der neuen 

Bewegungsform nie zustande kommt. Auch wenn man den zukunftigen Wert neuer Bewegungstechnik 

bestatigt, den Bewegungsverlauf mit kinetischer Melodie virtuell produzieren kann, so kennt man noch nicht 

die Widerst~nde, die durch die Selbstbewegung in ihren verschiedenen Phasen ausgelbst und erfahren werden. 

"Deshalb kann man nie 'trocken' Schwimmen oder Rudern erlernen."(6 - S.289) Um der "kinetischen Melodie" 

im vitalisierten Bewegungsentwurf folgen zu kdnnen, muB man "Macht" uber den Kdrper haben, da sonst 

seine Glieder doch ander~ tun, als man will. 

Jede Bewegungstechnik ist, von sportmotorischer Entwicklungsgeschichte aus ge.sehen, im Stadium der 

Formgenese als individuelles Kbnnen bzw. Leistungsvermdgen des Sportler~ aufgetreten, wobei sein 

Bewegungskdnnen und die in sich verborgene Technik al,s rationales Ldsungsverfahren i n ' elnes 
v e r s= c h m o I z e n, n'icht klar getrerint werden. Beispielweise hatte beim, Eidgendssischen Turnfest 

1.868 iin = Biel EMIL HAFNER aus Zurich zum efsten Mal das Kreisen beider Beine am Pauschenpferd 
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vorgeftihrt und hatte die ~amaligen Kampfrichter so verblufft und verwirrt, daB sie die unerwartete Ubung 

nochmals zu sehen ~egehrten, aber langsam geturnt (45). ,Seither wurde der individuelle Kniff von HAFNER 

zunachst zur uberlieferbaren Kunst, d. h. zu einer Bewegungstechnik der Kreisflanken verallgemeinert, und sie 

ist bis heute von Meister auf den Lehrling und von Generation zu Generation weitergegeben worden. 

Infolgedessen handelt es sich in erster Linie darum, wie man irgendeinen Aktiven diesen neuen 

Bewegungsentwurf realisieren l~Bt, obwohl es dafur kein Vorbild gibt. Wir kdnnen uns wohl vermittels 

einiger Anhaltspunkten mit eventuell gesammelten sensomotorischen Analoga neuer Schema-Technik an die 

Produzierarbeit machen, mtissen aber dab~i den langen Weg mit vielfach wiederholendem "Versuch und 

lrrtum" bis zur Entstehung der ersten Grobform anstrengend beschreiten. Wie BUYTENDIJK auf die 

bewunderswerten situativen Anpassungen der Bewegungen bei sportlichen Leistungen hinweist, "vermochten 

wir diese reaktive Anpassung nicht besser zu charakterisieren als durch die Bezeichnung 'senso-motorische 

Intelligenz'."(6-S.268) Wie der bewegungsmorphologische LernprozeB (31 - S.355ff.) oder das sensomotorische 

Kommunikationssystem (44-S.94ff.) im einzelnen vor sich geht, soll hier nicht erdrtert werden. 

Es geht hier darum, ob e i n e R e s o h a n z i･n der sensorische 
Trainingssituation zustande kommen kann oder soll, in der der Athlet in Zusammenarbeit mit seine~n Trainer 

an dem Produzieren von origineller Technik arbeitet, was zur Realisierung des vitalisierten 

Bewegungsentwurfes eine Rolle spielt. 

Es ist kaum ndtig zu betonen, daB eine unentbehrliche Voraussetzung zur Zusammenarbeit zwischen 

Athleten und Trainer erst dann aufgebaut werden kann, wenn der Trainer selbst mit der 

Introspektionsaussage der Bewegungen von Athleten s e n s o r i s c h r e s o n i e r e n und 

sie m i t v o I I z i e h e n kann, ferner, wenn der Athlet selbst die Anweisungen ftir die 

Bewegungskorrektur des Trainers s e n s o r i s c h begreifen und auch 
m i t f u h I e n kann. Es handelt sich darum, ob bei dieser Zusammenarbeit e i n s e n s o r i-

K a n a I zwischen Athleten und Trainer zustande kommen kann, um die ftr beide ganz scher 
neue Bewegungsform zu gewinnen. 

Zum e i n e n sei die Frage der Introspektion der Bewegung eingehend besprochen. Was die 

Selbstbeobachtung in der Psychologie betrifft, behandelt TRAXEL, W. in semem Buch "Uber Gegenstand 

und Methode der Psychologre" emgehend die Unmdglichkeit und Entbehrlichkeit der Selbstbeobachtung, 

worin die Eigentumlichkeit der Selbstbeobachtung besteht und ob mit ihr tats~chlich als der Grundmethode 

der Psychologie, ja ob uberhaupt mit ihr als Methode zu rechnen ist (42 - S.59ff.). Bei diesen Fragen zeigen 

sich wohl komplizierte und zweideutige Probleme, trotzdem sollen wir auf die Methode der 

Selbstbeobachtunng in der Bewegungsforschung insbesondere beim Erlernen der Bewegung uberhaupt nicht 

verzichten. "Denn die in der ~elbstbeobachtung gegebene kin~sthetische Erfassung der Bewegung ist, nur ~uf 

diesem Wege mdglich".(31 - S.124) 

In dieser Methode der Selbstbeobachtung kdnnte man geneigt sein, von einer s u b j e k t i v ~ n 

W a h r n e h m u n g d e r. B e w e g u n g zu sprechen, wobei "subjektiv:' immer den 

Beigeschmack von einer n i c h t z u v e r I ~ s s i g e n W a h r n e h m u n g besitzt : 

eipfache Sinnestauschungen, mangelhafte Fahigkeiten der Bewegung~introspektion, schmuchkhafte 

Aussagen wegen zum Beispiel der Eitelkeit, und bewegungsterminologische Frage fur die Aussagen der 

Selbstbeobachtung der Bewegungen usw. Dagegen muBte man in praktischer Trainingssituation diese 

fragwtirdigen Aussagen a I s r e a I e n A u s d r u c k ' g a n z e n P e r-elner 
s o n , auigreifen, um dem Athleten ~anz treffende Bewegungsanweisungen in steter Verbindung mit den 

Bewegungsempfindungen und mit den Bewegungserlebniss~n geben zu kbnnen. 

An ,dieser Stelle sei die ph~nomenologische Betrachtung in der Psychopatlpologie als ein aufschluBreiches 

Vorbjld hervorgehoben. BlNSWANGER, L. formuliert in seinem Buch "Zur phanomenologischen 
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Anthropologle" die Bedeutung der ph~nomenologischen intuitiven Betrachtung an den Kranken nn 
~pirechzimmer : "Der psychopathologische Phanomenologe sucht immer und immer wieder d a' s ' mit 

den Worten Gemeinte sich " ' vergegenwartlgen, zu 
dein Wortlaut und Bedeutung slch dem selner 

, der , Erlebnls zuzuwenden, Sache dem 
Wortbedeutung h I n w e I s t Mrt anderen Worten, das dle 

e i n z u I e b e n, statt Urteile Wortbedeutungen er sucht sich i n die 
Sich einleben, hineinversetzen, statt einzelne Merkmale oder aus den Wortbegriffen zu ziehen... 

Eigenschaften abheberi und aufz~hlen ! Sicherlich bedarf auch der Phanoinenologe der deskriptiv genau 

erfassten Eigenschaften oder Merkmale, aber nicht um ihrer selbst willen, und um sie als Elemente von 

Begriffen zu gebrauchen, sonderil um von ihnen aus immer wieder Sache , zur zur 
A n s c h a u u n g d e s G e g e n s t a n d e s s e I b s t, z u g e I a n g e n.... 
Das Wesentliche nun bei der phanomenologischen isetrachtung sblcher psychopathologischer Phanortlene 

ist das, daB Sie niemals ein isoliertes Phanomen erblicken, sondern immer spielt sich das Ph~nomen ab 

auf dem Hintergrund eines lch, einer Person, anders ausgedruckt, immer sehen wir es a 'l s A u s d r u c k 

oder Kundgabe ' so und so geartet~n Person. elner 
In dem speziellen Pkanomen gibt die betreffende Person von sich Kunde, und umgekehrt sehen wir 

durch das Ph~nomen in die Person hinein. So sehen wir an Hand des Sprechsaalerlebnisses eine 

Person vor uns, die mit dunklen geistigen Machten in Beziehung steht, in einer ganz anderen geistigen Sph~re 

sich bewegt als wir selbst." (hervorgehoben v.Verf.; 5 - S. 36f.) Diese Sprechzimmererlebnisse 

fur Psychiater sei der Trainingssituation fur Trainer entsprochen, wo er in den Athleten unmittelbar 

sensorisch kanalisieren, mit- bzw. nachvollziehen kann. Wir muBten die Introspektiohsaussage des 

Athleten als echten Ausdruck oder Kundgabe einer Person sehen, wie mangelhaft sie auch sein mag, wobei 

wir erst ein Gertist zur sensorischen Resonanz aufbauen kdnnen. 

Z u m a n d e r e n sei die Frage der Fremdbeobachtung der Bewegung durch Trainer in den 

Vordergrund gestellt. Heutzutage kann man die Bewegungsabl~ufe des Athleten auf Video-Band oder Film 

aufnehmen und sowohl sofort als auch spater wiederholt und in verschiedener Geschwindigkeit, wie man will, 

beobachten. Aber hierbei muB man auf folgendes aufmerksam machen : Wie h~ufig oder wie langsam die 

Beweguhg auch eventuell mit Zeitlupe projiziert sein mag, kann ein unfahiger Trainer sie dennoch nicht 

richtig beobachten, we_il er weder Erkenntnis fur die Einmaligkeit der motorischen Geschehen noch Blick fur 

den nur einmalig verlaufenden Bewegungsablauf besitzt, der meist nur in jahrelanger intensiver tmd bewuBter 

Schulung erworben wird. ARNHEIM, R. weist in seinem Buch "Art and visual perception" auf die 

Beobachtungsarbeit hin : "the world of images does not simply imprint itself upon a faithfully sensitive organ. 

Rather, in looking at an object, we reach out for it. With an invisible finger we move through the space 

around us, go out to the distant places where things are found, touch them, catch them, scan their surfaces, 

trace their bordes, ekplore their texture. Perceiving shapes is an eminently active occupation". (1 - pp.43) 

Neben d~r Unentbehrlichkeit des Blicks ftr die wesentlichen Merkmale der Bewegung mtissen wir auch 

bei der Fremdbeobachtung diejenige F~higkeit in den Vordergrund stellen, ob der trainer fahig ist, den visuell 

wahrg~nommenen Bewegungsablauf vori Athleten mitfuhlehd, mit- und nachvdllziehend zu sehen. Dies ist in 

gleichem MaBe sehr wichtig, daB der Trainer die subjektiven Introspektionsaussagen de~ Athle~en mltfuhlen 

und nachvollziehen soll. Es ist uns schon bekannt, daB "wir mit der Fahigkeit zum Mitvollziehen der 

Beweguhg nicht nur ein Mitgehen der Augen meinen, sondern das oft sehr feine, ~u~erlich kaum sichtbare 

Mitinnervieren aller Skelettmuskeln, die an def b~treffenden Bewegting beteiligt sind": (31 - S.i26) 

Diese Erscheinung ist als "Carpenter-Effekt" in der Ideomotorik ~chon lange bekanrit, abeir auch in der 

Phanomenologle aufschluBrerch betrachtet Was die Zuschauer beim FuBballspiel betrifft, erw~hnt 
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BUYTENDIJK, wieso sie dabei so erregend und ~e~pannt sind : "~s erregt uns ~rie Musik: ~reil dies~' selbst 

erregt ist, das heiBt, dutcri 'Rhythinus und Charakter eine zunehmende dynami~che S'pannurig erhalt, eine 

grdBere potentielle Energie, an der wir wahrnehmend - d~s =heiBt, v i r t u e I I m i t b'e w e g e n ~ 

L teilhehmen". (heryorgehoben v. Verf.; 9 - S.99) 

Dies ftihrt naturgem~B zti ph~nom~nologischen Fragestellung nach der S y n ~ ~ t h e s i e. "Das 

Sehen von Tdnen, das Hdren von Farben kommt zustande wie die Einheit des Blicks durch ~eide Augen : 

dadurch, daB d~r Leib nicht eine Summe nebeneihandergesetzer Organe, sondern ein synergisches System lst, 

dessen s~mtliche Funktionen ubernommen und verbunden sirid in der umfassenden Bewegung des Zur-Welt-

Seins dadurch, daB er die geronnene Gestalt der Existenz selbst ist. Das Fundament der Einheit der Sinne 

Bewegting und nicht objektive die ist die B e w e g u n g, 

d~r Bewegungsentwurf oder O r t s t'e r a n d e r u n g, sondern 
B e w e g u n g " (hervorgehoben v Verf , 33 S 273f:) Darum ist die 

sensorische Kanalisierung zwischen Athleten und Trainer schon auch im Stadium des vitalisierten 

Bewegungsentwurfes in den Vordergrund zu stellen. 

Auf diesem phanomenologisch-morphologischen Wege haben wir in den letzten 30 Jahren viele originelle 

Bewegungstechniken im Kunstturnen erfunden und in internationalen Wettk~mpfe erfolgreich vorgefuhrt (vgl. 

20, 21, 22 und 23), indem wir in die Wechselwirkung zwischen Selbst- und Fremdbeobachtung der Bewegung 

bei Trainingssituation den sensorischen Kanal zwischen Athleten und Trainer als "sensorium ~0mmune" im 

Sinne MERLEAU-PONTYS eingefuhrt hatten. "Der Mensch sei 'ein dauerndes sensorium commune, nur von 

verschiedenen Seiten bertihrt'(v. HERDER, J. G.). Durch den Begriff des Kdrperschemas ist nicht allein die 

Einheit des Leibes auf neue Weise bestimmt, sondern durch diese auch die Einheit der Sinne und die Einheit 

des Gegenstandes".(33 - S.274) 

3. Feststellung zur gemeinsinnmaBigen Technik 

Was die Arbeit im Produzieren der originellen Technik betrifft, kbnnen wir unsere Zustimrhung zu 

MElNEL. K'. auBern : "Wir kennen zum Beispiel bis heute keine sportliche Technik, die auf der Grundlage 

wissenschaftlicher Untersuchungen gleichsam im voraus 'konstruiert' und dann erst praktisch getibt worden. 

ware". (31 - S.26) Es ist aber kaum ndtig ZLI sagen, daB MElNEL dabei mit dem Ausdruck "wissenschaftlich" 

nur die Naturwissenschaft gemeint hat, wie HEITLER, W. folgendermaBen erwahnt : "Neben dem kausalen 

Aspekt ist es ein weiteres Merkmal der modernen Wissenschaft, quantitativ zu sein. In allen exakten 

Wissenschaften, utid das sind diejenigen, die sich mit der leblosen Natur beschaftigen, ist das Wdrt Messung 

besonders groB geschrieben. Wir glauben, daB etwas, was gemessen ist, objektiver d. h. vom Menschen 

unabhanglger Ist als rrgend etwas was nur qualrtativer Art Ist".(18 - S.16) Selbstverstandlich ist es klar, daB 

bei den Bewegungsforschungen des Menschen einwandfrei naturwissenschaftliche Untersuchungen von groBdr 

Bedeutung sind. An dieser Stelle sei eine aufschluBreiche Meinung von BUYTENDIJK hervorgehoben : "Bei 

den Farben kdnnen wir den analytischen Standpunkt als Grundlage der Physik, den ph~nomenologischen als 

Grundlage der Wahrnehmungslehre ansehen. Durch diesen methodischen Unterschied sind beide 

Wissenschaften grundsatzlich geschieden. In der Biologie kbnnen jedoch beide Methoden auf den gleichen 

Gegenstand angewandt werden. Die so gewonnenen Erkenntn'isse steheri daher in fortw~hrender 

Wechselwirkung miteinander, wie d i e L ehre = der menschlidhen von 
d e u t I I c h z e I g t." (hervorgehoben v.V~rf., 6 S.295) 

Originelle Sporttechniken wurden immer auf praktischem Wege erfun~en und realisiert, jedoch galten als 

tiberholt, sobald eine Art und Weise der Ausfuhrung realisiert worden war, d, ie:z,u noch hdheren Leistungen. 

fuhrte und damit, wie man annahm, noch zweckm~Biger und rationeller sein muBte. W~re die neu realisierte 
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Bewegungsfertigkeit nur vorubergehender Besitz eines Athleten geblieber~, und mit ihm ins Grab gesunken, so 

w~ren w<ede,r di~ Kippe von KUNZ, C. noch die Kreisflanke von HAFNER, E. bis heute uberliefert und mit 

ihren verschiedenen + Varianten erheblich entwicke= It. , , 
Zuerst sollen wir aus individueller origineller Technik, namlich aus der festgestellten 

Bewegungsfertigkeit eines Erfinders, den gemeinsinnm~Bige Nenner im Sinne "sensorium commune" 

MERLEAU-PONTYS herausziehen. Dann muB dieser durch mehrere Versuche der Weitergabe zu anderen als 

allgemeingultig festgestellt werden. Er dient als prakti~cher "Lerninhalt:' i~n Sinne von BERNETT, H. im 

motorischen=LernprozeB. Er kann eben als e, i n e , I e b e'n d i g e b e s e e I t e S p o r t-

t e c h n i k " bezeichnet werden, weil sie ftr jedermann die den Bewegungsablauf v'orftihl.bare und 

erfuhlb~re Mdglichkeit gew~hrleisten kann. Auf praktischen Wege handelt es sich um d i e ge.-

m e i n s i n n m a B i g e T e c h n i k unter phanomenologischen Aspekt, im Gege. nsatz zur 

biomechanisch konstruierten HAY-Technik im Hochsptung ! 
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