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Spiel und Kultur. 
Von 

Professor Dr. GERHARD KESSLER. 

Darf man vom ,.Spi•el" sprechen in di esem blutigen 20 . .Jahrhun
dert, in di esem Ja•hrhundert voHer Mord und Kri eg, vo l'l er Menschen
haB und Menschenjagd? Und lo•hnt es sich , Uber di e Zusammenhange 
zwischen ,,Spiel und Kultur" nachzudenken in di ese 11 Tage n, in dcnen 
Millionen ohne Obdaoh sind und noch mehr Millionen •hungie rn, in di e
sen Jahren, in denen di e ,,Kul:tur" Menschenvc rbr·ennu ngsofen und 
Atombomben sclmf? 

Kein Jaih rhundert war s·o arm an echt cim Spiel wie das zwanzig
ste. Di·e Priigel eien hochbezahl te r Box•er vor bri.ill cndem Schaupobel 
rechnet doch wo!hl ni emancl zum ,,Spiel"'? Oder sind Massenparaden 
uniformierter Hunderttausende im Ol eichschritt unt•e r Scheinwerf.er
beleuch:i. un g ,,Spiel"? Die wilde Wut dcr Erwachsenen hat sogar Mil
lionen unschuldige r Kinde r mit dcr Heim at und dem Vaterhaus•e auch 
das Gluck frohli chen Spi eles ge raubt. Das Spiel scheint geradezu ab
zusterben in cli esem grausamen, li elbl.c·s•en und fri edlosen Ja•hrhundert. 
Zugleich aber is t di es 20. Jahrhun de rt auch das Jahrhundert der 
furchtbaf'sten K1ulturverni cht·u11.g in ali en Jaihrtau'seniden der mensch
lioh en GeschicMe. Mi Bhan,dlu ng u11id Ve r•treibung vo 11 Weh rlos·en, 
Uinderverwiistung und StadtezerstOrun g hat cs freHi ch auch in friih~

ren Zeiten gegeben; aber kein friih eres Jaihrhundert hat diesie Greuel 
so systematisch, so kaltherzi g, so ,.wissenschaftlich" verlibt wie das 
unsrige. Im 19. Jah1'hundert bes ucht.en Neugieri ge und . WiBbegierige 
gern die Burgruinen am Rhein. die Ruinen des Forums und des Ko
losseums von T~o rn ,. die . zerstOrten _Tempel der . Akr:opolis l.\lld die 
Triimmc rs t~ tte n .am .. N,il .und am. Euphrat. · A.bet'. "waif bedei.tte·ri ·die·se 
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win zigcri Ruin en gegen di e heuti ge 11 Zersto run gsb ilder in Coventry 
und Lon'don, in Caen und Rotiterda1J11, in Bologna •und Milano, in Koln 
und Berlin, in Nilrnberg und Wi en, in Belgrad und Warschau, in Kiew 
und Leningrad, in Charkow und Stalingrad, in Hiroschima und Naga
saki? Alie di ese Ma ssenzerstOrungen u11 serer Zeit wurden nur mog-
1'ich durch ·e1inen ti efen Vcrfall dcr Moral, durnh ein en KuJt.us des 
Fanatismus und der Brutalitat, durch ci ne bcwuBte Abko hr vo11 den 
alten ldeal•en der Religiosita.t und der Menschli e'hkeit. 

Besteht vieHeicht ein inn erer Zusa 111111 enhang zwischcn der Knl
t11rzerstb ru ng im 20. JahPhu11d ert und dem glcichzeiHgen Absterben 
des echten Spiels bei den Voikern der soge 11 an11ten .,hohe11 Kultur"? 
Und bestand anderseits ·ein Zusammc11h ang zwischen der einsrigcn 
KulturblUte in At-hen und den Festspielen des Aischylos und Sophok
les, zwischen der Kul tur des ,,old merry England" und den Schauspic
len des Shakespea re? Stammen Spiel und Kultur vielleicht aus einer 
Wurzel, und sterben sie vielleioht ge rn ei 11sa111 , wenn man ihre Wurzel 
durchsohlagt? Sollt·e es viel·:·eiic·ht auoh fi.ir den, der heute der schwer 
leidenden 111 e11 schli chen Gescllschaft die11 c11 und 11 clf.en will, sinnvoll 
und wertvoll se in, i.ib er ,,Spi el u11d K11ltur" nachzudenkl'Il? Vielleicht 
konnte die gesellschaftswissenschaftlichc Durch f::·rsc ilu11 g dcr Vergan. 
gen'heit auch hicr - wie sonst so oft - fruchtbarc Lchrcn fiir Gc:
genwart und Zukunft geben. 

Die Anregung zu 11nse rer FragL' sta 1111nl vo n dcm Buchc ,.Homo 
ludens" (Der spielende Mensch) , das dcr bcriihm tc h o ll ~indi schc Kul
turhisto riker Huizinga in Leiden l 038 in holla ncli scher, 1944 in deut
soher Sprachc.: veroffcntlicht hat. Sclbstvc rstanclli ch ist i.ib2r das Spiel 
sch on sei t I anger Zci t nachgedach t u nd gefo rsch t word en. 5!hnofogen 
und Volkskundcforscher 1habc n reichen Steff dafiir gesa mrn elt; Physio
logen und Psychologen habcn vc rsucht, das Spielen vo 11 Ti er und 
Mensch zu ., e rkl ~i ren" . Huizinga kennt und bc11utzt di csc reiche altere 
Litera1tur, geht aber weit i.ib er sic hinans: er ve rsucht, das ,,Spiclele
ment" in aller alten menschlichen Kultur nachzuweisen. er versucht 
zu zeigcn, da B im Orunde alle rn cnschli chc Kultur ,,im Spiel erwachsen 
ist", daf3 .,Kultur anfanglich gespielt wird." ,,Homo ludens", der spie
lende Mensch, ist der Sohopfer ci cr Kultur, das isi Huizingas These, 
und sein Buch breitet vor dem Leser eine Fiill e von Tatsachen aus 
aHen Z·eiten unid W•eHteHen aus. um diese ki.ihne These z.u beweisen. 
Es soll nun im Fol•genden in erstc r Linie Huizinga selbst mit seiner 
umfassenden Gelehrsamkeit und sein em Gedankenreichtum zu Worte 
kommen; die Randbemerkungen, Erganzungen und kritischen Einspri.i
dhe deis Refe1renten werden s tets beso·nders kenntlich gemacht werden. 
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Vielleicht ge lingt es, damit schli eBlich auch auf di e Fragestellung un
serer Einleitu ng eine An two rt zu finclen. Wir folgen de r Kapi tciein
tcilung un se res Auto-rs. 

I. Wesen und Bedeutung des Spiels als Kulturerscheinung. 
Huizinga gib~ 1keine syst,emat ische Glicde run g der mannigfachen 

Betatigungen,die als ,,Spiel" bezeichnct wc rdcn. Aber vielc gelegent
lic•he Hinweisc in dcm Buchc zc igcn, daf) der J\utor fo lgendc Schei
dunrgen w:raussetz t : 

A) nach den Person en de r Spi,elenden: 
I . Tierspiele und Sauglingsspiele ( noch ohne Sprache); 
2. Kinderspiele (hi er erscheinen Sprache und Rhyt1hrnus im 

Spiele) ; 
3. Spiele der Erwachse.nen (1hier ·erschei1it auch ,,ka.s•mische 

Ergriffenhci t", re l igiOse r Ku I tu s der Gemeinschaf t ;m 
Spiele) . 

B) nach der Zahl der Spielenden: 
1. Einsame Spiele oder synthetische Spiele (von Huizinga 

ni cht naher un tc rsuch t; es gehoren hi erher z. B. das ein
same Spiel mit de m Ball und dem Kreisel, das einsame 
Rechcnspi el und rn athematisohe Spiel, auch das einsame 
Sammeln ~in d Blumenpflilcken, Wandern und Kl etite rn , das 
einsarne Spiel a·uf die r Hirt•enflote, da's einsame Gebe t mit 
geoffn eten oder gefa lte ten Hande n oder mit dem Rosen
kra nz, auch einsames Zeichn en. Malen, Schnitzen un d 
Formen); 

2. Paarspiel,e oder an-:ithetisch~ Spiele (z . B. Rin gika1t11 pf un1d 
Faustkampf, Wettl auf und Mensur, Wettspiele all er Art, 
Suohspi•el unid GreHspi,el, Paarfanz, L+elbesspie.I und Fli rt, 
Paarspiele auf dem Spielhrett. mit Karlen un d mit dem 
BaH, ·u. a. m.) ; 

3. Oruppenspiele (z. B. j agdspie le, FuBball, ,.Ocsell schafts
sp ielc", Gruppentanz, Reigcn, Chor, Quar tet!, Orches ter, 
Bilhnenspi el, Gruppenwan derun g, gemcin same Fe ier, ge
me insamer Gotte•sdienst. u. a. m.) . 

Den Paarspiekn unid den Oruppenspi cden gehort Huizingas be
sonderes Interes0se; sie sind ,,social" wi e die men,schli che KuHur. die 
nach Huizinga ,, im Spiel ,erwachst." 

Eine dritte Scheidung der Spiele, di e Gli cclerun g in Denkspiele 
und Aktionsspiele (z. B. Ratse l und Bewegun gsspiele), sche)nt bei 
Huizinga nicht vorzukommen. 
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,,Spiel ist ~i!Der als Kul tur", mit di esem Satz.e beginnt Huizingas 
Buch. In der Tat, das Spiel lebt ja soho11 in der Welt der h6here11 
Tiere; abe r Huizingas Behauptung : ,,Tiere spi·elen genau so wie Men, 
schen", verdient Widerspruch: Tiere singen nicht im Chor, raten keine 
Ratsel und sp ie1en nicht Schach. we il menschliche Vernunft urul 
menschliche Sprache i'hnen fehlen. Sauglingssp iel und Kinderspi·el aber 
haben ge naue Paral lel en in der hoheren Tierwel t. 

,,Spie'l ist me•lu als ein e rei n physiologi schc Erscheinung, cs isl 
eine sinnvolle Funktion; jcdes Spiel bedeutet etwas." Mit diesen Sat, 
zen 1kommt Huizinga zu den mannigfa ltigen Versuchen, das Spi•ed z1.1 • 
,,erklaren." Es gi bt bekanntermJBe n viclc gc istvo ll e Erklarungsversw 
c·he fiir das Spi el. Es sol! tri•e bhaft dcr Entlastung von einem Krafte, 
LibersdhuB di enen (z. B. die jugendspi clc!), ode r clc r Entspa111rn11g 
naoh den Anspannungen des Alltags (Spiele am Abend und am Fest, 
tag). oder cs sol! triebhafte Nachah lll1111 g sc in (z. B. viele Kinder, 
spiele), oder Voriibung fiir den Ernst des Leb·ens. oder Obung in der 
Selbstbeherrschung, ode:r Befri edigung vo 11 Tatigkeits- und Oeltungs, 
bediirfnissen (z. B. alle Wettkampfe), oder unschuldige Ablenkung 
schadlicher Triebe, oder Befried igun g un crfii-llbarer Wiinsche durc}l 
eine Fiktion. Das sind all es wertvoll e ,,Tei lerkl arungcn"; s ie konne11 
alle neben einander gelten. Das eigentli che Wesen des Spieles ist fur 
Huizinga mit d iesen ,,Tei1ler1kiarungen" noch nicht gefunden. Waru.m 
gab die Natur den Tieren wi e den Me11sche11 das Spiel mit seine• 
Spannung und mit seiner Freude, mi t se i n·em ,, Witz"? 

Huizinga verziahtet zunachst da•raiuf, das Spi·el voll·sfandig zu de
finier·en. Er zi eht es vor, einige Wesenszi.i ge zu zeichnen, die sich ii1 
all em Spiel en finden: 

I. Spiel ist Nkhternst Obwohl oft seih r ernsthaft g•espielt wird. 
steht das Spiel doch abseits v·om ,,gewo;l111li che11 Leben" ( das heiBt 
doch wofrl vo!l der Sorge um Na·hrung, Kleidung und Obdach), auch 
auBerhalb von Weisheit und Torheit, von Wahrheit und Unwahrheit, 
von Out und Bose. Was der ,,homo ludens" rede t und tut, ist ,,bloB 
Spie·J", ist Oegensatz zum Ernst des Lebens; es ist ,,uninteressiertes 
Handeln." 

2. Spiel ist freies Handeln, eihnc Zwang, unbefohlen. zum Yer
gniig1en, physisch und moralisch ,, iiberflii ssig" , Handeln mit Freude 
und aus Freude. 

3. Spiel braucht ,,Spielraum" und ,,Spielzeit", es ,,spieJ.t sic'h ab" 
in fe.sten · ra1umlichen ·un·d zeiitli chen Orenzen, manchmal in ,,geweih
tem" Raum und in ,,heiliger" Zeit (Festspiele!) und immer in f1ester, 
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una'bdingbarer Ordnung, mit .,Spielregeln." Wird die feste Or.dnung 
verl etzt, durch den Fehlspieler, den Falschspieher, den Spielverderb er, 
dann wird das Spi·el ,,w er.tl os." ln diesen fest·en Umgr~nzun gen und 
Regeln wurzelt die .. Schi:i nhci" vieler Spi·ele der Jugend wi e der Er
wachsenen . 

4. Spiel enthalt immer irgend eine Spannung, ·eine Unge wi Bheit, 

eine Ohance, es soM ,,glilckcn"; is t es gcgli.ickt, dann gib t es Befri e
clrgun g, Freucl e, Gli.icksgehihl. 

· 5. · Menschliches · Spiel fiihrt oft zur Griindung von Daueiverban
den. Au s Spielverb andcn erwachsen Kulitverbande, vielleicht auch po
litische Verbande. 

6. Der auBergewohnliche Charakter ties Spieles filhrt zu Heim
lichkeiten, zu Verkleidung, zu Ausg·elassenheiten; die Spieler springen 
damit bewuBt auf Zei t hinaus aus dcr gewiihnlichen W elt i'11res Alltags 
(z . B . im M askenspiel , i111 Fasching, i 111 Theater) . 

7. Meist ist das Spiel entweder Kampf ( .,agon" b·ei den HeHenen) 
oder Darstellung, Schaustellung, Verbildlichung. Im ,.kullischen Spiel" 

soil di eser Kampf nder di cse Verb ii cl li chun g we iterwirken auf Mcn
schen und Gotter, so il ci nw irken in den ki.infti gen Verl auf des ,..ge

wohnljchen" Lebens. Spi e'le cli ese r A rt sine! .,fe ierli cih" und ,,begeistert" ; 

,,der Ku'lt pfropfit sich auf das Spiel auf". Hier k onnen ,,die BegriHe 

Ritus, M ag ie, Litu rg ie, Sakram ent und Mysterium all e in den Geltungs
bereich des Begriffcs Spiel ko111111 c11 "; da·s ist das ,,hei l ige Spi·el " im 
Sinn e Pl atons (,.Ocse tze", Buch Vil). So entstchen .,Spi eJ.e der Schi:i n
heit ·und Hei'lii gikcit, der A'Llsgelas·sen'heit .und •der Verzri.i ak·ung", wie aiMe 
kultischen T anz·e, aillie gem einsa1111 e11 Gesangc •und Geb ete. Ecih<te ,.Er
griffenheit" und bew uBtes .,Rr>ll espic len" stehen dabei cng nebenein-· 

ander, Spiel und Fes t si 11d 111i t ~ in a nd~ r ve rwachsen. Kinder, Primiti ve 

und D.ichte r sind in solchem ,,heil ig·cn Spi el" zu Hause. 

II. Der Spielbegriff und die Worte fiir das Spiel. 

Nach der Zeichrl'ung all er dieise r W esen1s,zlige wagt Huizinga 
(S. 45 der deutschen Ausgabc) doch cndlich eine Definition ·des Spic-· 
Jes zu gebcn. Si e ist, wie fast atl e wissenschaftlich en Dcfit;itionen, el

was komplizi ert und steif, abcr nach dem bi s1her Gesag len durchaus 

verstandli ch: .,Spiel ist einc freiwilli ge Handlung oder Beschatti gung . . 

die inncr'halb gewisser fes t•gese tzter Grenzen von Zeit und Raum nach 

freiwHli g :.l ngenommeneon, aber unibeldingt binidenden R•egeln verrkhtet 
wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefilhl 
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der Spannung und Freude und einem Bewuf3 tsein des ,,Anderss·eins" 
ails dais ,,gewohrnJiiche Leben ''. N1chrt aHe Voliker haben fiir di•esen um
faissenden Begriiff ·des ,,Sp·i·eiles" in ihrer Spraohe ein einziges, a.Jlum
fassendes Wort. Sie haben meihrere Worte fi.ir versohiedene Formen 
des Spielens, aber keinen Allgemeinbegriff. So hat das SanskrH der 
alten Inde-r die Worte kridaoti, nrt, divyai'i, Vilayati. So 1hahen di-e Hel
l·enen di·e W.o•rte paidia (paizein), athyrma, agon und Wortbi•ldungen 
mit dem Suffix - inda (z. B. sphairinda = mi1t dem Ball). So haben 
·die Ohines•en 1die Worte wan, ascheng, sai. So ha!ben di•e Englander 
die Wort·e pilay, game, match, sport. Auch mancrhe Indianersprachen 
in Amerika z•eigen a1hnliohe Mannigfalligkeit. !Man konnte hier viel
leicht auch das Tiirkische nennen, wo die Worte oynamak und i;almak 
nebeneinander stehen und die Worte ~aka und latife eng benachbart 
sind.J 

A11f der Gegensei~e stehen die Volker, die einen einheitlichen, 
umfassenden Spielbegriff in ihrer Sprache haben, so die Romer in dem 
Worte ludus, die romanisch spreoh enden modernen Volker in den 
Worten joeu (franz.), gi1uco (ita:I.), juego (·span.), jogo (portug.), 
joc. (rum.) - a lies .\bleitungen vom !ateinischen iocus = Scherz -. 
die Skandinav1er in den Wortien leg ·unid 1l1eika (ve·rwanidt m·it dem 
gothisohen ilaikan = springen) und die Deutschen in dem W•orte 
Spiel. In einig·en Ab1eitungen zeigen auch di ese Sprachen mit umtas
sendem ,,Spiel"-Begriff auffalli.ge Begriffsverengerungen. So ist im 
Deutschtn der ,,Spielmann" nur ein herumziehender Musiker, im Fran
zosischen der ,,jongleur" (vom 'latein. ioculator) friiher ein herumzie
hender Mnsiker, heute ein Gaukler = soyitan. Anderseits gibi es auch 
Begriffserweiterungen, die i.iber das Spielen von Tieren und Mens·chen 
weit hinausgehen. !So· spreohen z. B. ~ie Deutschen auch vom ,,Spiel" 
der WelJ.en und Winde, vom ,,Spiel" von Radern und andern Maschi
nenteilen, vom ,,fr·eien Spiel der wirtschaftliohen Kraft.e"; auch vom 
,,Spiel" der Phanta·siel. 

Weit verbreitet ist der erotisdhe Nebensinn von Wortern di·e fiir ' . 
das Spiel gebraucht werden. Erotischen Nebensinn hat z. B. das Sans-
lkritwort lkri1dati; im HoHa•ndischen ist das ,,s.peelikind" ein Ba.sfar.d, 
ein Kind des auBer·ehelichen Liebesspieles. [Hier ware auch das 
Lateinische zu nennen, wo von ludus := Spiel di·e Redensa11ten virgini 

. illudere und virginem ludificari = eine Jungfrau schanden abgeleitet 
sind. Ebenso wird in der althebraisohen Literatur berichtet: ,,Ismael 
.spielte mit lsaa•k" (Genesis XXI, 9, in der griechi•schen Ober·setzung 
der Septuaginta), wobei ohne Zweifel homosexuelle Knabenliebe ge-
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meint i·st.] Es versteht sich vo·n selbst, daB diese sprachwissenscha.ft
li~hen und sprachpsychologischen Beobachtungen zu umfassender 
weiterer Forschung reiz·en. Das weite Feld der afrikanisC'hen Sprachen 
wird von Huizinga i.iib'erhaiupt nioht lb eri.i'hrt. Die Sprachwi·ssenschaft.en 
miiBten fi.ir ·die·se Frage mit der Oesellschaftslehrc. und der Ethnologie 
zusammenarbeiten. 

111. Spiel und w .etteifer ats kulturschaffende Funktion. 

Der nun flolgende Abschniitt eni'haH di e Omndthese Huizingas 
(S. 75 f.): .,Ku.Jtur g.eiht durc'h ein:en Entwicklung1sprozeB aus Spiel 
hervor", .,Kultur entsteht in Form von Spiel", ,,Kultur wird anfan·glich 
gespielt", ,,Kultur wird in ihren urspri.inglichen Phasen in den For
men und in der Stimmung eine.s Spiels aiufgefi.ihrt", ,,in der Zwei-Ein
heit von Kultur und Spiel ist das Spiel die prirnar·e, objektiv - wahr
nehmbare, k.onkret bestimmt•e Tat.sache. wahrend Kultur nur die Be
zeichnung i·st, die unser 1his1torisC'l1es Urteil dem ge.geb t nen Fall an
•heHet", Huizinga lkni.ipft miit diieiser s1einer Grund these an ·einen Oeidan-. 
1k'en von Leo Frobenhts in der ,,Kit1Hurgeschic1Me Afrikas" an, f.i.illut 
i•hn aiber •s1elbstandig weiter. ,,Bei.m Fortschreiten einer Kultur" (Hui
zinga S. 76) .,tritt das Spielelement allmahlich in den Hintergrund. 
Meistens ist ·es zu einem groB•en Tei! in der sakralen Sphare aufge
gangen. Bs hat sioh in Wis·sen und Die'ht·kuns:t, im -Rechtsleben, in 

,. den F1ormen des Staatslebens krista!llisiert. Oewohn·lkh .ist dann das 
Spielhafte in den Kulturerscheinungen ganz und gar in den Hinter
grund getreiten". Der ,,Spieltrieb" kann aber auoh in Hochkulturen 
wi1eider v0Hkraf1tig werden, wie es Huizinga gegen Ende seines Buohcs 
besonders fi.ir die romische Kaiserzeit und fi.ir die westeuropaische Ba
rock- und Rococo-Z.eit ( 17. u. 18. Jahrhundert) naie'hzuweisen ver
suC'ht. 

.Oas .eigentlich ku1lfor.sohopferi'SC1he Spi·el ist das ,,sociate Spiel", 
das Spiel in Oruppen, und das antitihetische Spiel einander gegenfrber
stehender Oruppen, das Spiel in ,,Parteien", das ,.Wetteifer-Spiel". 
Sociale Spie}e sind also entweder Tanz, Aufzug, Schaustellung oder 
Wettstreit, Wett:kampf (griechi.sc'h ,,agon"), rnanchmal ibi•s Z'Ll'l11 b1Ju
,tigen und todlidhen Ende. Mit der ,.Wette" hangt das ,,Wagnis" aufs 
Engste zusammen, Ibis mm Wagni.s des IJeiJJens: das Spiel wird blu-
ti.ger Ernst. Huizinga bringt ein Bei·spiel aus der Geschidhte der Is~ 

raeliten in der Hibel (H. SamueHs II, 14-16): je 12 junge Israeliten 
aus den Heeren der Heerfilhrer Joab und Abner fec-hten ein Kampf
spiel, das mit dem Tode aHer 24 ·endeit. [ Bei·spiele drieser Art ·!assen 
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sich aus den Heldensagen vieler Volker bringen; in ·det Saige von den 
4 Sohnen Haimons gibt es sogar ein Schachspiel mit ti:idlichem Aus
gang.l Selbst bei den Festen der Hell enen in Olympia gab es ,.Zwei
kampfe bis auf den Tod". Scheinbar besiteht hi er ein Widerspruch zu 
Huizingas frii.heren Satze ,,Spi·etl ist Nichternst"; die Spie·!•eniden sc•lbst 
ne1hmen i·hren Wettkampf cloch in der Regel schr ern st, sic spanner~ 
alle Krafte an ihre L·eidenschaften werden wach, uncl so wird ihr 

' Spiel zuweHen zu b'lutigem Ernst. llch kannte ei nen ausgezeichneten 
Schachspieler, der fast nie ein Spiel vcrlor; wcnn er aber ·einmal u11-
terlaig, dann brnch er vor SClhm erz und Zorn in Trai1en aus.] 

Die AuBenseit·er und Zuschauer nehmen an der ,,Einspielung", 
der ,,illusio" der Wettkampfer nicht notwel1'cl ig teil. sie konnen z. B: 
bei rnodemen FuBballspielen, Boxkampfen, Pferdcrennen vcrnig kalr 
ble-iben [aber wir wissen, daB bei soilchen Spielen auch das zuschauen.:. 

· de Publikum manchmal von Leidenschaften erfaB1t wire.I und auf 
sohiedsrichterliche Entschei·dungen 111it Exccsscn antwortetl. Fi.ir die 
Spielenden selbst a1ber ist be.irn W·0ttspi1el da·s ),Gewi nn en" immer "eln 
ernstes Ziel, das gewonnene Spiel bringt i'1111en ni ch t selten auBere 
Ehrc und Ruhm, immer aber bringt es elem Sieger Selbstbefriedigung, 
Siegerstolz, und manchmal auch cinen .symboJi.schcn ,.Preis" ·oder 
einen materieHen ,,Lohn", eincn Lorbee rkranz oder. ein en silbernen 
Beoher oder eine golidene MOnze. Se·libst die HicherJ.ichstc . ,,Wette" des 
Mltags •e11thalt aiJJ.e wesen1tliche Ziige di es•es socialen Spi·els; ,;Wett..: 
kampf" ist ja in den mannigfachsten Gestalten moglich und iibllch, 
als Wettkampf in Korperkraften, in Oeschicklichkeit, im Wlssen, irri 
Oliick, als Weittkampf des I~ eichtum s uncl Wettkampf der Waffen, 
auch a·ls Wrettkampf in Prahl erei und Schimpferei. Sclbst den Hetrug 
nimmt ma.n den Wettkampfern 111anch111al nicht i.i bcl, w.enn er nur gc
schickt durohgefiihrt wird und zurn Erfolge fi.ihrt, wic z. B. der Be
trug der beiden Swinegel des Marchcns bci111 WetNauf rnit dem Ha
sen, oder der Betrug des starken Siegfried bci111 Wettkampf zwischc11 
Bl1Llnhild und Ounither .iim Niibefongenliiede. Huizinga ma:c:ht dii1e •unibe
streitbar richtige Bemerkun-g, daB ge111ei11hi11 dcr Falschsipeier weni
ger vernchtet wird als der Spielv·erderber; de1111 der Falschspieler 
fiigt sich wenigst·ens scheinbar alien Spielrcgeln, der Spie·lverderber 
a'ber miBachtet sie ganz offen, er will plotzlich ,,niciht meln mitma"., 
ch en", er is•t ·irn Gmnde ,,asooia1J.'', er ibr:ich t ~ms der Spielges.ellsC'haf t 
aus. Die Wirkungen des Wettspiels reichen tief hin ein. in das rn oderne 
Oesdlschafitsleben: aius der Wette ist die Vers icherung cntstanden, 
ebenso der Terminhandel an der Borse; d~r Kampf dcr Haussepartei 
und der Baisse.partei an der Borse ist ein echter Wettkampf. 
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Huizing~ 1bringt ejne Fi.ilil•e yon Bei~pi1e l~ef! Hir .. die Wettka.mpfe 
in primi tiv·en und archaisohen Kulturen. _Manchmal kampfen Sta'mmes
halften mi teinander, _rnanchmal J Unglinge und Madchen, man~lrnial 

Gas.tg-eber und Gaste. In ln-di·en spielt das WUrfelspie·l hier eine _grof:3e 
Rolle [ auoh tbei den aHen Gcrmanen, wo -s·ogar um fr e·i1heit und Leben 
gewUrfel t wurde]. Bei nordame rikanj.schen lndianern erschein t der 
,.Potlatch", ein Wettkampf im Verschenken und im ZerstOren von GU
tern; arhnHch-e Z·e·r-s1torungswe-ttka111pfe ·s·ind a•uch bei Mela·1rnsiern, C'hi·i 
nesen, Arnbern naic-hweis'bar. [M.:1'11 1kainn hier auC'h an d:i-e Perl·en
z·erstOrung der Kl1eopatra und an die Banknotenverbr-ennung in Dosto
jewskis ,.Idiot" erinnern; in England fand ich im Vergniigungspark 
einer AussteJrlung eine ,,SchmeiBklic-he" , in der die Gaste geg1en eine 
Ge'bilhr von Y2 Schilling im Wertteifer p,o,rzellangeschirr z'ertrilmmern 
durften ! J Immer spi·eH bei diesen Wettkampfen das Renommier-en und 
der ,.Ruhm" bei- ·den Zuschauern _die Hauptrolle. Auch di e freigebig
keit de;; Adels in ritterli ohen Kulturen geihor1t worhl in di·esen Zusam
men-hang; die Edelleute muBten nicht nur in der Tapferkeit, sondern 
aruch in der ,,Mil-de" ( = Fre·igebigkeit) miteinander wetteifcrn, und bis 
ins 18. Jahrhundert weHeiferten die europaischen Filrsten, auch die 
kl·einsten und armsten, miteinancler in wirtschaftlich sinnl·oser und 
ruinoser Prachtentfa'ltung. [Der hausha-lteriscihe Friedrich Wilhelm I. 
von PreuBen ("!" 1740) war woihl der erste, der diesen Renommier
Luxus bewuBt aufgab; aber se in Regiment von ,,langen K·erlen" in 
Potsdam, filr deren Anwerbung er groBe Summen -verschwendet-e, ge
hort wohl a1uch noc·h in diesen Zu-samm enhangl. 

Huziinga bespricM weit•er die Uber idie ganze Erde verbreiteten 
Prah'I- und Sohimpfwettkampfe, das ,,gaber" im mittelaHerliohen 
Frankreich, das .,muakara", ,,mufarcharai' und ,.munafara" rbei den 
Arabern, den Hoflichkeitswetrkampf in China, die Trinkwettkampfe der 
Germanen. [Diese Trinkwettkampf.e ha-ben in Deutsc'hland bei den 
Studentenverbindungen bi·s ins 20. Ja·hrhundert fortgel·ebt: es muBten 
v.c)!n den Gegnern ein oder mehrer·e Glas Bi•er auf Kommando hinunter
gespil-lt und dann ein Stich wort ausgerufen werden; die ganz·e ,,Kneip
tafe'I" verharrte bei di1esc111 Heldenkampf in feierlichem Stillschwei
gen !] 

Jaikob Burokhardt hat in der A1usrbildu·ng ·des Wettkampfes (des 
aigon) einen besonderen Wesenszug der -helleni1schen KuHur gesehen; 
Huizinga rbewei,st, daB ·e r darin irrte: . der . Wettkarmpf finrdet sich i~ 
verschiedenen Formen bei alien Volkern .der Erde . .V•ieHeic-ht, meint 
Huizinga, hatten die Wettkampfe a1nfangs immer einen 1saikrnlen Cha~ 
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· rakter; aber dieser Oehalt kann im Lauf der Oeschiohte ganz verloren 
gehen. We.tt.kampfe bei Totenfe icrn spielen in Homers ,,Ilias" eine 
grof3e Rol·le; sie kommen aber auch noch bei J en Ma kedonen Alexan
ders des Orof3en vor, hi er in der wtisten Ausartung vo n Saufwett
kampfe n: bei einer scilchen Wettsauferei zu Ehr•cn eines Toten tran
ken skh 41 Makedonen zu Tode! Au ch der ,, ludus" dc r Romer ist 
anfangs stets sakral. Wenn in spa1terer Zei t nich t rom ische Btirger
sohne, sondern Oefangene, Verurteilte und Skl ave n im romischen 
.,ludus" kampfen, so ist das eine Entartung ; aber auch in di eser Spat
zeit find et der ,,ludus" an einem heiligen Tage ode r auf Grund eines 
Oeltibdes oder zu Ehren eines Vers torb enen s tatt, hat den sakralen 
Oharakter also nicht volJi.g verl o·ren. 

Aus SchausteMun g und Wettspi el de r Fri.ihzciten erw achsen 
Rhythmus, Musik, Harmonie und Schon1heit. ,,All es Mysti sche und 
Magische, aiMes HeroisC'he, a,ll es Musisc)l e tmd !Jc1gische und Plasti
sche sucM Form und Ausdruck in ·edl em Spi el. Kultur beginnt nicht 
als Spi ~·l und nioht aus Spi·e·l, vi elm ehr in Spiel" (Huizinga, S. 122). 
Unser Autor versucht nun, ,,das Spielelement der Reih e na·ch in den 
vornehmsten Kulturfunktionen aufzuzeigen", im Recht, im Krieg, in 
der Wiss.enschaft, in der Dichtung, in der Phil.eisop-hi e, in der Kunst. 

IV. Spiel und Recht. 

Der Reohts1handel, sagt Huizinga, ·hat ,,in ·hOlhC:: m Maf3 e d en Cha
rakter eines Wettstreit·s". Und di ese r WeHsfreiit vollzi eht sich auf ge
he1i1Jii.gtem Boden, i·n einem ,Hofe", in ein em ,,he·iligen Kre ise", ,,im ge
hegten und gebannten" ,,Ding" . ,,Das Ger.icoht ist e.ir1 richtiger Zau
ber:kreis, ein Spielpfatz oder Spielraum , in elem der g•ewohnte Rang
untersohied zwischen den Menschen ze itweilig aufgehoben is t. Man 
ist da zeitweilig unverletzlich" . Der Absonderun g vo m Oewohnlichen 
di ent bis zur Oegenwar·t di e Amts tracht der Ri chter. Vor diesen aus 
dem Oewohnliohen herausgehoben·en Ri cht·ern auf di•esem geheiligten 
Platze kampfen nun di e Parteien uncl i·hre Anwalte rnit ei1rnnder, heu·te 
nur mit Worten, fo frtiih eren Zeiten auch mit Waff.en im ge ri ohtlichen 
Zweikampf. .Oft ist es den RicMern schwer, das Recht zu find en. Im 
arc-hai0schen Prozef3 gab cs darum oft Entsch eidungen durch Urteil 
der goHJichen Macht, durch Los-Orakel, durch Zi ehen vo n Stabchen, 
duroh Wer.f.en y,o,n Ski·nen oder Stechcn in di e Bl a tter cines heiligen 
Buches. Olticksspiel und Oericht hangen in di esen fri.ih en Zeiten also 
eng zusaimmen. Das ,,Alte Testament" der Jsraeliten li efe rit viel e Bei
spiele dafi.ir, einige auch Homers ,,Ilias" sowi e di e altcn Oberlieferun-
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gen der Araber. Gotter und Menschen wcrfen die Lose iiber Recht 
~111d Unrecht, i.ib er Leben und Tod; auch Wettlauf zur Entscheidung 
von Rechtssitre<it kommt 1bei He-Henen, Oerman en und Nubiern vor. 
Zivilprozesse mit Wetten ( ,.wag·er of battl e" und ,,wager of .Jaw") wa
ren in England bis ins I 9. J ahrhundert r•eCihtlich zugelassen. Beiln 
ProzeB der Eskimos find en sich Li ecl erwettka111pf und Trommelwett
kampf, iiber deren Ausgang dann di e Zuihorer entscheiden; auch 
Faust- und Rin gkampf ko111111e11 hi er zur Rechtsfindung vor. Einiges 
v.om aHen ,,ago n" der Henenen haben heute soga r manchmal die 
kunstvoll en Reden unse rer RecMsanwalte. 

Ali e di ese Tatsachen und Hinweise verdienen Beacihtung; man 
konnte sie wo·hl auch noch erganzen durch Hinweise auf die Rolle 
von Handschlag uncl Zuscihl ag b·ei civihechtlichen Vertrage n, auf die 
feierlichen symboli schen Brauche bei Eheschli eBungen, auf die An
rufun g Gottes im ge richtli chen Eide. Unzweifelhaft bes tehen hi er uralte 
Verbindungen zwi•sch<e n Reohtspr<echung und sakrnl em SP'i ei!. Aber 
es wird dem aufmerlksa•men Lese r nioht entgan gein s·ein, da3 
Huizinga hier un te r de r Obcrschirft ,,Spie1l unid Recht" tat•sachlich 
nur von Spiel und Rechtsprechung ode r R·ech t1sfindung han-
deli; Hi r die Entsteihung des Recht1e1s sdlbs t li efert se+ne 
Theori ~ kein en Beit rag. Jedc Rechtsprechung oder Rechtsfindun g se tzt 
selbstverstandlic·h das Bes tehen von ,,Recht" berei ts voraus (es 
braucht kein gesch ri ebenes Recht zu se in) . Di e Mensch en muB ten 
RechtsbcwuBtse in habe n, che sie Rechtsentscheidunge n - vi eHeichl 
wirklich anfangs in Spielfo rm cn - suchtcn. Obrigcns setzt auch das 
Spi•el se lbst das Bes t0hen von ,,Recht" vo raus: denn die ,.Spielregeln" 
und di ~ Ordnungc n filr ,,S pidrnum " und ,,Spi elzeiit", di e Huizinga 
richti g als Wcsenszilge jedes Spi-eles von Kindern und Erwachsenen 
(ni cht vein Tieren und S ~i'lt glin ge n) dargcs teHt hat, sind clooh ,,Recht". 
bindencl es, zwinge ndes R·echt; ohnc di es ,,Recht" kann das Spiel we
der z•us.tanide1k,omm e11 nooh durcihgefi.ilhrt werclen. Man konnte hi er 
Huizingas T1hesc · geradezu •1ti1111keihren: nictht clas Reciht i•st im Spiel 
entstanden, sondern das Spi el im Reoht. Vom SaugJ.in gsspiel abgese
hen, das noch }ede.r menschlichen Vernunft entbehrt, ist jedcs menscih
liche Spiel ilfll RecM und mit Riec:ht und ·durch Recht entstanden. Joh 
komme auf di esen Punik l in meinen a·ll gemeinen kritschen Scihl·uBbe
m ~r·kungen noc1h cinm a-1 zuriick . 

V. Spi·el und Krieg. 
Kampf und Spiel sc'heinen nahe verwandt zu sein; schion ·1die jun

gen Hunde spi elen kampfend miteinander, und jedes antithefische Spi1el' 
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tragt den Charakter des Kampfes. Kampfs pi clc wic die Turniere des 
Mittielalters sind aHerdings keine echten Kri egshandlungen; aber auch 
die eohten Krieg&hanidJun gen haben, nach Huizinga, J ahrta·us1ende hin
durch Merkmale des Spiel es an sich ge trage n - a·Jl erdings nur, so
weit sie ,, inn erhalb eines Kr·eises" vorka 111 en, .,in dem die einze-lnen 
Glii•eder e·inander als gle'ichberechtigt anerkannten''. [Huizinga spricht, 
wie der Leser sieiht, hi er nur vom ,,geregellten Kfi.eg" , nicht vom .,un
ger·eg-elten" gegen ,.Barbaren", ,,Wilde", ,,T·eufel", ,.Ketzer" und 
.,Heiden"; Feinde dieser Art oihnc je·de Ri.i cks ich t auf ,,Spielregeln" 
umzubringen, 1haben sich auch Volker sogcnannter,.hoher Kultur" zu 
keiner ZeH und +n keinern Erdteil gescheu t und geschamt!J Unter 
,.,Oleichberechtigten" hatte dcr Kri eg alsc Jahrtamendie Jang seine 
festen Regeln wie ein Spi•el, beg•innend mit der feierli crhen Kriegser
klarung. ,,iErst die Theorie des totaten Krieges ve rz'i chtet auf den letz
ten Rest ·des SpielmaBigen im Kri ege." [Seit 1939 wissen wir: auch 
die Praxis des totate,n Krieges hat mit Vcrachtung des ,,Volkerrechts", 
mit Oefangenenermordung und Oeiseknn ordung und mit Zerbombung 
unbefestigter und wehrloser Stadte .,die letz·ten Reste des SpielmaBi
gen im Kriege" aufgegebcn, selbstvcrstandli ch im Na.men von ,,Kul
tur", ,,Freiheit" und .,neuer Ordn un g" ! l 

Am deutlichstcn wird de r ,,Spiel"charakter der aJt.ere n Kriegfiih
rung zwischen Oleichbercchtigt1e11 im Zweika rnpf dcr Tapfcrsten, der 
erlesenen Vorkampfer, der Fuhrer uncl Fi.irs ten. Dieser Zweikampf, 
cler den Massen der Krieger den bluti gen Kampf ersparen soMte, hatte 
iiberall ·den Charakter ein es rni1t Waffenanwenclung gesuchtcn Oottes
urteils, ganz iihn lic1h dem proccssualen Loswcrfcn vor den Richtern. 
Zweikampfe diese r Art kom men vor in ·der Kri·egsgcschichtc der Chi
nesen. der Hellenen, der Rom er, cler Germanen, dcr Arabe r und ge
wiB noch vieJ.er anderer Stamme und Volker. ,,Besser, daB eine r fallt 
a1J1s ein ga nzes Heer", heiBt es ei nmal i•11 dcr GesC'h ichte •der Mero
winger auf dem Boden des hcutigen Frankreich; es wird ta.tsachlich 
viele hundert Male in dcr Oeschichtc gesagt wo11den se•in. Noch Kaiser 
Karl V. hat Konig Franz I. von Frankreich im 16. Jahrhundert ,,zwei
nial in aller Form zum Zweikampf herauisgcfor:dert, und dieser Fall 
war nioht der Jetzte." 

Der rittef'!icihe Zwei1kampf ha.tte wie d er ger ic'ht.Jiche Zweikampf 
als ,,OottesurteH" eine Wurzel im Sakral en und selbst im Duell des 

' 19. und 20. j ahrhunderts J ~ben ·r10cit1 Rcst'C davon fort. [Es ware sonst 
unverstandlich, daB Tatung im Duell von modernen Strafgese tzen vie! 
miJ.der bestrnft wird ~Js. gemei.ner Mord. Ein Duell .aus dem -17. Jahr-
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Ji.Lindert · ist Hir den urspriinglichcn Sinn des Zweika:mpfes so kenn
zc1chnend, daB dari.iber hicrmi-1 cinigen Weirten beriohtet sci*). Ein 
b rande n IYu rg·i·s Cih er Ob e rs Heufaa1n t, Baro 11 T rncth se s1s v on W aildlb ur g, 
hatte · 1684 1den brandenib urg.ische n Obcrstallrnei1ster General Barnn 
v1~ 1n Pollnitz ·Schwer bctc:idig! und wurdc mm Zweikampt gefordert. 
Die beiden Gegner trafrn sich zu Pterdc mi·t Sckunda111ten auf einer 
Wi1e-se ·Ila-he bei Wien. Auf Anfragc bcsta1tigte Waldburg die von .ihm 
au·sgesprocliene Belei1di gun g, und Pollnitz crw+der~e, er woNe bewei
se·n, daB der Bcleidi ge r ge l-og·en habe. Bs kam zum Kug.elwechsel, 
tmd Wa·ldburg sti.irztc s·chwer getroffen vom PfePde. Nun fragte ihn 
Pollnitz, -ob er sein Unrccht jetzt ein gestehe. Der Ste11bende antwor
tet·e·:-',;loh •biti 1schr verw1mdc t und ib·e1kenne, claB ich Eiuch Unrecht ge.tan 
habe, und bitte, daB lhr mir, gleich wic ich Euch, verg·ebcn woU.et." 
Daraut knicte P i.i llnitz neben s·e·ine111 Oegncr nieder und sprach ihm 
fast eine ·halb·e Stundc Jang Woi'te aus der Bibel zu, ,,bis er endlich 
chri1s.tHch verschieiden". Da·s DU>ell zwi sc'hen zwei Kavaliercn gJ.eiichen 
reiligio.sen Ola1uibc11s al.s Oott·es1urtei.t kann nicht deutlicher dargesh~Ht 

werdien ! Obrige r~s 1hat •noch Bismarok al·s pPc uBisoher Mini1st·erpras.i·1 
d·ent in ·den 18'60er Jahren in seincm beri.i1hmten .,Konflikt" mit dem 
preuf3ischcn Abgeordnctenhausc den Wortflitlwer seiner O~gner, den 
Professor der Medizin Rudolf Virchow, zum Duell geforderl, aber Vir
chow lehnte als ,,aufgeklartcr Burg.e r" dies1c Hcrausfo1rderung des 
,,Junkers" ab - im Sinne des aHc11 riitterliohen Kampfspieles und Oot
te·surt:eilcs war Virchow hier ci·11 ,,Spielverdcro-er" !I 

In der Praxis ct er Kriegfi.ihrung i·st der ( nach Huizinga: urspri.ing
liche) .. Spiel"oharnkter des Kampf.es allerdings auch vor dep1 ,,tota·Jen. 
j(ri1eg" oft verlorcn ·gegange n; ·die ,.Spfolreg•el 11" wurden ve11Jeitz1t, dcr 
,,Ehren1kodex" ode r da•s ,,VOl!kerreoht" wur·den nic!Jlt beachte·t, und 
vie'le Falle von Friedensbruch, · Dberfall, Pl'i.inderung und Mord an 
Wehrlosen zcig1en nichts vom ,,ritterlichen" Kampte. Doch ·enthalt die 
Kriegsgesohic1h\1e vo11 China und Japan, v ·O'll Hellas und v1cm c'hri·st.Hchen 
Europa, ja ·sogar die Ocschichte der Karnpfe zwisohe11 Christen und 
lslamiten in den ,,Kreuzzi.igen", nicht wenige ,,ritterliche" Einzelzi.ige, 
ailso wirklkhe Beaohtung dcr ancrkannte11 ,,Spielreg·eln" des Kri·eges, 
und auch im L WeHkriege war dergleichen auf beiden Seite11 nicht 
selten. Oegenbeispiele rohester Aus·rot'tungskr.ieg·e li1efern di·e al1te11 
Assyrer und Babyl on ier; furcMbare Gegenbei1spiele eni~halt auch die 
Kolonialgesohichte der ,,chr+stJiichen" V6'1ker, die sic:h gegeni.iber den 

*) Vebse: Ge·schiohte 'd•es Pr.euBisohen lfofe's, Stuttgart 1901, Band I, s. 37-.38· 



178 O. Kessler 

,,Barbaren" und ,,Heiden" meist sehr unchristlich verhal•ten haben. Von 
der weit verbreiiteten romantischen ldealisierung des sogenannten 
.,Mi·ttelalters" (des kirchliohen Jahrtausends) hait sich .iibri·gens auch 
Huizinga niciht vi:i'llig fern ha1l1kn konnen; in Wi11kJiic1hik·ei·t haben hi·er 
,,ritterliche" KampfessiHen und rnhe GewaJ!ttaten "Yoh! immer neben
einander ge1standen. 

Fiir Huizingas Grundthe1se, daB .,K'tllltiur iim Spiel erwaohsen" sei, 
gibt dies Kapitel ,,Sp:iel und Krieg" meiner Anskht naoh keine zwin
geniden Beweis•e. Denn die ,,Kriege ·unter Gl•eic'hberechN·gtien" mit ,,rit
terJichen" SpieJ.regeln sind geschiohtl'icihe Vorgange, diie bereits reichen 
Kulturbesitz vorau1ssietzen: .cihne Reciht und Y.ertrage, ahne gemeinsame 
Brauche oder gemeinsamen religiosen Glauben sind sie undenkbar. 
Der urspriingliche Krieg wuirde nicht ,,gespieH"'; er war wilder be
waffneter Ra·ub, und sogar ·d+e heutigen sprachHchen Ausdriicke deu
ten darauf nooh vieHaoh hin (z. B. das deutsche ,,Krieg", das ruma
nische ,,rnsboi") . Recht und Religion haben immer wieder versuc:ht, 
diese Gewalttaten irgendwie zu ,,regeln" uncl ihrer LeidensohaHHch
keit Grenzen zu setzen; alber di e dabei en tsitehenden ,,Sp+e.J.regeln" fiir 
den Krieg waren rnioht ,,Demente der K·ultur", wi•e Huizinga meint, 
sondern ihre Friich te. 

VI. Spiel und Wissen. 

Fiir dfo Men.scihen der Friihzeit bedeutete Wissen von der Naitur, 
ihren Kraften und ilhren Vorgangen eine .,Zau'bermaoht"; ,,jede efo
zelne Kenntnis war heilige Kenntni~." Darum ,,wetteifert man bei den 
heiligen Festen in sol·chem Wiss•en", und der Raitse·Iwettstreit wird 
zum kul ti sch en Gesenschaftlsspiel. Ra tselfragen Uber den Ursprung 
und den Aufbau der Welt finden sich z. B. in den indischen Liedern 
des Rigveda. [Auch di·e arabische Konigin von Saba, die ·den Konig 
Salomo in Jiemsalem besucht, legit Him Ra.tseHragen vor.l Heilige Rat
sel ·dieser Art 1haben oft einen gefah rlichen Oharakter; wer sie niciht 
losen kann, der kann das Leben verlieren, wi·e ·im Ratselwettkampf 
zwi•schen Kal1chas und Mopsos in der hell enischen Sage. [Auoh auf 
die gefahrliohen Rats1el der Spihinx in der Oi·dipus-Sage und dcr Tu
randot konnite man 1hier verweis·en.] In der is'fandischen Eidda sind sol
che ,,Halsraitsel" nicht selrten. Manche dieser heHigen Ratisel sind zweii
deutig; die erste Losung ist naforphifosophisch, die zweit·e ist abscon. 
[Solche zweideutigen Rat•sel stellite nooh im 19. Ja1hrhundert der kaifiho
Hsohe Prediger Zacharias Werner auf der Kirchenkanze·I -in W•ien.] 
Gelehrte Ratselkampfe dieser Art Ieben fort in den wi•ssenschaftlichen 
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Disputationen ides MittetJa.lte11s und der Renai1ssancez,eit. Huizinga ver
weist a,uf viele H~erari·sch e Niederschlage dieses wissrnsohaftlichen 
Ratsieil'spiel1s voin ,J.n,di·en, Baiktrien und Persiien bi's nacih 1s,11and; auch 
die sogenannten ,,Sidliani1schen Fragen" Kai se r Friedriohs II. an Ibn 
Sabin aus Mamkko ( 13. Jhdt.) geihoren in diesen Zusammenh aing. Das 
Wort ,,Pmblem" (griec:h. Problema = das Vorgcworfene) hait hier 
WOihl seinen Ursprung. In rder friih en heHenischen P.hilosophie sind 
Zenon und Herakleitos ( ,,der Dunkle") Vertreter dieser in Ratsieln 
-spreohenden iHtes·ten Na~urwirsisensoh af t. Man da11f woihl sa1gen, daB 
Huizoinga in dieser Verb inrdung zwi·scihen Ratselsp ie·l und alteSiter Na
trurwrissenschaft eine wichtige Entdeckung gemacht 1hat. 

VII. Spiel und Dichtung. - VIII. Die Fun:ktion der poetischen 

Formgebung. 

Die Zusammenhange zwischen Spiel und Di·chtung sind s1eH Lan
gem ibeikannt ·und anerilrnnnt. Das Dk hten, sa,gt Huizinga, ,.i'st in der 
Spieil1sip1hiire gebo11en unrd lble·i1blt immerfor:t in ihr zru Haus . ,,Po,iesiis" 
,,~sit •e ine Spielfunlktkm". ,,Dicifltiun g steiht Jens·eits vorm Ernst, auf jener 
urspriinglicheren Seite, w10 das Kind, das Ti·er, der W.jlde ~und der 
Seher hinge'horen, im F1elde des Traums, des Entriicktseins, der Be
rauscMhei t und des Lach ens". Der Dichter ·ist .,ein von Gott Erfiiill
ter" und ,,1ein Wissender", ist ,,vates" ('lat. = Prophet) und .. ~air" 
( arab . = W.issender). Von dies·em urspriinglichen Di ch kr staimmen 
nioht nur di·e Kunstrdiohter der spa teren ZeH; atich Prop'heten, Wahr
sager, Philo·s'Ophen, Gesetzgeber, Demagogen, Sophisten und Rheto
ren stammen von ili.m. Die P.oes.ie ist ,,in jeder lbliiihenden lebendigen 
Kultur" ,,.eine vitale, ·eiin e sooiale und .Jirturgische Frunktfo.n". .,Die 
Dichtung wird im Spiel und al1s Spiel geboren", sie ist .,·ei n geweihtes 
Spi·el". Auch ,,das Spie'l der Anziehung und des Wi1ederabstoi5ens von 
}ilngMngen und Miidohen im W1etteifer von ,scherz.endem Sc'har\is~nn" ist 
ursp!1frngli1che F'unlkNon der Didhtung; W1eohselgeisang mit Anti·t'hesen 
und Wortsp·iel:en kennz1eic'hnet di,ese DidMung des Wortw e.ttikampfes. 
Oft werden dahei landlaufige Sprichworter benutzt, oH kiimpft man 
in reiner ImprovisaNon. Ositas i·en, Indonesien, di1e ProvenC'e [a·uch 
Oberbaiern] Hefern Bei-spiele filr diesen impmvisierenden poetischen 
LiebeswetVkampf. Daneben stehen die pO'etiisohen Rii1rs-e l, die poeti
sdhen Katechismen, die poe ti sohen Lehrsp riiche, die poetischen Rechts
regelrn; ,,:liberaH geht der Hrterarisahen Prosa die poe·tirschie Form vior
aus." Alie dies,e iD:ic:htung ,,.erwiiohst im Spiel: im 'heiligen Sp:iel der 
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OoHes•vere'hrung, im fes.tHdhen Spiel der W•erbun g, im 1strei•bbaren 
Spiel des Wetteifers mit Prnhlen, Schim pf un d Spott, im Spiel des 
Soharfs inns und der Ferti gkeiit." Ail e Mytihen der Volker sind poeiti
scihes Spiel, gewiB 1ernsthaft, abe r viell eicht ,,ni ern als ganz ernst", er
filllt von der grotesken Frrnde 1der Primitiven an Albsurditaten und 
Obertreibungen, in i·hrer zilgeHosen Phanitasie oft scihl echthin ge
schm a:cklos. All es dies gi•l1t ebenso fi.ir ln der, Hell enen und Oermanen 
wie filr Afrikaner, Australi er und Amerikaner. 

Form en und Motive der alteren Dichtung ·sin d auf der ganzen 
Erde einander nahe verwandt, manchm al ersoheinen sie geradezu 
.j.den:Uscih; a1uch das hangt fi.ir Huizinga imH dem Spiekiharaikter der 
Diohtung zusamm en. Jie·der Poe t will den Hore r (und spater den Le
ser) ·im Spiel mit Worten und Bildern spannen. Darum •sprioht er 
kunstvoll, mit lebensvonen, im Alltag noch unverbrauchten Bildern, 
·in arohaischer Zeit o f; t ratse1l•voH: der .Poet 1spi·elt 1111it de n Worten untd 
Bi·ldern sefo.er ,Spraohe! Huizinga bringt Beispi el1e a·us .der bildhaften 
und ratselvoll en Dichtersprache des altcn Isfand - er 1habte solche 
Beispiele auch auis modern er •Lyrik vi elcr Ku lit urvolk1er b ringen kon
nen. Die wieitve11b re•ite'ten aiHego ri schen P•erso n i~i 1k a ri o n e n iin d e•n aiaen 
Mythendi ciht1un gen s·ie'ht Huizinga nicht als eohre figuren deis Ofau
bens an, sondern als poefische Spielfiguren, wie di e Tierge1staJt.en im 
Totemismus mancher Volker. A'll ch ·der Reim, 1di·e Al!Herntion icier 

' Rhy.thnrns, der SatzparallieHsmws, 1da.s Di stychon siind Sph~11fo r.111 e n; 101hnc 
di1e ursprilngliche Qualitait d es Spieles ist iiberhaupt kein e Dichtung 
zu v·ers-tie·hen. Die Lyrik, der Zaubersprnch und der Orakelsprucih be
halten di e Spielform am reinsten; hi er konncn 1hochste Weisheit und 
vollige Sinnlosigkeit der klingenden Worte clicht benaohbart sein, hier 
spricht der Dichter im Spie.J der Worte ,,unsinnig klihn ", er schreckt 
vor MaBlosiglkeiit 1so wen•ig zmil Clk wi e ·das Kind unid der Oeis t·eskr:ainke. 
[Man erinnere siClh der Hexenspril ohe •in Ooe thes ,,Fau.s·t" ! Zurn ,,Ein
maleins" der Hexe bemerkt Fausit: 

,,Mich dilnlk·t, d i·e AHe spricht im fiieber", 
und Mephistopheles entgegnet: 

,,Da1s ist nooh lange ni cht vorliber, 
lch kenn' es w.cihl , so iklingt das ga nze Buch. 
Ich habe manohe Zeit damit verl oren, 
Denn ein vollkomm ener W·iderspruch 
Bleibt gleich geheimnisvo·IJ fiir Kluge wi•e filr Toren."] 

Auch das Drama, das ebenfall s al s religioses Festspiel geboren 
ist, behallt bis in d.i1e Oegenwar·t Zusammenhange mit deim Spiel. [Man 
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braudht :hier nur an di·e Dramen von Hugo v. Hofmainnstihal, Mauri·ce 
Maeterlinck oder Pa1ul Rayna] w de n1ken.] Nur ilI11 Epo'S g•elht der 
Spieloharaikt•er verlo ren, wenn es nicht mehr von Rapsoden vorgetra
gen, sondern nur noch gelesen wird. 

Von deim R•eiich1tu1I11 1 ~fo r Huizinga.schen Dars t·eiHun g ziurn T1hema 
,,Spiel und Dichtung" giibt der vorstehende Berioht nur ein schwaches 
BHd; man wird :dem Aufo.r hi er ohne Rii ckhalrt zusNmmen diirfe n. 

IX. Spielf ormen der Philosophie. 

SchaiusteUung und Wettkampf kenn z·eichnen auch das Auftret·en 
der ersten theHenischen Philosophen, der ,.Sophist.en". Hippias aus 
Elis (in der Darstellung Pl atons) kann hier al1s Mnsterbeispiel gelten: 
Er i.st ,,Welwis,ser, Oed achtnisakroha:t und Tausendkiins•tlier" , ·er prahlt 
und er fol"dert seine Zuhore r herauis. Manche Sophisten treten wi·e 
moderne Preisboxer - auf und fordern fiir ·ihre wissenschaftlicihen Vor
fiihrungen entspr·echende Honorare. Der Sophis t Gorgias nennt S'e i11 . 
;,Lab ider Helena" sdbst ·ein ,,.S piel" (paigni on) . Di e Trugscllrl1ii ss•e. 
Scherzfra:gen und Fallstrickfrag·en der Sophist·en sind di·e Nachfolge r 
der uralten •Raitself raigen. Sotkra tes und Platon kampfen gegen diese 
spi·elerische Philos.op'hi·e, setzen s'ie in ihren Dialogen abe r doch in 
vertieftier und veredel ter ·Fioirm fort (Parm en ides !) . Sp Mer ·sin:d die 
R'hetorilk1er echt·e Naohfoil·ge r de r Sophistien, :unid im ikfrchli chen Jahr
-tausend (Miittelalter) di e kai1.1hohschen Scho•las tiker; di e islamisclhe 
'Pheologie kennt di e'Selben sohul'maBigen Wettkampfe wie di e christ
iiche T·heologi·e des Mi·HelaHers. Auch das 17. und 18. Ja1hrhundert 
&ind i.m Abendlande reicih an philosoph'i-erenden Fede rkrk~gen (fiir und 
gegen Ar.istote1Jies. Neiwton, Wo lif , ifiir und g•egen ·di e Freimauerie•i, •usw.), 
und im 19. Jhdt. that Friedri ch Ni·etzsche d•ie Wortspi·elik ull'st der 
Sophisten 1erneuert. VieMeicht .kann di e PhHosophie ,,d ie Sphare des 
Spieles" ni emaJ.s ganz verl assen. [Wisse l1'schaMliche Pol·emik und 
professornle Recihthaiberei sind, insbesondere ·se iit 1das Ab endland s·eine 
Univiersi.taten hat, n.i emals zur -Ruh e gekommen, ni cht nur 'in der Phi
los·ophi-e 'engeren Sinn es , sondern in aHen ,,vier 1Fakulita ten" ; ohne 
Zweife'I hat di·es Oelehrtengezank v1ieles mit den Prahl- und Schimpf
wetitkampfen primitiv·er und archaischer Zeiten gemeinsam . Nomina 
sunt ·Odfosa - jed er Fac.hmainn ·kiennt in seiner Wissensohaft eine 
Reiihe •S'oldher ika1mpfi1iidhtii.ge r W1o·J1bhelde<n !] 

Er>gamend dcrrf man vieHeicht •sagen, daB a'UCh di e reine wissen
schatliche Forschung nicht sielten Ztige 1eohten Spi·el1es zeigt. Das gilt 
nicht nur filr viele IExperimente 'in der WisisenscJhaft, es gHt auch JOH 
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fi.ir da,s wis1serl'schaHliohe SP'tiren 1uind Sa:mmeil·n, und mandhma·l fiir 
den Aufbau von wissenschaftli chen Terminologien und Sys1temgebau
den. Der FO'rscher selbs1t wird di es ftir se in e Arbeit freilich niemal:s 
zugeben; aber Kritik1er und Gegner werfcn i•hm nicht selten vor, seine 
ArbeH sei ,,reine Spiel1erei". Unbestreitbar .ist, daB groBe Zweige der 
Technik aus dem Spiel en~standen sind, z. B. ·die Technik des Damp
fes und dier EiJ<eiktricifat; 1di e Tedrni1k de•s Flugzeuges wurde aius idem 
kfodlic'hen Spi·el mit ·dem Drachen entwickelt. Di e Technologie liegt 
Huizinga fern; e1s wfrrde wo1hl lahnen, wenn zu sein er Erganzung ein 
sa:chkundiger Forscher ·das Thema ,,S pi el und Technik" bear:beitete. 

X. Spielformen der Kunst. 

Der Zusammenhan g zwi scrhen Spiel und Musik ist vieJlleioht noch 
enger als der zwischen Spiel und Dichtun g. In vi elen Sprachen (im 
Arabis CJhen , im Franzosisohen, in ·den ge rm ani sch en und ·in einigen 
slavischen Sprachen) heiBt ,,Spielen" im engc ren Sinne Instrumental
musik machen. Der deutsche ,,Spi1el111ann" i•st ei n Mus.ikant. Die Mu
sik ist frrntion el wie das Spid, man tibt sie, wie •das Sp·iel, ohne Rtick
sioht auf rnaterie1ll en Nu•tzen, und ,,Rhyithmuis u111d Harmonie sind in 
voHkommen gleichem Sinne Faktoren ·des Spi eles und der Musik." 
,,AJJ.er echte Kult wird g·esun ge n, ge tanzt und ge'Spielt". Das Muskie
ren in fr.eien Stunden gi lt bei den hel'l enisch cn Denkern als edles, 
rii'hmliches Spiel; nur den Beruf.smusikantcn schaitzen .sie gering, eine 
Auffassung, idie s ioh bi·s ins 19. Jarhrhundert be.haup1et. Erst mit der 
Romantik beginnt die ·heute tibliche Vcreihrung von Musikern und Mu
sikdirigen ten. [Es ist in der Tait ei n groBcr Unterschi ed zwischen idem 
Spiel, das man selbst zur Freude oder zur Entspannung spielt, und 
jenem andern Spiel, das man sich von ande rn g•egcn Bezahlung vor
lspielen Jaf3t. Di-es gilit ebenso fi.ir ·die Musik wie ftir das Theater, fiir 
de;n Tanz und sogar fi.ir FuBbaHspiel ·u111d Rudersport]. 

Eng verwandt rnit der Musik ist der Tanz, eines der reinsten 
Spide. Reigentanz, FigU"ren t•ainz und Sol otanz sind zu alien Zeiten 
und bei alien Volkern di•e eohten Tanze; das Vorwartssdhieben vion 
Paaren, das heute als ,.Tanz" ausgegeben wird , ist wohl nur Sym
bol von Ku11.turerschlaffung oder Kul•turverarnrnng. 

Die sogenannten ,,bildenden Kiinste" - die Architektm, die Bild
hauere·i. ·die T·opferei, die Mailerci - gehbrten fi.ir ·die HeHenen niciht 
in den Bereich der Musen; man zahlitc s.ie zum Handwerk. In der Tat 
fehlt •diesen Ktinsten der C·harakter des Spiel·cs durchaus; es gibt bei 
iihnen kein freies, begeistert·es oder feicrliohes Handeln wie -in Dich-
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tung, Musik und Ta·nz, sonde m nur ziclbcwuBte, an den Stoff gebun
dene, fo der Regel okonomisch rechncndc .,Arheit". Echte Spi•eiltreude 
kann ·hier nur im Ornament wirkcn, dancben in der k·a1riki erenden 
Zeichnung oder in d er Gestal•tung von Tanzmasken. 

Alles Han1ctiwertk ·h ait 1ein w.ir1kli chcs Spiele.J.oment in 1s·e•inen Wett
bewerlYen, in den Lehrlings- und GcseHcnpri.i fun gen, in der Gesfaltung 
der Meisterstilcke und Preisa1'beitcn. Wer sich in diese We•btibewerbe 
nicht einfi.igen will, wer AuB ense iter bk ibt, i·st ein echter ,,SP'ielv·er
derber." iDoch di e alltagHohe Handwerksarbeit selbst ·li·eg1t ,,.g•am au
Berha·llb der Sphare des Spi·eh~s": de r .,homo fahe r", der W·erlkzeug
schopfer, der ,, wor1k1111an " , i·st kc in ,,homo 11uderl's", kein Mensch des 
Spi·el·es, d er Schaustellung und des Wettkampf·es, kein Poe t oder 
Propihet. 

XI. Kulturen und Perioden unter dem Oesichtspunkte des Spieles. 

XII. Das Spiel·element in der ·heutigen Kultur. 

Huizinga lbeginnt noc1h cinmal rni·t se in er Grundirh•e1s·e : ,,Kultm 
in iihren urspriinglichen Ph a1sen wi rd gespi elt, si·e entfaHet s ich in Spiel 
,und als Spiel. " Aber gib t es auch in spatcrcn KuHurperi oden ,,spioel
maBige Elemente"? Huizinga un.l1ersuc'ht ·das Z"Ll'c rst Hir ·das Zei taHer 
des .Aiugusfo1s und di e ansch1'i eBenden Jahrhunder•te d er rorniscihen 
Kaiser. W·enn Vir.giiJ.iu s und Horntius ·die Ae ra des Augustus in ihr1er 
Dichtung verherrli chtcn, .. spielte n sie ein Spi el vo n KuJ.tur" . In der 
Ze-it d er spatercn Kariscr sieiht Huizinga den Bau p runlkvoll cr Stardte 
miit Cirkuss·en ·und Thea tern, Badem, Hall en un d Tempeln - selbst 
am Wiistienrande! - als ,.spi e'1e ri sch" an; auoh di·e Naohgiebigkeit der 
Kaiser und der Reichen gegen den Schr.ei der haiupt·s·tadti schen Mas
sen nach .,B rtert ·und Spiden" zeugtc ni cht etwa von CariHas, vo·n ech
tem Fiirsorgewill en, sondern war renommist·isc h, war ohne Ernst, war 
,,Spielgesinnung". In den Pferder•c1men im Hippo·drom von Byzanz hat 
di·ese spatr6mi1sche Spi·elgesinnung nocih lange fo rtgelebt; iihr l•etzter 
Auslaufer sind .di_e Stierkampfe im modernen Spani en. 

Reich an Spi·elges·innung war 1da 11n nach Huizinga d as ,kirchliche 
Jahrtaurse-nd in Europa, dais ,,Mittefalter", mH se·inen ·de11bien Volks
spielen, mit d em Minn esang, mit den pornphaften Turnieren der 'Rit
ter, mit der Feierlichkeit des Z·unftbrauohcs und d es Schrull'ebens; dem 
AuskJ.ang dieses Ja·hrta1U'scnds hait Huizinga ein cignes Buoh gewii d~ 

met ( ,,Her:bs.t des MWeilalte rs" , 4. A1uf.I.. S ~uttgart 1tl38) . 
Neues Spiel ib eginn en dann 1dire geseHsohartJ.i chen Eliten Eumpas 

in der Periode der R1enais1sance unrd des Hurmani.smus (15./ 16. Jhdt.). 
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Die ganze Pracht dieser Zeit ist ,,eine frohliche und ifei,e,rliche Maske
raide im Sdhmuok ,einer p1han1tasfrschen iuind i·dealen Vergangentheit". 
Den re inis~en Ausd PUck di es,es Spielgeist1es find et Huizinga bei Ariosto. 
Bs sohein.t, ,daB Huizinga di·e Rienaissance fi.ir eine Art von mmanti
scher Bewegung ansieht, in der di e hell eni soh-romisohe Antike idea
li's1iert wurde (das Wort ,. Romantirk" wi Pd von Huiziitga in diesem 
Zusammenhang a.ber nich1 ausgesprochen) . Auch Erasmus von Rotter
dam, Raibelaii-s, die Kon,igin von Navarra und selbst di1e ihuimani'S·tiis-ahen 
~echtsgel eihrte n zeigen di es Spiel,element 1der R,enaissancezeit. [Man 
konnte 1hier auoh :;wf die seltsamen y,ersiuche der Humanisten verwei
sen, ihre ·deutschen, franz osischen, englischen, d ani schen, schwedi
schen, tsoheohischen und polnischen Namen lateini·sch oder gr.iechisch 
umzu~ormen oder ins Lat,e inische order Ori•eohi sohe z1u i.ilbers·etzen; das 
war g1ewiB echtes Spiel ernsthaMer Oelehrter!J 

Besonders spielerisch wa r naoh Huizinga das Barockz·eitailter 
( 17. und Anfang des 18. j.hdts. ) , ebenso in se iner ibombasti·schen und 
gesohwoHenen Archi1tektur wie in den i.ippi,gen Bildern von Rubens, 
im Pathos seiner Bucher und Buchwidmungen wie im Pa1thos seiner 
Kl ei1dung mi.t 1i1hren Bandern und Spi1tzen, mit Prunlkimanteln und riesi
gen Lookenperilokien. 

Dem Barock foil gte im 18. Jahrhundert das Hococo. Hiier spieUe 
di e Oberschioht West- und MiHele·urnpas mit verschnorkelten Archi
teiktur- ·und Mobe'lfoPmen, mit MeiBener Porzel1lan und mit SahaferMyl
len, sie schwarmte fi.ir all es moglich e Exotiisohe, f.i.ir T·i.i flken und Chin-e
sen, fi.ir Indian er und Si.idsee i'l1S ul1aner, sie spi elte in ,der Diplomatic 
und sie spielte in Oeheim en Oese ll schaftien - bi's ·di e groBe franzo
sische Revolution den Res ten di eser spieleri schen Welt ein 1blutiges 
Ende bereitete. 

Es fo.lgten di e Peri oden der Empfi.ndsamkeit und der Roman,titk, 
di1e wiedernm manche spieleri sche Zi.ige zC'igen. Man konnte hier 
auBer auf Ooe t1hes ,,Werther" a·uch auf di·e Ronrnne und NovelJren von 
E. T•h. A. Hoffmann verweisen, noch mehr aiuf 'di e W·er1ke von Jean 
Paul. Huizinga selbst wei1st auf Diderot hin, der fi.ir den s.iiBliohen Maler 
Greuze schwarmte, un d aul Napoleon I. , den di·c romanti·schen Ge
dichte Ossia:ns begeis.terten. 

Im 19. Ja1hrhundert geht der europai1schen KuJ.tur .dieser Spiel
geist fast ganz vcrloren. ,,Eu ropa zi eht das Arbeitskl,eid an", ,,die 
Kulfor wird ·ernst. " Nur di e Frauentraoht zeigt im 19. Jihdt. noch spie
Ierische Zi.ige; 'die Mannertracht (die in Eu ropa in den vorhergegan
genen Jahrhunderten wilde Excesse beging, weit wildere als die da-



Spiel und 'Kiultur 185 

malige l\il1eidung de·r Frauen) wi11d jetzt sachlich, far.blos und ·erntarrt 
schlieBlioh fast voHig; nur di1e gol·dgest ickten Diplonrntenfracke und 
das ,,bunt'e Tuc1h" ider Solda-ten ragen noch aus ·dem spiel1eri1sohen 18. 
in das ·erns.te 19. Ja1hrhundert hinein. Selbst da·s aHe frohliche WeH
spiel der jugend wir.d ,,versachlicht": der discipliniede ,.Sport" wan
dert von England naoh dem Kontinent hiniiber! Eine ,,kuHurschopf.e
risch1e" Leii·s.tiung ikann Huizinga di·es·em ,,voHllmmmen weihe1!1o·s" ge
wordenen Spiel der SporUeute nicht mehr zuerkennen; selbst beim 
modemen, todernst,en Sohachtumier und beim modisohen Bridgespiel 
vermiBt er ganz di.e harmlose Kind1'ic1hkeH des alten echten Spielie·s. 
Der Spo,1it ha1t das Recordstreiben geziichte t, ·das dem aHen echten 
Spi·ek fehHe; im Olympia der Hell enen gab es Sieger, aber 1keine Re
oorde. Die moderne Kiin stlerver,herrlichung fiilut zum ,,Snobismus" 
im ·europaisohen Puhlikum, di e Kiins,tl ergruppen ·se-libs t aber, die ein
ander be'feihlen, haiben nichits mehr von ·der Na.ivitat ider aHeren Kun1st-

, gestaH-ung. Einiges Spiel1eri sche l·ebt wohl nooh in der Wissenschaft, 
so beim Experimenti,eren, beim Begriffsspiel der Juristen, auch in 1der 
neuerdings iiblich gewordenen ,,l.eichtsinni,ge n Anwendung der Freud
sohen Terminologie durnh Be.fugte und U nb efugt·e". Aber AHes in 
AHem gesieihen i·st der Gegenwartskultur das noch fo1 18. Jahrhundert 
so .Jebendige Spielelement verloren geg·aingen. 

Al1s Ausnaihmeerscheinunge'n nennt Huizinga dii'e 1unv,enkennibaren 
Spielf.ormen des ibritisohen Parlaments,le'bens, auch der Kandiidaten
nominierung bei den Prasident1enwahl1en der USA. Wo die PolHik 
noch ·solche Spiel,el,emente enN1alt, z·eigt ·sie auch noc:h ecihten Humor; 
aber in 1den Landern des europaischen Kon tinents ist ·die Politik ernst, 
verbi·ttert und humorl os g,eworden. Mit .dem ,,sohaml1osen Bekennt
niis" moderner Sta.a·ten ,,Pacta non sunt ser.v!fmda" ( = Vertrage sind 
:mm Brechen da) geiht auch der AuB,enpolitik jede Fiihlung mit dem 
a1!1ten edlen Spiel verl.oren; ,.damH verfallt die Gesdlschaft in Bairba
rei ·und Chaos ." ,,Wa1hre Kultur fordert immer und in jede r Hi11sicht 
,,fair play" . De•r Spi·elveride11ber brioh t die Ku1J1bur s,eiJb s,t!" Es besteiht 
ikein Zweifel dariiibier, wen Huizinga i'l11 Auge hatte, a'ls er 1938 1diese 
S~Hze sohrieb . Und ebenso, wenn er fortfuhr: ,,Das echte Spiel ,schliieBt 
aHe P.ropiaiga nda aus. Es 1hat se in Ziel in sich selber. Sein Oeis1t und 
s·eine Sti1J11mung 'Sind fooihe Bege1isterung." W1er ·sich den Sp+elregoeln 
des volkerrechtlichen Systems entzi·eht, ·so sagt er an andrer SteJile, 
der ,,,muB als Spielverderber aus der Gemeinsohaft verbannt weriden". 
Die GeschicMe hat di e·sen Satz 'des Gesohichtsphilo·sopihen baJ,d in 
blutigem Kampfe verwi 11klicht. 
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Zur Kritik Huizingas. 

Huizingas Huch endet mit einer ihe rhen K1ultur1kri.tik: di,e Gegen
wart ist arm an Spiel und da·rum arm an harmloser Fr-eude, an UHlck, 
an Humor, .arn kultu11schopferisc1her Kraft. Es sei vor,erst gesta.ttet, 
diesem pessimisti•sohen Bilide unse rer 1e·ignen Zei·t dais reichst·e Bild 
,JebensvoJil sp ielenden Volkslebens entgeg•enzu sitellen, das es in der 
Wel1tli·teratur g1ibt, Go·ethes ,,Faust". In diese m ·bald heiteren, bald 
ti ef ·tragi·schen Schauspiel, das etwa in de r ers t1en Ha.J.fte d es 16. Jahr
hunderts in Deu tschland ,,sp·ielit'', we rd en so gut wie all e Spi1elformen 
des Lebens entweder weni gs tens erwahnt ode r s·elbs t a·uf der Btithne 
vorgespieH: Jugendspiele, Verst1cckspi el, T1ainz, Ohorgesang und In
strumentenspiel, Maskenspi,el, Mummenschanz unid Kameva·I, Schon
baritspiel, spieler.i sohe Papstwa hl und andrcs Spiel 1beim Trinkgelage, 
Doctorsoh:maus. Wii-rfel•s piel, Kartenspie·l, Taschenspiel·erei, Hokus
pci~u s und Zauberei, Z·aiuberschllisse l un d Hexeneinmaleins, Blumen
oralkiel, P1uppen1spiel, KomOid ie, Schau.spi·eil und Trauerspi·eil, Ratsel
spie.I und WeHe, Liebesspiel vc r-li1ebter Paa re und Rauf•handel in der 
Dorfschan1ke. Gott se lbs t wette t mH dem T·eufel, imd icier T1euf•el wet
tet mH dem Dr. Faust. Faust spielt mit de r schonen Hel·ena ein 
Reimsp·iel. Zwei bunte Wa1lpurgi·snac'hte, a1uf idem Brook,en in 
Deurtscihl and und am Peneios im Z·aruberl and T·hessali en, sc:hi ehen sich 
zwisohen di e 'fragischen Geschehniss•e des Dramas ·ein . Faust·s Er
scheinen am Kai·ser1hof ftihrt mitt.en in ein .groBes hoti•sches Spie·I hin
ein, in desisen Feuerza.uber ide r groBe Spide r Mep'histopihe·les idas Pa
piergeld erfindet - ei n ecrJites T·C'U fel,sspicl ! Oesang erkling't durch 
die ganze Tr·ago di·e, di e Sterne singen, d ie Engel, 1himmlische und 
ho!Hsche Geis•ter, fromme Beter und Anach0Pete11 Solda·ten, e·in Turm-.. ' 
wachter, Bauern , BeWei, Studenten, Maski erk all er Ar

1
t, Hexen, S.i-

renen, seli ge Knalben um! Bi.iBerinn en im Himmel, ein Chorus mysti
cu:s, das fromm e Gretchen und der bose Teufel; nur Fausit ·se·ltbst singt 
n·ie, bis at1·f ein einziges Mal im wi.is ten Taumeil• der WaJpU<rgi•snaoeht 
beim Tanz mit ein1er Hexe, niemals sin·gt <l'LIC'h Faust1ens gelehrter, aber 
v1ertrookne•ter Famulus Wagner, imd n;1emal·s d i1e arka·demis·chen Schil
ler di eses versta1ubten Professo rs. 

Wahrend Faust, der ni c ras tende un d ni e befri edi·gte Grilbler, 
n.ur ein einziges Mal - auf de m Hcx•enberge - zu singen und zu 
tanzen versucht und ni emals irm fro•hen Rau1scih 1de1s Sp•h!1l1es ver.sinkt, 
ist 1se1in baser Damon Mephistop·heles ein ewige r Spi1eler in immer 
weohselnder V·ennummung : er ersch eint als Hund, a1l1s fa1hrender 
Schola·st, al s Junker, als Profes·so r, a.ls Lieferan t der •schonstien Wei-
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ne, aJ,s reisend:er Kaval'ier, als Liebhaher, als Narr, al1s Thel'sites, als 
venkorperter Geiz, a'ls Z1a1uberme·is·t·er, a·ls Pihorkyas, als He•erfilhrer, 
a.J:s· Seeraubier, al1s A•uf•s·e'her be1im Grabenbau und zuletzt als erfolg
l·os·er See.Jienfan.ger (wi1e schon bei seinem ersten Auft.re+ten vor Gott 
im Himmel). Mephi·sitopoe+es ist ,,sehr gewoihn t, ·incognito zu gehen", 
er geht als ,,Kava.Ji.er" ,,imit falsohen Waiden", und di·e Landemng des 
Papiergeldes 1a:m Kaiserhof·e is·t s•e·in Meisierstiick in der Fa·lschspie
lerei ! 

Fa1ust ist der n.iema,l·s Spieil1enide und Mepihi•skop:hel•es ist doer im
mer Spielende; rings um di•es ge.g·ensatzliohe Paar ibewegt sich im Spiel 
die ·g1e1samte ·herrsohende K'lassc: ,,Diie Darnen geben sich ·und i1hren 
Putz zum best,en und •spi1el·en ohne Gage mit", ·der Pf.arrer ,,i1st ein K10-

mo·dian t", der Redner isit ·ein ,,.sci!Teillenlaiut•er Tor", der Historiker ist 
ein .Puppenspieler, der Chemiker spielt Arzt ,.mit hollischen Latwer
g·en", der Philosoph spi·el t 1J11it Begriffen, ·der Jurist spi·elt mit Ges·e(z 
und Rechten, der Theolog·e spi·el1t mH Wo11ten, der Arzt spieH lilst·ern 
mH den Weibern, di·e Biirg·erfrau Marthe spi·ei:lt trauiemde Witwe, ·di·e 
Hofgesellschaft spielt ein groB1es Maskenfes·t irn AngesicM des Staaits
ba1nikrotts, und der 'hiil.flo·se und gerdanlkenlo·se Kaiser 1spi1elt den ,.groB1en 
Pan". Die 'henischenden KJa1s.s·en spi·eiJ.en, a:bier 1die Ar1I11en und Kl·ein1en 
in ihrer engen WeJ.t kommen seliten zum Sp.i·el, wie Gretchen und ~hr 

B11uider Valentin, w.ie P1hHe'lllon 1u1nid Baiuds; 1die Ba1uern konnen nm 
am Sonntag unt1er icier Dorf:liinde tanz·en, singen ll'nd spi•e'J.en! 

,.Spiel und Kult.ur" - <las Wenk des groBen Dicihters z·eigt uns 
i:hr:e enge V•erfloohtenheit fo, einem groBen 'bli.i1henden Vo·lkskorpe-r. 
aber freili·oh mit be·deutsamen Unterisohieden zwischen Oberklassen 
und Unterschiohten der Oesell<sc•haft, zwi.sohen A.Jlters- und Bernfs
gruppen (Un·terscihi·ede, die 1i1n Huizingas BUC!he nidht ganz so deutliioh 
werden). Oespi·elt wird off.enbar -in }eder KulturgeseHsohia.f.t, bald 
harmlos und na1iv, bald aibgezir1kelt und raffiniert, bald aius Freude 
und ba1l·d mm Betrug, b1ald heilig u1J1d bald teuflisch. Spiel und Kultur 
gehoren offenbar wirklieih tJi11tren111ba•r Z'Usa11n111en, 1u111d das Spiel durnh
w:irkt das social1e Leben der Menschen von der Oebur1t bis zum Tod, 
vom W·i·egenfesit bis zur Tatenfeier. Aber i.st die menschlicihe iKultur 
wirklich ,,in Spiel erwachsen", wird menschlic'he Kultur wirklich in 
ihren Anfangen iilllmer ,.g.espielt"? 

lc!h ·habe schon fr.ilher darauf 'hingewieisen, daB fi.ir di·e Kultur
bereiche des Rechites und deis Krie·geis Huizingas Gnundthes·e sd1wer~ 
lich richtig ist: die Rechtsprechung mag in ,,Spielformen" entstanden 
sein, aber is·ie setzt Exisitenz 1des Rechtes i1mmer voraus; icier Krieg 
mag im Laufe der Oeschkhte duroh ,.Spielregeln" gebunden w1orden 
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sein, aber er ist nicht in und mit diesen Sph:~Jirege ln en tstianrden. son
dern in und mi•t ungeregelter Gewalt, und wenn i'hn Regeln spater zu 
bandigen versuchten (nur teilweise fiber.dies und in der Praxis Je.ider 
mei1st sehr scihwachlich), odann se tzten od iese Rege ln do ch au ch wieder 
di·e Exios•tens des Rech.te.s, eines ·der 'hochsten Ku1ltiurgoilter, V1oirnus. 
Wir sehen al'S·O, daB z·umindest f.i.ir zweri wiohtige Kultu11bereiche Hui
zingas Tthese nioht zu ·ha-Jite n -is t. 

Huizii:igas Haiuptinternss•e aber gehort nioht 0den Zusammenhan
gen zwischen Spiel •und Rec'ht iunod zwi•schen Spiel und K11ieg, sondern 
dem Z.usammenhange zwischen Sp+el tmd Kult, Spi·el iund Ootte·sdienst: 
aous od1em 1kuHisc>hen Spiele Ieitet er Musik und Tanz, Prophetie und Dich
uung und ml etzt wo1hl auch P1hilosophi·e 1u!l'd Wi1ssemdhafren ab . Mir 
s.oherint, daB hi·er wirild ic'h ·unbestreitiba rc Alb0hangig1keitie n hes•tehe·n; aber 
iCh vermvsse bei Huizinga eine UntersLteohung der Frage, wi1e e·igentlich 
die urspriingliche Verbindung zwischcn K1r! 0t und Spiel zustandekam. 
Kult ist Ernst, Spi eil1 ist ,,Nichternst" - wie ·konnten sie sioh ver
schmelzen? Kult entstand gewiB Lib eral! ans fr.gend einer ti efen Angst 
vor unfaBbaren, unbegreiflichen , un cntrinnbaren Machte11. vor Damo
nen, vor Naturkraften. vor Seelen Versto rbener cider vor welohen ge
heiimnisvollen Ges taltungen des ,,Oottilichen" sonst; jeide nfaJ:J,s gab es 
wo:hl keinen ursprilnglichen Kult o-hn e clrlickcnde Angstgefilhle (Ehr
furcht vor dem Gottlichen uncl Vertrauen zu gottli ciher OerecMigkeit 
und Giite . diirfiten erst jiinge ren Epochcn angehoren) - wie .konntien 
sic'h di·e Angstgefilihi'.le des altes·ten 'KuHus rnit der Freuidc ·des Spiele·s 
verbinden? Oder war dais k1ultische Spiel vicll cicht in seinen Anfan
gen doch nioht freudi g, war es vi ell t icht zittern d und beschworend, 
kl'agend und fl.eihenid? rn.e gottlichc Macht war furcht'bar, sie kam mit 
Sturm unid Blitz, man brachte i1hr Opfer. of t blutige Opfer, sie konnte 
to ten und sie ver!langte To·tung, urn bcf ri cdigt zu werde n: naht.e man 
dies•er furchtbaren Macht wirklich mit heiterem Tanz und mit frohli
chem Gesang? lch bin kein Ethnolicoge uncl bin ni ch t befugt, auf diese 
Fragen selbst eine wi.ssensc.haiftliche Antwort zu geben. Aber daB 
Huizingas T:heorie ikeine vo"lili ibefriiedi genide Ertklamng gib~, das muB 
ich offen ausspreohen. 

Lekier ko'llncn wir di e Entstehung kultischer Spi•ele bei oden heute 
noch lebenden primitiven Stam men nir·gendwo mehr beobachten: sie 
sfoid ·zwar ·kulturarm, a1ber nioht kulturlos und wir finden K·ult •und 

' Spiel bci i'hn en aHen 1bere it1s a'Lllsgelbiilidet vor. Die Vo·rs•t'e llungen odes 
19. Jaihrhunderts, odaB i·hrem Ku.lit und Spiel ni chts a1l1s ,,Priestertrug" 
zu Grunde Hege, sfod :heute in oder Wi1ss•enschaft all gemein aufgegeben. 
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Aber auch der alte Ola.ube an mspri.ingliche ,,gottliche Offenb•arun
gen" i1st auBerwissensc:haftlich. 

Es gibt nun aber einige jung_e Erscheinungen auf dem Oebiete 
des religiosen oder ihalbreligiosen Lebcns, die die En~s.telhung kuliti
schen Sp.ieles zu beobachten gestatten: ioh denkc an das Mormonen
tum in Nordaimerika, an die Heiilsarmee in England, an den Bolsche
wismus und LeninDsmus in RuBland, an ·den Faschismus in ltiailien und 
an den HiUerismus in Deutschland. Selibstverstandlich: die SchOpfer 
und die Giaubigen aller dies.er neuen KuHe waren keine Primitiven, 
si.e ·gehorten V ol.kern hoher Kultur an ( wenn sich die Gefolgschaft 
auoh meist aus .Oen ,,Primitiven" dieser lfolturvolker rekrutierte), und 
m:ain 1konnte bei den neuen Kult- und SP'ielformen das E11be alterer 
Or.ga·ni'sa,t.ionen (mei.st lk>irC'hHcher oder miiJitarischer) benutz·en. Aber 
die Furcht •hat auch bei rder Bntstehung ·diescr jungen Kulte eine Rolle 
gespie!1t ( neben Vereihrung ·und Vcrtrauen), und dern Kul tus wurden 
iiberall Spi•ele (Ohorgesange, gymnastischc Korperbewegungen, fest
.Jiche Aufziige usw.) angegli·edert. Sollk es sich nioht ·lohnen, bei die
s·en NeuibHdung·en des 19. und 20. J aihrhunderts Kutt ·und Spieil•e 1und 
ihre .inneren Zusammenhange z1u s~udi·eren? Huizinga 'hat die'Se wi·s
senischaftli'Ohen Moglichke.iten niciht gesehen. 

Huizinga ibesprioht den Gegensatz von Spiel 1und Ernst und den 
Gegensatz v.cn Spiel und Zwang. Einen dri.tten Gegensatz, den von 
.Spi·el und Arbeit, bertihrt .er zwar einmal (S. 72), widmet ihm aber 
k1ein eingehendes. Na·chdenken. Dabei •spielt dieser Oegensatz schon 
1795 in Friedrich SchiJl.ers ,.Briefe.n ii'ber die asthetische Erziehung 
des Menschen" eine beachtliche RoiJJe. ,,Menschliche Arbeit" i.st be
wuBte Kraf.taufwendung zur Beffi.edigung von Existenzbediirfniss·en 
(besionders Na1hrung, w .othnung, Kleitdung, S·iche11ung); .,mensc:hliches 
Spiel" (vom Saugliingsspi.el abges1ehen) ist bewuBte Kraftaufwendung 
auBerhalb der Existen21bediirfnisse, also nicht lebensno·twenidioge Kraft
a1ufwendunv.. Auch diese Kraftaufwendung der Spieler kann se'hr mii
hevoll sein (z. B. bei W1ettlaufern, Mhileten, Bergsteigern, tanz.enden 
Derwischen), ab er S·ie gescihi·eh t im Spiel ( im Gegensa tz zur ,,Arbeit") 
ohne den Zwang ider Not. Es gibt allerdings heute auch Spie•J.er, die 
,,zur Befri.edigung von Existenzbediirfnissen" spiel1en: das sind die 
Beruf.s·spieler, die ,,Professionellen", die Berufsmusiker, Berufsboxer, 
BerufsfoBballspi1eiler usw. lhre Existenz bezeugt eine Enfarrtung des 
Spiel es: das ,.Spiel" ist flir s·ie zur .,Arbeit" gew1orden. Wir diirfen 
diese Oruppe in den nachfolgenden Erwagungen wohl beis•eite 
stellen. 
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Die NichtbeiacMung de-s Gegensatz·es von Spiel und Arbeit dtirfte 
uns zunaohst ,eJ1kilaren, wavuim Huizinga sioh mit Karl Bi.ichers lbe~ 

rtiihmten Buc1he ,,ArbeH und Rhythmus" ni cht ausei nanderse tzt. Den 
,.Rhythmus, den Huizinga 'a1us dem Spiele 1herle<iret, 1!1ei1te1t Bi.ic'her aus 
der schweren -korperli chen Arlbeiit ab. Sohwere, manchmal verhaB.te 
ki:\rperliche Arbeit wird durch 11hytihmische Gliederung erleichtert, z.B. 
bei Dr.eschern, bei R·uderern, bei Schiffsziehern, usw. Dabe i wirid aiuch 
gesiungen und auf I111struimenten g1esp ieH: wi11d ldi1e aiu1ssc'h1l1i1efrli ohie Her
leibung der Musiik a'U's dem Spiele 1bei Huizinga damit nicM ·emstlich 
in ·Frage gesteaM? 

Die Ar1beiit, idieser von Huizinga vernachlassigt·e Gegenpol des 
Spiels, dient der Befri·ed igung von Exis tenzbed i.irfni ssen; si•e ist ,,wirt
sohaftlich", wa1hrend eoht·e·s Spiel auB·erwirtschaf tli ch . •i1st. Merlkwi.iridi
gerweise erscheint aber neb·en elem Begriffe der ,,Arbei1t" -in 1der 
Sphare der Wirtschaft auoh ,,das freie Spiel der wirtschaftliciten 
Krafte", freilic'h niie tmd nirgendwo al1s RealHat, aber doch •hundert 
Ja1hr:e Jang als ers·ehn·tes lde1ail in den fi.i'hrenden Klarssen 1der euro
paiscth-amerikanischen Wirtschaftswc H. Auch dieses Idea l des ,.freien 
Spi·el'S icier wirt'schaftlichen KraHe" wir·d von Huizinga nic'ht erwahnt, 
obwohl die gesellschaftlic1he Wirtschaft, sola ngc dies Ideal verehrt 
w:urde, sehr beacMiiche Spi·eleJ.cmente cnti11ielt. Is t doch icier Ko111kur
renzk1a1mpf in der Wirtschaft c.ffe nkundig spiclrnaBig mit fost•en Re
geln geordnet in der Auktion (Konkurrcnzspiel dcr Nachfrager) wie 
in der Submission (Krmkmrenzspiel •dcr Anbictcr). l ei.gt 1docih auch 
di1e R·eklame der lkonikurri·erend:en Anbicter viel1c unverkennbare Spiel
fo11men, vom wechs•elseHigen Obersc1hreien der Jahrmaroktverkaufer 
bis z·u •den Reklametriok1s ·der Ma•rlkc·nartirk·e'lfaib rikant•en und der groB
stadtischen Warenha1user. Im Klei111handel gehort di.e ,,Z.ugabe" icier 
Backer und Kramer hierher, im Ve11kehrswesen die wechseilseitigen 
Unterbietungen von kapitali•stisohen Eisenb,a·hn- 'line! Schiffaihrtsunter
nehmungen. Di1e ,,renommierte Firma" und dh:! ,,Fabri1kmar'ke" sind 
Mitteil1 dii·es·es WeottbeweJ1b-Spi1eiJ·es 'ion ·der Wir~sdhaft, aber a•uch Aus-' 
fu:hrpramie und Einfu1hrpra111ie und in Notfallcn Liefemngssperre •und 
Absatzsperr•e (Boykott). Einiges VC'ITI Spiele haben 1sogar di·e Kaimpfe 
der Kartelrle mit ·i1hren ,,AuBenseHern ". die Kampfe der Gewerk
schaften mit den ,,•Stfleikbrechern " und di•e Ka1npf.e zwiscil1:en Lohn
empfangern .und Untern eih1JTi ern (Strei.k uncl A1usspe rrung). 

Von der wir~schaftliC'hen Arbei.t, di e Huizinga al1s Gegensa tz z,um 
Spiel zu wenig beaci!Jtet, m1rd vom K·uHus, ·den er mit dem Spiel vie·l
Jeicht zu untbeisorgt vet1binde't, kommt man ·meines Erachtens zu dem 
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wichtiig,s-ten Einwand ·geg·en Huizingas T'heori·e: es scheint mir, daB 
er zwar eine, aber kein1eswegs die alleinig·e Wurzrel des k,uHurellen 
Lebens gefunden hat. Oer Menscih ·ist nicht nur ,,'homo 'l>Udens", spie
lender Mensah - er ·spi·elt ja ll'Ur in seinen F11e:istunden und an seinen 
Feiertage,n; mit seineim Alltag 'hat 'da'S Spiel wenig oder ·niohts z.u tun! 
Im Antag i1st · der Mensah ,,homo .ad'mirans" - sta·unender Mensch 
- w1d ,,homo faber" - weriktati.ger Mensch: er b·estaunt die Natur, 
die i:hn 'Uimgibt, unid 1er arbeitet rnit dem, was ·s.ie ihrn bi:etiet. WeH der 
Mensch die Natur bestaunt, 1die Gestirne und di·e Ja1Juesz·eiten unid 
den Weoh1sel v1on Tag und Nacht und von Hitze und Kalte, weil er 
den Stmm filrchtet und den BIHz und di·e Seuchen unct •ctie willden Ti.e
re und die giftigen Fntiohte (und nicht ZJuletZJt auch andre Mensc'hen, 
Jebende und tote), darnm sucht er di1e gott!Jic1hen Gewalten z'u ·ge
winnen und die bos·en Geister zu verscheuohen, ·damm beschwort er 
und opfe11t 1er, ·darum bet·et und Hucht er, ·damm ve11sucht er hunidert
fachen Z1a1uber filr jede Sfonde des Alltags, darum wird er frornm und 
dient ·er Gott. So ist es der ,,'homo admi11ans", der staunende Mensch, 
dern wir die Tempel der ArkropoHs ·und ·di,e Kirche der Hagia Sopihiai 
v·erdanken, den Koiner Dom und ,die Sixtini1sche Madonna, idas A!Var
bild von Gent und Badhs Mattiha:uspaission ! Daneben ab er i·st ider Me'!11sch 
in s'einern Alllag ,,hom10 faibrer", werktaHger Mensch: er braiucht Wer·k
zeuge und W1aiffen, KJ,eidung und Schmuck, und darum arbeitet er. 
Sein idenkender Oe,ist filhrt di1e Kraft ull'd die Geschickli'cihkeiit s·einer 
Hande claz'L1, ail! diese begehrten Gtiter .aus den Stoffen der Naitur 'her
~nsrellen. Und nicht nur We11kze·ug und Waft.en, Sohmuok und Klei
dung V'e11111ag er durch A11beit sieh zu besohaffen; er ba,ut auch Hiltte 
und Zaun, Graben und Damm, er zahmt das Wa·ss·er und das Feuer, 
er zahmt wilde Tiere und wiJ.de Pflanzen, und immer neue Stoffe und 
neue Krii.He gewinnt s·efoe Arbeit 1der anfangs so feintdHohen Nafor ab. 
Das Werk der ,,homo faber" reic'ht von Hammer und Zange, Grab
stock 'und Scihnur bis zur T1a,J•sperr·e und zurn Kraftwrerk, bis zum Auto
mobil und ZJu.rn lfllugz·eug. Man ikann di·e ,,K1u'itur" a.Js dais Oesarnt
werk ode's sah6P'feri1schen Mendhenge1i1s~eis unld der sehopferi,sohen 
menschlichen Geserllschaft gewiB nioht voll beg11eiren, wenn man ·Uber 
dem lheiteren ,,'homo ihtdens" <den ernsten ,,homo adminan:s" 1und iden 
tatkrafHgen ,,1harno farber" i.irbersieih t ! 

Da1s Spi·e-1 ·des ,,1ho1110 Judens" ·ist tatsachlioh tdoch nur eine 
Flucht aus dem Alltag in die Freistunde und in den Feiertag, eine 
Flluoht aus dem Ernst 1und idem ArbeitsschweiB in 1eine schone, nicht 
erns1thaHe, in eine Sc1hein-W1eH. So Htioh tet der Musirkfreund zu seiner 
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Oeige oder 1heute auch zum Radio, so flti ohten die SpieBbiirger zum 
Skatspiel oder die · a!lten Jungfern zum Patienoespi·el, 1so fliichtet der 
Bergst,eiger auf den eins1amen Gipfel oder der Kleinibiirger zum Mas
koenba-1'1. Der ,,!homo admiran's" und der ,,homo faber" aber flilchiten: 
nioht, .sie bl,eiben im AJ1Jtag 'Und. sie nehmen den Kampf auf: ·der eine, 
indem .er die 1unet1kannten und vieHeioht 1unerforschlic1hen MacMe rder 
Natur a1nhetet und duroh Hingabe zu gewinnen ·S'UC'ht, der andre, in
dem er diesie·Jb'en Machte 1den1ken1d zu enkennen iunrd arbecj.tend ·in se-inen 
Dienisit z·u zwingen .s1uohit. Aiuoh dais Dorf 1und rdi·e Stadt, d en Staait, den 
Verein und die Oenossensohaft h<l!t nicht der ,,'homo ~iudens" geschaf
fen: wie ko·nnten sie bei Huizinga f1e'h1l1en, obwohl si,e doch gewiB 
zur mensohliohen ,,Kultur" ge'horen !. So i1sit das, wa:s Huizinga bi,erteit, 
nur ein Teilstiick einer aHgemein1en Kuliturtheorie, no-ch nk:M die uni
vernelle Kulturrheoriie, di1e bi.sher nooh 'kei,n OeseHsohafts.forsoher uns 
hat bieten konnen. 

Von di,esen kritischen Erwagungen a·us (die den gllanzenden 
Reiohtum des Huizingaschen Buches nioht verklein·ern ik6n1nen und 
wollen, und die den Dank fiir seine geistv101IJ1e Forschung nicht min
dern) kann n1un vielleioht auoh 'die in unserer Einleitung ge'Stellite 
Frage ihre Antwort finden: Beste.ht ein innerer Zusammen1hang zwi
schen ider KuHurzerstOrung im 20. ]'ahrhundert und elem gJe:ichzeiti
g,en Aibsterben des eohten Spiels bei den VOll'kc•rn icier sogenannten 
,,hohen Kultur"? W,enn der ,.homo l1uiciens" der alleinige Schopfer der 
Kultur ware, so ware ein soloher Z1u1sa11111men1hang wahrsdheiniliic'h, und 
wir mi.iBten die 'heuti.g1e Lage der HochtkuHurvol1ker mit hefem Pes
simisimus betraohten. W·enn aber auoh icier ,.homo aicimirnn·s" und der 
.,homo father" am Oebaude der Kultur von An1beginn mi,tgebaut haiben 
und weite11hin mi1tba'uen, dann ist iciieser Pessiimi·smus nicht begriin
det, ida1nn kann d·er Kulturverfal1J ider let:den Menschenalter als eine 
zwar ibetri.ibliche, aber heilbare Krank!hei t der KuHurmwsc'hheiit an
gesehen we~den. Vi,eJ;J1eicht tritt <las Spi1el in seiner l{IU]fmgeischiohtli
ohen Bedeutung jetzt wirklich fi.ir fange oder fiir die Dauer wriiclk; 
aher wenn die Ehrfurcht vor idem Unerforschlicihen ·und die Arbeit 1n 
und an der erforschten We/It uns ·enhaHen bleihen, dann kann a'1Jch 
ohne oder imit weni'gem Spiel der Weg der Kultmmensohheiit wieder 
naoh aben fi.ih11en. 


