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ANGELA GENGER b

Von der Ungleichzeitigkeit der Entwicklung-

. zweiten

Stadt zu werden war das Bestreben 
ei'ner ganzen Reihe der ries.gerUnd־״ 
striedorfer, die mit uber 10000 Ein 
wohnern in Oberschlesien dem Saar- 
land und an der Ruhr וזזו Gefolge der 
Ansiedlung groBer IndusW •n der 
zweiic.1 Halfte des■ 19. Jahrhunderts 
entstanden. Stadt sein. das hatte ein 
gewisses MaB an Zentrahtat undIB 
gertum fur sich beansprucht.^rbanes 

Sr ”und“ kommerzie”ller ־ Mittelpunkt 

eines Umlandes ebenso wie c. . 
schlossene Ortsform.

MaB an Zentralitat □nd Bur- 

", d. h. kultureller. admmistra- 

eine ge-

Mi. >״ >״״ - * ״׳׳ —* ““*

*.־■«
* • z

In Wirklichkeit abet gehen Indu- 
strialisierung und Urbanisierui^g kei^es-

HAMMcn Essen er Museum
Folkwang ausfiihrte. Das Verhaltms 
von Modernitat, Industnalisierung und

meisTers in PreuBens9/י״^א Indus w- 
dOrf Oder Die Unfahigkeit zur Stad 
entwicklung׳־. Die Rede 1st von Bor

heck Zersiedlung eher bauer|1cher 
Gebiete, mangelnde Inlrastruktur 
Sotz kommunaler Sparkasse und 
Amtsgericht, Armenhaus und Wasser־ 
versorgur.g der Werke,und ^triSn 
ren׳ Viertel, der ersten olektnschen 
qtraBenbahn im Revier, der Verviel- 
S hung der kommunalen Bediensteten 

etc bleiben die Strato חזו Zant urn 
bis ins 20. Jahrhundert ungepflastert 
wird der Bau von Senkgruben und die 
Sauron nur schleppend varan- 

nptrieben) Orientierung an hierar 
Ssehen ■»־ SP’"™"S



Abb. 2: Ehepaar Johann Reinken, 
Sckulstrafie (ab 1935 Sulterkamp).

von groUen kirchlichen Prozessionen 
und dem Verbot von 1. Mai-Feiern bis 
1901 verweisen auf die Problematic 
industrielle Entwicklung an die Erwar- 
tung von Stadtentwicklung und sozia- 
lem Fortschritt quasi gesetzmaliig zu 
koppeln.

Diese Ungleichzeitigkeit lalSt sich an 
Borbeck und seinen Menschen zeigen, 
brachte doch diese Spannung wieder- 
urn ganz eigene Lebenslaufe hervor.

Die Presentation
Borbecker Familienfotos
Lebenslaufe, Familienfotos sind es, die 
KURT WOHLGEMUTH fur die Leutc. 
rund urn die Zinkhiitte gesammelt hat. 
Mit diesen Fotos gibt er den Bewoh- 
nern Bergeborbecks die Moglichkeit, 
sich selbst so zu zeigen, wie sie sich 
Oder ihnen nahestehende Menschen 
gesehen haben. Gezeigt werden Schul- 
kinder und der Sportverein, die Feuer- 
wehr und das Betriebsjubilaum, die 
Kirche und die Hiitte. Die meisten der 
450 Fotos, die in der Ausstellung ,,Als 
die Zinkhutte noch lebte" vom 4. bis 
31. Mai 1982 in der Alien Synagoge 
gezeigt werden, stellten Einwohner 
dieses Stadtteils Wohlgemuth zur Ver- 
fiigung.

Abb. 3: Szene aus Preuflens ehemals 
grbfitem Industriedorf, seit 1915 nach Essen 
eingemeindet.



Borbeck wurde erst 1915 unter Bur- 
germeister Baasel nach Essen einge- 
meindet, nachdem der vorherige 
 Regent" Burgermeister Heinrich lange״
Jahre vergeblich urn Stadterhebung 
nachsuchte. Wohlgemuth, selbst Berge- 
borbecker, hat die Auswahl der Bilder, 
ihre Reproduktion und ihre Beschrei- 
bung ubernommen. Wie er zu seinen 
Bildern kam, was er mit ihnen zeigen 
will, was er aus ihnen herausliest, be- 
richtet er in einer Ton-Dia-Schau, die 
stundlich wahrend der Dauer der Aus- 
stellung in der Alien Synagoge vorge- 
fuhrt wird.

Die Geschichte von Bergeborbeck 
ist fur Wohlgemuth eine Geschichte 
der StraSen und des Werkes, des Ver- 
eins־ und Familienlebens; auf den 
Stralien sind fast immer Menschen zu 
sehen, Bewohner bei einer Verrichtung 
(das Schwein zu futtern z. B., bei der 
Beerdigung, bei der Hochzeit).

Erst die neuen Fotos aus den letz- 
ten beiden Jahren, als die Zinkhutte 
tot ist, zeigen reine StraBenansichten. 
Die Fotografien erzahlen die Sozial- 
geschichte eines Stadtteils. Zur Ge- 
schichte und Moglichkeit der sozialen 
Fotografie wird am 25.5.1982 
ROLAND GUNTER sprechen.

Zwei alte Borbecker, mit den Bil- 
dern konfrontiert, geben uns Einblick 
in ihre personliche Geschichte. Ein 
Zusammenschnitt dieser Berichte ist 
wahrend der Ausstellung zu horen.

Widerstand und Verfolgung in Borbeck 
Der Essener Norden, der aus Industrie- 
dorfern von der Art Borbecks hervor- 
ging, war traditionell katholisch, wie 
die Bauern der Gegend und viele der 
zugewanderten und angeworbenen 
Oberschlesier seit Jahrhunderten {die 
Protestanten waren eine, wenn auch 
aktive, Minderheit). Deshalb hatte es 
nahegelegen, die zeitgeschichtlichen 
Ereignisse fur Borbeck auf den katho- 
lischen Widerstand zu konzentrieren. 
Dies geschieht nur am Rande; Repra- 
sentanten des katholischen Widerstan- 
des, wie der Salesianer Theodor Hartz 
und der Salvatorianerpater Reinhold 
Unterberg, sind mehrfach in den 
Arbeiten von ERNST SCHMIDT vor- 
gestellt und in der standigen Ausstel- 
lung ״Widerstand und Verfolgung in 
Essen 1933-1945" prasent gemacht 
worden.

Fur die Broschure wurden einige der 
derzeit zuganglichen Daten von Ernst 
Schmidt in einem kurzen Beitrag zu 
Ereignissen rund urn die Zinkhutte 
1933—1945 zusammengestellt. Andere 
Strange katholischer Tradition, wie der 
Widerstand kirchlicher Organisationen 
(z. B. Neudeutschland, KAB), werden 
fur Essen derzeit in enger Zusammen- 
arbeit zwischen der katholischen Stadt- 
kirche und der Alien Synagoge aufge- 
arbeitet. Die Ergebnisse werden zu ge- 
gebener Zeit und an anderer Stelle der 
Of fentlichkeit vorgestellt.

Stattdessen soil der Vortrag zum 
Widerstand evangelischer Christen am 
18.5.1982 das Bild des traditionellen 
Borbeck mit seinem kirchlichen und 
gemeindlichen Leben, von Prozession 
und Kommunion erganzen. Dieser Bei- 
trag von HEINRICH GEHRING ver- 
mittelt eindringlich am Beispiel Bor- 
becks die !Confrontation der evange- 
lischen Kirche Deutschlands, zwischen 
 -Deutschen Christen" und Bekennen״
der Kirche. Dieser Vortrag wird an an- 
derer Stelle erscheinen.

Daruber hinauswird der Widerstand 
eines Neuborbeckers beschrieben. In 
der Kontrastierung der liebevollen Be- 
schreibung und Texts von Kurt Wohl- 
gemuth mit dem Bericht eines poli- 
tisch aktiven Sozialdemokraten wird 
wieder etwas von der Ungleichzeitig- 
keit der Entwicklung in dieser Art der 
Industriedorfer ablesbar: Wahrend die 
Fotos mit den Texten von Kurt Wohl- 
gemuth eines gewissen malerischen 
Reizes nicht entbehren, spricht mit 
dem Bericht GUSTAV STREICHs die 
Wirklichkeit der Leute, die in. ihrer 
Organisation versuchten, ihre Geschich- 
te selbst in die Hand zu nehmen.



Abb, 4: Lebensmittelhandlung Gerritzen, 
Anfang der dreifliger Jahre. An der Straflen■ 
kreuzung Bergmiihle/Bocholder Strafie gab 
es ein kleines Einkaufszentrum mit Lebens- 
mittelgeschdften, Bdckerelen, einer Metzge■ 
rei, Friseursalons, der Gaststdtte Schur■ 
mann, einer Schnapsbrennerei, einem 
Schusterladen, einem Milchhdndler, Haus- 
haltswarengeschdften, einer Schmiede, 
Kartoffel- und Gemiisehdndler und der 
Hebamme.





Bergeborbeck zum Beispiel
Sieht man die Fotos aus Bergeborbeck, 
so erscheint die Koppelung von Indu- 
stria!isierung und Modernitat, von 
technischem Fortschritt und der 
Rationalist und biirgerlicher Lebens- 
und Sozialverfassung auf den ersten 
Blick fragwiirdig und sinnlich nicht 
falibar, Wie sich die Hinwendung der 
traditionalistischen und subproleta• 
rischen Krafto zu Gruppierungen, die 
auf soziale Veranderungen gerichtet 
waren und die kurz vor und nach dem 
I.Weltkrieg in Erscheinung traten, 
vollzog, bleibt ausfuhrlichen Unter- 
suchungen vorbehalten,

Aufschludreich fur die Jahre 1930 
bis 1960 werden sicher die Lebensge- 
schichten aus dem ״Borbecker Lese- 
buch" sein, an dem BERND PARI- 
SIUS arbeitet (der uns auch die Inter- 
viewpartner vermittelte, die in der 
Ausstellung zu Wort kommen). Viel- 
leicht lafit sich dann eine Frage beam- 
worten, die sich dem Betrachter von 
auBerhalb Borbecks stellt, wenn er von 
der standigen Ausstellung ״Widerstand 
und Verfolgung" im ErdgeschoB der 
Alten Synagoge in die erste Etage 
kommt: Aus welchen Kreisen erhielt 
die NSDAP in Borbeck eigentlich Zu- 
lauf und Zustimmung? Welche Rolle 
spielten die Mitlaufer und Parteiganger 
in Borbeck selbst: Waren sie integriert 
in das Sozialleben des Stadtteils oder 
nicht? Wer stand den Parteigangern 
und Mitlaufern gegenuber?

Die Wahlergebnisse zeigen, daB das 
 Zentrum" in Borbeck die starkste״
Partei war, gefolgt von der KPD, und 
die Wahlerstimmen fur die NSDAP 
enter dem. Essener Durchschnitt blie- 
ben, der bekanntlich im Vergleich zum 
 Reich" auch nicht ubermaRig hoch״
war. Dennoch kehrte ja auch in Bor- 
beck nationalsozialistischer Alltag ein. 
Wie sah dieser Alltag aus? Dies bleibt 
noch offen.

Borbeck ist ein Beispiel fur die Ent- 
wicklung des Ruhrgebietes, eines mit 
einem lebhaften Interesse an der eigs- 
nen Geschichte, ein Stadtteil mit einer 
eigenen, viol gelesenen Wochenzeitung, 
mit einem heimatgeschichtlichen 
Arbeitskreis, einem Biirgerzentrum 
und vielem mehr. Vielleicht ist dieses 
Interesse notwendig, weil die Ge- 
schichte keine von groBen Mannern 
ist, sondern eine des Alltags. Auch die- 
jenigen, die Kurt Wohlgemuth die Bil- 
der zur Verfiigung stellten, tragen dazu 
bei, die Geschichte der Stadt vorzustel- 
len als Geschichte der vielen Einzelneh, 
die handelten, lebten undarbeiteten.
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NotlerteszurGeschichteeinesStadtteils. '

KURTWOHLGEMUTH׳t:/: ־•. ■

Als die Zinkhiitte noch lebte.

Eine kleine BerBeborbBcker Chronik. 
Schnell erzahltund schnell gelesen.

Als in deh Jahren nach 1845 die 
neue Elsenbahnllnle von' Koln nach 
Minden geplant und sohiielilich such 
gebaut wurde, fuhrte sie notwendiger- 
weise und wirtschaftlich erforderlich 
durch das Emschertal, Hier lagerten 
tief in der Erde gewaltlge Kohlenvor- 

: rate. Erst wenige Jahre vorher war es 
technisch mogllch geworden, diese 

■ Kohlenfelder zu erreichen und aufzu- 
schlieBen.

pie schwarze Energie zog wle ein 
Magnet• neue Industriewerke an. In 
kurzer Zelt standen neben den Zechen 
groBe Eisen- und Zlnkhutten, Fabriken 
und Kokerelen. Das alias versprach 
goldene Zeiten fiir eine Elsenbahn• 
gesellschaft, und mit Elfer trleb man 
den Bau der Bahnstrecke varan, Bahn- 
hofe und Hal testalien wurden elngs- 
richtet, die selbstverstandllch alls 
elnen Namen bekamen,'

Ein Bahnhof, an elnem besonderen 
Brennpunkt der Industrie gelegen, be• 
karri den Namen ״Berge bal Borbeck", 
nach dem adeligen Rittersitz Haus 
Berge, der glelch in der Nahe lag.

Dieses Erelgnls war die Geburts- 
stunde und Taufe eines neuen Ortes, 

, den es vorher nicht gegeben hat. Vor• 
her waren hler die Gemarkungen Bo״ 
chold und Vogelhelm, (Gemarkung 
bedeutet Feldflur, Gemeindeflur.)

Das Land war zlefnlich diinn be- 
sledelt. Die Menschen lebten aus- 

schlielilich von der Landwlrtschaft, 
In Vogel helm gab es׳ dazu eine ertrag• 
reiche Fischerel, Ole Emschar und 
Berne, sine Anzahl kleinerer Bache 
und Teiche hatten - das klingt heute 
unglaubllchkristall klares Wasser,

Aber sonst gaschah nicht vial In die- 
sem Lande vdr der Zeltwende urn 
1845, Es gab bier keine bedeutenden 
Erelgnlsse, die man in die groBe Welt- 
geschichte elnordnen konnte. Es gab 
nur ein,paar groBe Bauernhofe, Land- 
sitze und Outer, deren Famlllenge״ 
schlchte sich manchmal gut verfolgen 
laBt - wenn es each nicht■ Immer eine 
erqulckliche Geschichte 1st.

Zu diesen Landgutern gehorte auch 
der erwahnte adeilge Rittersitz Haus 
Berge, Seine Geschichte' 1st bis etwa 
1500 bekannt, Das Haus Berge war ein 
Wasserschlofi und stand auf Pfahl- 
rosten, Zwel Oder drel MUhlen, abhSn• 
glge Outer, die Jagd- und Fischerel• 
rechte und allerlel andere Prlvlleglen 
gehfirten noch dazu,

Doch von 1500 an fling es mit dem 
groBen Besitz eigentlich sbhon bergab. 
Die Famllie saB In ׳ verschiedenen 
Linlen verstreut auf den einzelnen 
Hdfen, und wenn es elnmal wieder ans 
Erben glng, gab es erbltterte'n Streit, 
Richtig schauerllch nach Art der Ritter 
wurden diese Streltigkeiten ausgefoch• 
ten: mit Fehde und Urfehde, Eld und 
Schwur, Blut und Rache. *

Als urn 1840 die Industrialisierung , 
Im Emschertal begann,'war.Graf Otte-

mar von der Recke-Vollmarsteln Herr , .
auf Haus Berge, Der Graf hat den end• 
gQltigen Untergang des Hayses wohl 
kaum mlt Freyde gesehen. Es gab In 
seiner Zelt zu viele Querelen, Arger- 
nlsse und Auseinandersetzungen, die er 
gern mit zorniger Faust bereinigt hatte,: 
Als Reprasentant der klelnen, gerade 
entstehenden evangelischen Gemeinde 
mitten Im kathollschen Borbeck war er 
zudem weiteren Anfechtungen ausge- 
setzt.

Im Jahre 1858 brannte das Schlofl 
aus ungeklarter Ursache mit dem reich- 
haltigen Familienarchiv vollstandig ab, 
Obwohl es dann wieder sehr schnell 
aufgebaut wurde, zog der adeilge Herr 
fort, GroSe Landereien hatte er ,an die 
Industrie verkauft, was ubrlg blieb, 
Haus und Hof, erwarb der Essener 
Landrat Devens, . ׳

Jetzt hatte das Gut nur noch funf- 
undzwanzig Morgen Land, Von der 
ehemaligen GroBe war das ein winzlger 
Rest,'Es gab in Berge nichts mehr zu 
jagen, die Emscher, Bache 'und Teiche 
waren langstverschmutzt, da schwamm 
kein munteres Fischlein mehr.



Abb. 7: ..Neiislraflen-Szene'•.

Die Schwestern von der heiligen 
Elisabeth machtan dann 1868 einen 
neuen Anfang. Sis kauftan den Rast• 
besitz und richteten hi.er das erste 
Krankenhaus auf Essener Gebiet ein. 
Noch haute 1st ‘es eine Abteilung des 
Essener Elisabeth.Krankenhauses, Im 
gleichen Jahr wurde such das Waisen- 
hans aearundet,

Um dieses Krankenhaus herum kon• 
zantrierte sich schnell das wirtschaft• 
licha, religiose und gesellschaftliche 
Leben im j ungen Ortsteil Berge bei 
Borbeck. Die erste katholische Ge• 
meinde Kielt ihren Gottesdienst noch 
in einem friiheren Schafstall dasGutes 
ab. Aber schnell wurde fur ein neues 
Gotteshaus gespart. Immer neue Men- 
schen suchten in Berge Arbeit und 
Brot, die Gemainde wuchs von Jahr 
zu Jahr.

In knapp zehn Jahren sammeltan 
die Gemeihdemitglieder sehr viel Geld 
(100 000 Goldmark). Der Kirchenneu- 
bau konnte bald beginnen. Die beiden 
schlanken, hohen furme vollendeten 
um 1900 das Bauwerk, Eine Schule 
und spater ein Kindergarten gehdrten 
dazu.

In der gleichen Zeit hatte der Bahn- 
hof eine groHe, wirtschaftliche Bedeu- 
tung gewonnen, Er hieU bald Bergebor- 
beck, und auch die Post ubernahm die- 
sen Neman fur ihren Amtsbezirk.

•Bahnhof und Kirche lagen in enger 
Nachbarsohaft. Hierher zog nun alias, 
hier baute und siedelte sich an, war
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und was in Bergeborbeck Jeben und 
wachsen wollte. Ein grolles Hotel 
 ״Kronprinz" wurde noch vor der Jahr״
hundertwsnde gebaut. Geschafte wur- 
den eroffnet, und WohnstraBen ent• 
standee gleichsam uber Nacht.l1> weni• 
gen Jahrzehnten war ein neuer Ort, der 
Stadtteil' Bergeborbeck entstanden.

Bergeborbeck hat keine stadtische 
Tradition und keinen geschichtllchen 
Hintergrund, Bergeborbeck 1st ein 
(Stief-)Kind der Industrie״ fur das es 
nle ein stadtebauliches Konzept gage• 
ben hatte. Es wurde immer gebaut, 
was und wie (es) zweckmaliig und not- 
wendlg schien.

Abb. S: Fotographieren war tin Ereignis, 
beidem mdglichst alle auf die ,,Platte" 
kommen wdllten, wie bier die Bewohner der 
Buchstrafit.



Dennoch gibt es In Bergeborbeck : Die hierher gehbrigen Foremen*,  Bergwerks-,
salt 1840 viele hundert, Famllienge• verdanken ihre Grofiewie ihrenReichthum der Gemeinde Borbeek als dem Consalt 1840 viele hundert Famllienge• 
schichten. Essind bitters und harte 
Geschichten. Tausende Menschen zo- 
gen, von der Industrie angelockt, Ins 
Emschertal,. um bier eine Lebens- 
exlstenz zu finden. Von msnchen der 
Alteingesessenen wurden sie von oben 
I 
lachelt. Doch auch die Menschen bus 
dem Lande, selbst standen der neuen
I___ ־ - ---------- - - - -
fassungslos gegenUber (s. Brief Burger-

, rneister Plan 1847).

■gwerks-, Fabrik- und HiitteneigentMmer י 

traptinkt verschiedener belangreicher Industriezweige. ' .
Die anhaltende Zunahme der Bevblkerung, besonders auch die raschfort■ 

schreitende gewerbliche Entwicklung, welche die grofiartigsten Arbeitskrafte 
erfordert, die wegen Mangels an solchen selbst vom Auslande hierhergezogen 
warden 1st auch iibrigens ihr Werk. KeinerleiBeisteuer irgendeiner Art hat die 

Alteingesessenen wurU0>. , Gemeinde von diesen Industriellen bisher zu beziehen, wohl aber immense Aus-
herab beobachtet, verspottet und be■ gaben, hervorgerufendurch ihre Etablissements, zubestreiten gehabh
lachelt. Doch auch die Menschen bus wdrtig wohnenden Notabihtaten Oder Actien-Gesellscfaften fasten zu demd s
aem Lande..selbst swnd«1 <ה־<״־״ seitigen Communal-, Amen-, Schul-
Zeit der Industrialisierung oft genug sten Zuschufi, sie beschweren vielmehr dutch aus nah undfemschaarenweis

herbeigezogene Arbeiter mit ihren Proletarier-Familien unseren Bezirk gar sehr, 
wdhrend sie von hier aus ihre SMtze vermehren. . .'

Solange nur den Geschdften reiche Absatzquellen geboten warden, finden ihre 
Arbeiter, verheiratete Oder ledige zu Tausenden Arbeit auf den Huttenwerken, 
Zechen etc. Beim Eintritt einer ungiinstigen Confunktur warden dieselben ohne ׳ 
alle Nachsicht an die Luft, und was das Schlimmste ist, aufler Brodgesetzt. Eine 
natiirliche Folge dieser Prozedur ist die schwereBelastung der burgerhehen 
Armen• resp. Commundlfonds, da umnittelbar nach der Arbeitslosigkeit bittere 
Nothstdnde vorherrschen und UnterstUtzungen, die erheblich und unmet zahl- 
reicher warden, nichtzuumgehen sind. : .

Aufier den verschiedenen Krankheitsarten, von welchen em zu 3/4 der dutch- 
aus durftigen Arbeiterklasse angehbrigen Seelenzahl der Sammtgemeinde von 
18665 heimgesucht wird, ist die Commune reich an UnglUcksfaUen und schwe- 
ren Korperverletzungen. Diese finden ihre Entstehung in dem mit vielfacher Ge- 
fahr verknupften Zechen-, Hutten; Fabrik- und Locomottvenbetrieb. - '

Jahrelang nmfi dann die Gemeinde den in aufierordentlicher Zahl sich meh- 
renden siechen und verMppelten Leuten sammt ihren Angehbrigen aus dffent- 
lichen Mitteln in geniigender Weise aushelfen, da von denjenigen Gewerbetrei- 
benden, welche jene zu ihren flnanziellen Zwecken ausgebeutet haben, wentg 
Oder nichts geschieht. Bei augenblicklich vorkommenden Todesfdllen mussen. 
Witwen und Waisen auf den Armenfonds ilbemommen warden.

!

Sitzung des Gemeinderates Borbeek, 
den 16. Juli 1856,
Bilrgermeister Anton Hermann Pean.

*Foremen: Fremder, hat Grundbesitz und Geschdft in der Gemeinde, seinen 
Wohnsitz aber aufierhalb, wo er auch seine Steuem zahlt.

y



Die ZinkstraBe
Rund 120 Jahre lebtedieZinkhutte in 
Bargaborbeck. Anfang und .׳Ends, 
Laban und Schicksal der Hunt,׳ und der 
Zinkstrafte sind untrennbar miteinan- 
der verbunden.

Im Jahre 1891 bekam die Strafia 
ihren amtlichen Namen, Aber sohon 
lange vorher wohnten hier die quallfi• 
zierten Facharbeiter, die Schmelzer 
und Zinkzieher mil Ihren Familien.

Abb, 9: Familie Helmicki 1918/19 gehbrle 
tu den oberschlesischen Fantilien, die von 
Oberhausen nach Borbeck versetut warden 
und als Schmelzer und Zinkzieher mi! Hilfe 
von Werkswohnungen an die ilutte. gebun• 
den wurden.

Abb. 10; Slick aufdle Hauser der Zinkstrafle 
wdhrendder tiberschwemmung durch den 
Borbecker Muhlenbach 1937 Oder 1938,

13
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Erstkommunion.
Ein Feiertag ersten Ranges
Die Erstkommunion der Kinder war in 

. 1 e-u • . den katholischen Familien immer ein
den. In dpr Fruhzeit der Industrialisie- besonderes Ereignis, das meist mit 
rung 1m Emschertal war die Wanderbe- einem groBen Familientreffen verbun- 

*~L ....... den war. Schon Monate vdrher mach■
ten sich die Mutter ihre.Gedankan und 
begannen mit den Vorbereitungen. 
Ihre grbfite Sorge gait dann vor alien 
Dingen der Festtagskleidung, die zu 

;diesem Ehrentag .der Kinder einfach 
notwendig war. ' ;

Der Haushaltskasse war in'der Regel 
nlcht viel zu entnehmen. Fur di^ Jun- 
gen muBte schon lange Zeit vorher ge• 
spart warden. Die Madchen machten 

. da etwes weniger Sorge. Denn die mel- 
!;ten Miltter (aber auch die Omas) 
konnten ja ״nahen", wie ihre elnfache 
Schneiderkunst damals genannt wurde. 
Kamen zu diesem Talent auch noch 
Fantasia, Lust und Liebe, entstanden 
kleine Meisterwerke. Die Bergebor- 
backer ״Engelchen״ konnten sich

Nach dem Feiertag wurden Anzug 
und Kleid sorgfaltig verpackt und auf. 
bewahrt, Im nachsten Jahr war in den 
moisten Familien der jungere Bruder 
Oder die Jungere Schwester an der 
Relhe. Vielleicht waren aber auch Kin- 
der in der Nachbarschaft oder Ver- 
wandtschaft in einer Notlage. Es war 
gar, nicht so salten im alten Bergebor- 
.beck, daft man an besonderen Feier- 

. tagengeliehene Kleidertrug.

Nach G rundung der HUtte (1846/47) 
sorgte die Direction sehr bald -fOr 
Werkswohnungen, urn auf diese Weise 
zuverlassige Arbeiter ans Werk zu bin-

wegung der Arbeiter zwangslauflg 
groH, Nicht jeder konnte und wollte 
mit dem ersten und nicht immer 
hasten Arbeitsplatz einverstanden sain. 
Werkswohnungen waren da ein geeig- 
nates Mittal, die Arbeiter seBhaft zu 
maohen. Dooh wahlten die Direktio- 
nen der Werke mit grower Sorgfalt nur 
die ihnen genehmen Leute aus. Ein 
Brief des Zinkhutten-Direktors August 
Schmieder aus dem Jahre 1853 macht 
dasnurallzu deutlich.

Als 120 Jahre spater die Zinkhutte 
ihren Betrieb einstellte, erlosch such 
alias Laban in denStralJe. Qualifizierte 
Leute gingen wieder auf Wanderschaft, 
urn sich anderswo eine neue Existenz 
zu suchen. Die StralJe verwahrloste zu- 
nehmend, Sie wirkt haute in derStadt- 
landschaft wie ein vergessenes Nie- 
mandsland..

Altera Leute haben mir vial aus der 
Vergangenheit der StralJe erzahlt. Die 

■ Erinnerung an alte Zeiten, Hausge- 
meinschaften und'Nachbarn 1st haute 
noch lebendig. Die Foto-Dokumenta- ־ 
tion ״ZinkstralSe״ soil diese Zeit noch 
einmal Bufleben lassen, .

14 i.
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Abb, II: Die Tochter Ilasenbusch• 
Erstkommunion 1908.
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Abb, 12: August Hasenbusch als Seniorder 
Zinkhutten’fitutrwehr £nde det dnifligtr 
Jahn,

Zwel Leben fUr die ZlnkhUtte
Der Oberschmelzer AUGUST HASEN- . 
BUSCH und der Generaldirektor 
ALFRED MEUSEU waren Zsit• und 
WeBBBDOssen, Beide. hat ten nur Bins ' 
Lebensvorstellung: die Zinkhutte In 
Bergeborbeck, Beide haben denn auch 
wait uber ein halbes Jahrhundert auf 
der Hutte gearbeitet, und beide haben' 
auf den wohlverdienten Ruhestand 
verzlchtet. ■ ,

, Noch als 77Jahriger ging August 
Hasenbusch jeden Morgen die 200 
Schritt zu. seinem Arbeitsplatz, um: 
slch dort eine leichte Arbeit zu suchen, 
Es ging ihm einlach darum׳, auf der 
Hutte und in der vertrauten Umge■ 
bung zu sein. Zuletzt spritzte er mit 
einem Wasserschlauch den Boden der 
Waschkaue sauber.

Als dann die damallge Huttenlei- 
tung ihm etwas bafsch sagte, er moge ׳ 
doch endlich zuhause blelben und sei• 
nen ■ Lebensabend gcnietJen, reagierte 
August Hasenbusch tlef betroffen. Er 
ging dann auch, blieb drei Tage in sei- 
ner Wohnung und starb, Fur den Wahr- 
heitsgehalt dieser Geschichte kann ich 
rnich varburgen.

August Hasenbusch hatte ein ver- 
trautes Verhaltnis zu seinem General- 
dlrektor, doch wulite er ihn auch rich- 
tig einzuschatzen, Der General, wle er 
genannf wurde, duzte seine alien 
Schmelzer. Sie wareri׳ seine Lieblinge, 
besonders dann, wenn sie glelch ihm 
aus ' Oberschlesien kamen. Nur die

ייו



 Maine Schmelzer", soil er gesagt״
haben, ״konnen sich auf der Hutte in 
der Kaue duschen, die Waiter sollen

kriegen."

Schmelzer und Zinkzieher, die produk• . so wurde mir erzahlt, hat einmal zu DieGermaniastraBe 
tiv arbeiteten, liefi er gelten. Alls am “ 
deren.die ״Burohengste" zum Beispiel, 
waren fur ihn ״Bleistiftstemmer" und 
."Nullerischreiber״

In den alten Familien warden noch 
heute von ihm viele Geschichten und 
Geschichtchan erzahlt, in der Erinne■! 
rung naturlich immer etwas ausga- 
schmuckt □der Im Stif einer Anakdote 
gehalten. Solche Geschichten konnen 
nicht das Bild eines Mannes, sein 

• Leben und sein Wark authentisch schil-. 
darn, aber sia zeigen doch einen 
wesentlichen Tail seines Wesens, den 
Tail, def In der Erinnerung haften ge- 
blieben 1st,

Der Ganeraldirektor Alfred Meusel 
regierte die Hutte wie ein Feudalherr, 
Selbst die hohen, laitenden Angestell- 
ten furchteten ihn, Sie achteten tun- 
lichst darauf, ihm bei seinen Inspek- 
tionsgangen durch das Werk aus dem 
Weg zu gehen, I !inter Mauern und 
Ecken versteckten sie sich, denn wann 
der General sie nur sah, gab es, so Oder 
so, einen Anschnauzer.

Die Schmelzer sah er wohlwollen- 
dar, Sie verdienten auch recht gut. 
Doch einverstanden war der General 
mit dem hohen Lohn nie ganz, Lohn 
gehorte zu'den allgemeinen Unkosten, 
sie waren ein notwendiges Dbel und 
muiiten niedrig gehalten warden. 
Neben dem hohen Lohn durften die 
Schmelzer also keine weitaren sozialen 
Anspriiche stellen. August Hasenbusch,

Meusel gesagt: ״Ober die Arbeit und Die altesten Bilder dieser Serie stam- 
wie sie ausgefuhrt warden muR, will men aus der Zeit urn die Jalirhundert• 
,ich mich gern mit Ihnen unterhalten, wende. Damals hielS die StraBe'noch 
uber die Arbeitsverhaltnlsse nur uber KirchstraBe. Diesen Namen trug sie zu 
die Gewerkschaft,"

Als nach dem Krieg die zerstorten

Kirchstralie, Diesen Namen trug siezu 
Recht, denn sie begann an der Kirche 

_ St, Maria Rosenkranz in Bergeborbeck
Werkswohnungen wieder aufgebaut , und endete an der Kirche St. Dinny- 
wurden und in den Arbeiterwohnuh- sius in Borbeck. 1915 wurde sie urn- 
gen .Badezimmer eingerichtet warden benanntund hieU dann endgultig Ger- 
sollten, lielS der Generaldirektor die maniastraiie.
schon installierten Badewannen und Ein Teilstiick der GermaniastraBe 
Handwaschbecken wieder entferne'n. von der Erdwegstralie bis zur Bergmuh- 
,,Maine Schmelzer״, soil er gesagt le ״gehorte״ derZinkhutte. Hier wohn- 

ten in den werkseigenen Hausern wie 
in der Zink- und HuttenstraBe die 

sehen, wie sie ihren Hintern sauber qualifizierten Facharbeiter der Hutte, 
kriegen." Das Milieu in diesem Straiienzug — ein

Eine Geschichte unter vielen, eine' Stuck SteegstraHe iribegriffen das 
Geschichte, die ioh oft und immer wie- . Leben und Treiban auf den Hintar- 
dar horte. Die Bemerkung des General- t--f— ״— י•
direktors muB damals wie ein Lauf- 
feuerdurch die Familien gegangen sein.

maniastraiie,
Ein Teilstiick der GermaniastraBe

Das Milieu in diese m Straiienzug — ein 

Geschichte^diejch oft und immer wie- . Leben und Treiban auf den Hintar- 
hofen und in den Garten wurde von׳' 
den Arbeitern der Hutte gepragt, Auch 
die Gedanken Gbarjhre eigene Lebens- !׳ 

.existenz orientierten sich an der Hutte ׳
Oar Feuerbetrieb mit seinem Arbeits- 
rhythmus bestimmte . ihren Lebens- , 
rhythmus, ' . ■

I.. ׳ Es 1st keineswegs eine Anekdote, 
wenh erzahlt wird, dali ein ״echter׳״ 
Oberschmelzer seine Tochter nur 

' einam Jungen Mann anvartraute, des- 
; sen Arbeit und Elnkommen auf der

Hutte gesichert waren. . :

>
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Abb. 13: Zu den schwersten Arbeiten 
gthOrte das Herauszlehen zerstOrterMuffeln 
(Tonrohre, die ein Erz-Kohle-Gemisch ent• 
hielten) aus den dfen. ■, 1' ’'



Verelna ,
Der Turn- und Sportverein 1884/.1910 
kann in zwal Jahren sain lOOjahriges 
Bestehan faiern. Allein auf dlese Tat- 
saohe genugt es hlnzuweisan, wenn 
man die Bedeutung des Vereins - von 
Sportfraunden kurz TuS 84/10 ge- 
nannt - fur den Stadtteil Bergebor- 
back herausstellen will.

Die Geschlchte des Vereins 1st mil 
der Geschichte des Stadttalls eng var- 
bunden. Dar Verein hatte immer eine 
auftergewohnlich hohe Mitgliedarzahl 
(1700 im jahre 1982), umfalite alls 
Bevblkerungsschichten und ..war vqr 
alien Dingen auf Breitenarbeit ausga- 
rich let.

18

Zu den ganz GrolSen in .der Sport- 
walt gahorta er nie, doch I'iest man in 
der Verelnschronlk Immer wieder von 
hervorragenden Leistungan der Mann- 
schaften Oder Einzelkampfer, Neban 
dam Sport spialte das Vereinsleben 
eine bedeutende Rolle Im gesellschaft- 
lichen Leben, Die grolien und klelnen 
Siegesfeiern, Grundungsfeste, Jubilaen * 
und Festumzuga waren im alten Berge- ' 
borback Immer ein besonderesEreig- 
nis,

Auch die Arbeitarsportvareine, die 
1933 verboten wurden, fuhrten in Bar- 
gaborbeck ein starkes Eigenlebeni In 
ihrem Verband■ kani as, besonders im׳ 

Kraftsport, zu uberragen’den Leistun- 
gan, Bergeborbacker Kraftspdrtler ge- ■ 
horten zurSpItzenklasse.

Alla Sportvereina haben ihre Chro- ' 
nik, in der.die Ereignisse in der .Ver-, ־ 
einsgeschichte gewlsserihaft und exakt 
aufgezalchnet sind.:'Doch die Gaschich■. 1 ’ , 
te der Sportvereine.'ihre soziale Bedeu• 
tung, ihre Beziehungen untereinander . 
und Ihre Wirkung׳a'uf die Urnwelt 1st ■' 
bis haute nicht geschriebe'h warden. ,
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Ein Neuborbecker im Widerstand.
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Der Start in Borbeck.
Am 7, Februar 1931 wurden meine׳ 
Frau und ich Borbecker Neubufger.' 
Wir zogen in das Haus Gerichtsstralie ׳ 
39 ein, Einen Tag vorher hat ten wir 

■ auf dem Standesamt Essen unsere Ehe, 
geschlossen. ■ '

Die Wohnung war sine Notlosung: 
Zwei Raume,. aber getrennt durch 
einen langen Gang und einige Stufen, 
die Kuche sehr: klein, 10 m1, das 
Schlafzimmer ca. 40 m1 groU. Aber 
die Wohnungsnot 1931 war groBer als 
heute. Da war man froh, wenn man 
uberhaupt etna Blelbe fand. Am 1, Juli. 

'1931 bezogen wir dann eine dreirau- 
mige Wohnung im Hause Leimgardts-

; feld 14.
Der Blick aus dem Wohnzimmer- 

fenster ging auf Borbeck und die 
Zeche Wolfsbank, die oft mit dunklpn 
Qualmwolken herubergruBte, Schaute 
man aus dem Kuchenfenster, so zeig- 
ten sich einige hohe Fabrikkamine und 
vsrstaubte Werkshalleri. Lange Outer- 
zuge rollten Roherze heran, die durch 
laut quietschende Forderbander in die 
Werkshallen transpqrtlert wurden, Das 
Ganze war die ״Zinkhutte des Alten- 
berg" in Bergeborbeck, Ihr Anblick 
war. nicht erfreulich, und das, was aus 

.den hohen Kaminen׳ quoll, war atem- 
beklemmend und beleidigte' nicht nur. 
empfindliche Nasen,

1931/32 waren die Jahre der 
groBen Arbeitslosigkeit. Auch die 
Zinkhutte arbeitete nur noch mit eine!

. geringen Belegschaft, 30 ' ״ ■ ׳ . Januar 19331 .
• An der ■AuHenstelle des ArBeits- Das Drift# Reich war d#.
amtes im alten Ar'menhaus an der l-liils- Rund urn die Zinkhutte herrschte Zorn. 
mann-/Arm.stralie trafen sich die. uber die Ernennung Hitlers,•zum Reichs- 
Frauen und'Manner, urn sich einen kanzler. ׳■ .

• Stempel in ihren Arbeitslosenausweis Die Ereignlsse ubersturzten sich. Die 
drucken •zu lessen. Spater muUten sie ■SA trat nun auch In Borbeck frecher 
dann bis zum Bahnhqf Essen-West in auf: Uberfalle auf Versammlungen der 
das ehemalige Krupp'scheVerwaltungs■ SPD. und KPD hauften sich. Die 
gebaude:gehen. Die Nebenstelle Bor- ■, Druckerei des ״Ruhr-Echo" in . der 
beck des Arbejtsamtes Essen war auf- RottstrafBe wurde uberfallen, ,die Ein־,.;,'■ 
gelost warden, Ein welterer Treff* richtungen und die Maschinen zerr׳ ' 
punkt der ״Stempelbfuder״ war der schlagen. Oberfalle auf Gewerkschafts-ז 
Borbecker Marktplatz, HeiUe Diskus• *׳ ־ ■ - '־־ —,■־“־ ־  
sionen wurden gefQhrt, Poliiik und 
Wirtschaftslage waren hauptsachllche 
Themen. Auch ich diskutierte mit, 
denn ich ■war ebenfalls .seit Mitte Juli

, 1931 arbeitslos. Am 1. April .1929 war

richtungen und die Maschinen zeff '

י־
■ hauser und andere Einrichtungen der 

Arbeite'rschaft waren an der Tagesord; 
nung.

Aber man durfte noch elnmal wah- 
.leri: am 6. Marz 1933 den Reichstag, 

................ ..................................•am 12. Marz die Kommunalparlamente. 
ich im Essener Segeroth Mitglled dar, Vorher.am 27. Februar,-wurde das 
SPD. geworden. Hier in Borbeck traf Reichstagsgebaude in Berlin in Brand 

• • -...... ..................־ gesteckt. naturlich von Kommunisten
mit Hilfe der Sozialdamokraten.wie es , 
In der Sprache der Nazis hieB, Massen- ■ 
verhaftungen von Kommunisten und 
Sozialdemokraten folgten, All# Zeitun• 
gen der Linken wurden verboten, ihr 
Wahlkampf stark behindert. Und doch 
wahlten die Menschen im Revier, auch 

. in Borbeck, uberwiegand noch ׳ die 
Antl-Hitler-Partaian. ...Hitler erhielt 
wader im Reichstag, noch im Essener 

t_________ _________ . Stadtvarordnetenparlament die Mehr-
waren wir unseinig, daB die Nazis eirie heit, auch nlcht mit den Stimmen der 
Gefahr fur Deutschland, fur das Volk, Deutschnationalen Volkspartei (DNVP)1 
fur seine Freiheit und den Frieden zusammen, SPD, KPD und vor allem 
waren, Das splits sich bald beweisen, das Zentrum hielten;gut mit. Was star-

ich elne lebendige; aktlve Parte! an. I hr 
Vorsitzender war HERMANN ROTT- 
HAUSER, von dem ich dann meine 
politische Pragung erhielt,

Im Umfeld der Zinkhutte lebteeine 
politisch wache Bevblkerung: Sozial- 
demokraten, Komm’umsten, tantrums- 
anhanger, Gewerkschafter. Wir waren 
besorgt uber die stark anwachsende 
Nazipartei, wenn sie in Borbeck auch 
kaum aktiv war. Bei allerri Unterschled 
in unseren politischen Auffassungen
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te das die Nazis? Oberhaupt nichtl 
Man hatte nach dem Reichstagsbrand 
dem ״alten Herrn" im ReichsprSsiden* 
tenpajais eine ״Verordnung zum 
Schutze von Volk und Staat" abge- 

. preBt. Die reichte aus, um alls KPD• 
Abgaordneten-Mandate ersatzlos zu 
streichen, und die Mehrheit war da! 
Die SPD-Stadtverordneten, die am 
23. Mb) 1933 in das Essener Rathaus 
zur Sitzung kamen, wurden aus dem 
Seal geprugelt, - So einfach war das,

Es schien so, als ob Hitler schon 
jetzt das gesamte deutsche Volk hinter 
sich hatte,■ Es schien aber nur so, Ge- 
wiB, die meisten Deutschen schwjegen, 
hielten still, verangstigt durch Mord 
und Terror dar SA.

Aber es bewegte sich etwas unter 
dleser Dunstglocke der Angst,

Die Zentrumszeitung in Essen, die 
 ,Essener Volkszeitung", erschien noch״
und ihre Redakteure schrieben mutige, 
kritische Artikel gegen die Nazis, 
Jedoch am 11. Marz 1033 besetztedie 
SA die Druckerei und zwang die Ra- 
daktion, die Gruga-Rede Hermann 
Gorings vom 10, Marz in die Sonn- 
tagszeitung aufzunehmen, eine Rede, 
gespickt mit Morddrohungen gegen die 
Nazigegner.

Winter 1933;
DerWiderstand formiert sich.
Die Borbecker Sozialdemokraten 
rieten schan im Februar 1933, was zu

Wir sahen uns oft. Wir warteten 
sehnsuchtlg auf Regungen von der Zen- 
trale in Berlin, auch auf schriftiiches 
Material. Das kam.Ende 1933: def 

tun sei. Man war sich einig: Tatenlos ■ ״Neua Vorwarts" aus Prag, wohin der 
bleiben wir nichtl Hermann Rotthau- • Parteivorstand emigriert war. Auch an- 

deres Material kam, in Form von Tarn- 
schriften, z. B. ״Die Kunst des Selbst- 
raslerens", ׳ ■,

. Wie kamen diese Schriften nach 
Essen?
Aus Belgien und Holland wurden sie . 
nach Deutschland geschmuggelt, uber 
einen Kurierdienst nach Essen, den ich 
zeitweise ausubte. Die wichtigste ,Ver• 
teilerzentrale war die Brotfabrik ״Ge6 
mania" in Duisburg-Hamborn. Deren , 
Sesitzer, Genosse KORDASS, beschaf- ■

be-

und dlskutieren, Vorerst ,gait es, Ge- 
nossinnen und Genossen zu finden, die 
bereit waren, mtaumachen.‘ Rund urn 
die Zinkhutte war das nicht schwer, 
Hier wohnten viele Freunde: JOHAN• 
NFS KLEIN in der BergmQhle, 
GUSTAV SCHAULIES. in der Zink- 
strata, GEORG El NIG in *der Heeg- 
straBe, MAX MARX in dar Bergmuhle, 
KARL KOCH in der Schmale StraBe, 
In dar HerderstraSe KARLGRONAU, 
FRITZ GEBENUS, AUGUST THAL, 
KARL EISENHEIMER, in der Neu- 
straBe ' BERNHARD LUMMER, 
PETER TEWES im Kappenberg, ich 
im Leimgardtsfeld, ebenso ERNST 
LINDENAU und viele andere. '

set nahm Verbindung auf mit Genos- 
sen aus arideren Stadtteilen, auch mit 
dem Parteisakretar ERNST GNOSS, 
der in Solingen wohnte, ,

Am 12. April 1933 trafen sich in 
meiner Wohnung, Leimgardtsfald 14, 
atwa zwolf Genossen aus ganz Essen. 
Es wurde ubarelnstim mend festgestellt, 
daB wir welter politisch tatig sain wall- 
ten. Nicht als Massenorganisation. In 
klelnen ,Gruppen sollten die uberzeu- 
gungstreuen Sozialdemokraten Kon- 
takte pflegen, Nachrichten ubermitteln,. tigte fur den Vertrieb seiner Back- 

waren ehemalige Parteigenossen, die 
per Handkafren, Fahrrad, leichten 
Transportautos.und Pferdewagen ihre. 
Kundschaft bedienten. Eine ideale Ge- 
legenheit, das schriftliche Material an 
den Mann zu:brlngen. In Borbeck, ■; 
auch um die Zinkhutte, war es HER- 
MANN ROTTHAUSER, der mit einem 
Handwagen durch die Gegend zog. Fur 
ihn beschwerlich, well er eine FuBpro• ■ 
these trug, die ihn stark bairn Gehen ■ 
bahinderte, Es erschien such die 
Wochenzeitschrift ,,Blick In die Zeit". 

, Sie brachte Zeitungsausschnitte bus 
aller Welt. Sie wurde 1935 verboten, 
■wail sie fur die Nazis unangenehme • 
Naohrichten brachte, Diese konspira; 
five Tatigkeit der SPD festigte sich
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immer mehr, ■Wir batten inzwischen 
Verbindungen zu anderen Stadten und 
trafen uns mit Widerstandskampfern 
ausganz Westdeutschland, naturlich in 
kleinen Gruppen, Die Gestapo war 
namlich ״hollisch״aufdem Posten und, 
nicht zimperlich bei den Vernehmun■ 
gen. Das wuRien wir !;chon durch Ver• 
haftungen von ,KPD-Leuten und, von 
eigenen Genossen, die als ehemalige 
Funktionare verhaftet warden waren, 
Im J uni 1934 trafen, sich in meiner 
Wohnung wieder etwa 16—18 Genos• 
sen aus ganz Essen. Bis Ende April 
1935 blieb die SPD-Arbeit in •West- 
deutschland von der Gestapo unbe- 
merkt. Dann fiel ihr ein Kurier aus 
der Stolberger Gegend in die Hande,

Der ״Kopf der Beweguna" fSilt.
Im Laufe der Monate Mai bisOktober 
1935 wurden weit uber 500 SPD-Leute 
verhaftet Unter ihnen der ״Kopf der 
Bewegung": HERMANN RUNGE,
Moers, WILLI KATTWINKEL, Luden• 
schcid, und Frauen und Manner aus 
Aachen, Koln, Dortmund, Gelsehkir- 
chen . und anderen Stadten. Diese 
Frauen und Mannerwurden im Novem- 
her 1936 zum Teil zu hohen Zucht• 
hausstrafen verurteilt Ein Teil der. 
Essener Gruppe fiel am 1. Mai 1935 in 
die Hande der Gestapo. Wir hatten 
!;chon 1933 und 1934 in Warden ge- 
heime Maifciern veranstaltet, well wir 
die von den Nazis verordneten Maiauf-״ 
marsche nicht mltmachen wollten. So 

trafen sich auch arh 1. Mai 1935 in der 
Gaststatte ״Alte Burg" auf dem Past□- 
ratsberg etwa 3S Genossen. Plot zilch 
erschien dart die Krimina Ipollzei, Sie 
hatte einen Tip von Werdener ,,Volks• 
genossen" bekommen. Unsere Genos• 
sen verlieBen darauf elnzeln Oder zu 
zweien die ,,Alte Burg". Sie gingen zur 
Gaststatte Kimmeskamp In Warden, 
Dort wurden sie verhaftet. Die Polizei 
hatte sie beobachten lassen. Ich selbst 
entging ah dlesem .I age noch der Ver- 
haftung, denn ich kam einige'Minuten 
zu split zum Treffpunkt und konnte 
vom Genossen HEINRICH BENDER 
gewarnt warden', nicht in die Gast- 
statte zu gehen.

Aus der Zinkhutten-Umgebung wur- 
den am 1. Mai 1935 und kurze Zeit 
spater verhaftet: HERMANN ROTT- 
HAUSER, JOHANNES KLEIN, MAX 
MARX, KARL KOCH, GEORG 
EINIG, OTTO MEISTER und WILLI 
JOHREN. Dieser Schlag traf unsere 
Arbeit sehr hart. Ich fuhr zu GNOSS 
nach Solingen, um ihn zu unterrichten, 
Hier erfuhr ich dann von den Massen• 
verhaftungen in ganz Westdeutschland.

Kurierdienste 1835/38,
ERNST GNOSS bat mich, mit ihm 
nach!,Brussel zu GUSTAV FERL zu 
fahren,.um ihn zu unterrichten und 
mit ihm zu beraten, was jetzt gesche- 
hen konnte. ,Wir fuhren am Pfingst- 
samstag mit einem Sonderzug zur 
Weltausstellung, So lernte ich den 

Grenzsekretar FERL kennen, der un- 
set Verbindungsmann zum SPD-Vor- 
stand in Prag war. '

In Essen trafen sich die Clbriggeblie- 
benen aber waiter, naturlich noch vor• 
sichtiger, Ich hatte Kontakt mit HEIN•
RICH SPIES,׳ WILLI KUHLMANN, 
WILLI HINZEN, WILHELM NIES• 
WANDT, HANS SCHWERDTNER, 
HEINRICH BENDER. Die beiden letz- 
tereri wurden aber im Laufe des Jahres 
1935 auch verhaftet. Ebenso erglng es 
Ernst Gnoli im August 1935; Er war 
damals Kopf der westdeutschen SPD• 
Bewegung. Ich teilte Feri diese Verhaf■ 
tung duroh einen Brief an eine Deck• 
adressemit,

Einige Tags spater erschien bei mir 
eine Genossin und uberbrachte einen 
Brief Feris, in dem er mich bat, ihn an 
einem bestimmten Tag in einem Ort an 
der deutsch belgischen Grenze zu be• 
suchen. Ich fuhr nach Aachen und 
wurde von einem belgischen Genossen 
illegal, d, h, ohne PaS, uber die Grenze 
gebracht, Ahnliche Fahrten habe ich 
noch zweimal gemacht. Bei diesen 
Treffs lernte ich noch weitere Freun• 
de, die emigriert yvaren, kennen, aber 
auch Freunde aus anderenTeilen West• 
deutschlands, sowie den Generalsekre■ 
tar des Internationalen Gewerkschafts• 
bundes, Schevenels,

Was wir dort besprachen, versuchte 
ich in Essen in die Tat umzusetzen,

21
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Das Eride der Widentandstiftlgkelt. schreibt das sehr plastisch in dem Buch aufgesucht. Er kam arrr nSchsteri Taga■ ״,
Das ging gut bis zu,m 5. Marz 1936, An von Ernst Schmidt ״LIchter in der zu mir. Klein 1st 1944 auf dem Ruck• ׳, '

■ diesem Tag wurde ich an meiner Finsternis",•■ .. marsch in Jugoslawien gafallen,
 ■ '׳ Frozen fand,- in Berlin .am׳ Ar.beitsstelle bei der Fa. Girardet von ' .Die Urteile gegen die BB Angeklag- .'Mein ׳

der Dusseldorfer Gestapo verhaftet, ; ten in. diesem Prozeli waren hart. Der 21./22. April 1937 vor dem ll, Senat. . ■ 
r:: ■' .■ 11,'Strafsenat beim Oberlandesgericht des Volksgericht'shofes statt. Das .

Die Gestapo hatte eineSPD-Gruppe, Hanim unter . seinem, Vorsitzenden ' Urtell lautete auf funf Jahre'Zucht• ' 
־ יי" ״׳ 1"  ' HERMSEN war scharf, wie hundert haus und funf Jahre Ehrverlust., Nach יי

zwei Monaten im baruchtigteh Zucht- , 
haus Plotzerisee wurde' ich in das' 

er- Zuchthaus Herford, verlegt.
Hier'traf ich einen groUen Tail m&i• 

ner Freunde wieder, Als ich nach eini• . 
'.gen Monaten Tutenkleben in meiner 

Zells'Nn die Pantoffelfabrik versetzt 
. wurde; traf ich dort auch Borbecker/ ־ 

Kommunisten, so ANTON DEUTER 
aus der Bocholder StraUe, der ׳spater׳ 
im KZ-Buchenwald ermordet wurde, , 
Wir befde haben uns gut verstanden,

, auch wa'nn unsere politischen Anschau- • 
ungen in einigen Punkten nicht uber• 
einstimmten. Anton Deuter'erzahlte 
mir'dann auch von der kommunisti- 
schen, Widerstandstatigkeit ■ rund urn 
die Zinkhutte, nannte auch Namen.- 
Einige dieser Leute habe ich dann spa• 

—------- --------- ter beim Stra&enbauen und im Straf-
erholt. Er konnte an dem ProzeU gegen . . Bei Johannes Klein und Otto Mei- gefangenenarbeitslager Jbllenbeck ge-
seine Freunde, der im Duisburger ster schloB sich an die'Haft noch KZ- troffen; so-ADAM LOY und GUSTAV 
Amtsgericht am 9. Juli 1036 stattfahd, Lager ah. Meister kam 1942 nach Hau■ ״ BERG aus Borbeck, JOSEF NEU- 
nicht teilnehmen. Er erlag einige Tage . se. Klein wurde 1943 aus dem KZ ROTH und GUSfAV LAMP.iO aus 
spaterseinenVerletzungen, Der ubelste •'Buchenwald difekt zum Strafbataillon ',Essen.. 
Schlager in Duisburg war der Gestapo- 999 eingezogsn. Er durfte nur drei 
m.ann HORCH, Seine Spezialitat war Tage zu seinen alien Eltern, die ihn 

•das Zerschlagen der FuBsohlen der An- ■ acht Jahre nicht gesehen batten,■־Als
, , geschuldigten, OTTO MEISTER be- ich davon erfuhr, habe ich ihn sofort ׳

. Was war passiert?• - ן•
7 in Recklinghausen und Umgebung auf• 
L ' gespurt, Diese Gruppe hatte Verbin•

•,dung zueinem Geriossen in Emmerich , ־
, derwiederumzueinem KoJnerFreund, ___ .

und der hatte meine Adresse in der hielten;
, ■ Ta'sche. Funf Wochen war ich in den Hermann Rotthauser , יי

Handen der Gestapo. Sie wollte selbst- . '4,1/2 Jahre Zuchthaus, 
verstandlioh von mir neue Namen von 
lllegalen wissen. Ich habe'das vermei• 
den konnen, trotz Frugal und Drbhun•

. gen. Mitte April 1936 kam ich in das
■ Untefsuchungsgefangnis Dusseldorf, im 

Juni dann nach Essen zum Haumann- 
hof, Einige der 1935 verhaftaten 
Freunde waren von der Duisburger 

 ,Gestapo zusammengeschlagen warden יי
FRANZ VOUTTA aus■ Warden und 
JOHANNES KLEIN aus der Bergmuh■ 
le lagen monatelang im Gefangnislaza• 
rett ,in Dusseldorf. Franz Voutta hat ■ 
sich nicht •mehr von den Folterungen

Bluthunde, so sahen' wir es;

Von den Borbecker Freuhden

Johannes Klein
2 Jahre 3 Monate Zuchthaus,

, Otto Meister _■ - :
2 Jahre 1,0 Monate Zuchthaus,
Karl Koch '
2u Monate Gefangnis,- ’
Max Marx
IB Monate Gefangnis,
Georg Einig
6 Monate Gefangnis,
Willi Johren
5 Monate Gefangnis. • ,

nicht teilnehmen, Er erlag einige Tags . 
’ . .."

.' Schlager in Duisburg war der Gestapo-

■
I



GrUnden geflUchtet oar.
Am PS. November 1D.~5 schrieb der Angeklagta Stretch 

Uber etna tn LUttlch erhaltene neue Deckanschrtft tn Koe- 
Kelberg (Belglen) unter dem Abaender ,de■Dutong’ an Feri 
folgenden Brief :

, Bieber Freund.'
Uufl dock nal mteder einen Barlcht geben. Par-

, erst einmal: Der Bolinger Stahlwaranfritze tat 
sehr tn Ordnung, er hat mit unserem frUheren 
Prokurlaten Karl Heine susammengearbeltet, as• 
bestehen also keine Bedenken. - Der setter der 
Abteilung Kblnisch- Naaser und Parftimerten. 1st 
auch Uber unafe neue GeschiftStaktik tnfomlert 
- !!elder kann er nicht den verci nbarten Neg be- 
schretten, do Ihm hlerfUr die nbttgen Porous- 
aetzungen fehleh. Er at rd also den Neg gehen, 
den ich btsher tnnegehalten habe; und ztear 
wtrd er damtt am DO.d.U, baglnnen (IS'^Aach.), 

sorge Du bttte dafdr, dafl er auf Entgegenkon- 
men rechnen kann. ffohtn er sich zu wanden hat,, 
habe tch Ihm schon gesagt. Erkennungazetchen 
tile bekarmt. Sollte dteser Neg fur Dlch nicht 
gangbar seln, dann gib. mir bttte ungehend Nach- 
rlcht, oder uienn ea geht, dtrekt an ihn. 
Falla Du die Abrechnung noch nicht fUr mitt: 
ferttg hast, 30 kannst Du ale Ja Ihm mitgeben.- 
Sonst lbfit sich das Gescbfift so langsam wleder 
an, Ich hoffe, dafl es bald teleder ganz klappen 
uird,

Das afire fUr haute alles.
VI ale GrUfle

■ -6״•־

Indtesem Schrelben teilt der Angeklagta in getarn- 
ter Form mtt, dafl der Emigrant UUller (,der Soltnger Stahl- 
laarenfrltze״} als politlacher FlUchtltng anerkannt warden 
ktinne; dafl er den Uttangeklagten JUlich In Kbln (,letter 
der Abtetlung Kblnlnch-Nasscr"} Uber die neue iarteltaktlk 
und den Auftrag flir Maastricht unterrichtet habe; dafl Nil- 
llch aber ketnen Pafl habe und auf .demaelben Nege.u/ie dar 
Angeklagte nach Belgtengelangen werdetdafl Feri femer,

Abb. IS: Aus der UrteUsbepHndung des 
Prozessesgegen Gustav Stretch 1937.

Warten auf die Befreiung.
Anf 22. Marz 1941 war meine Haft- 
zeit abgelaufen, Wider Erwarten durfte 
ich nach Hause zu meiner Familie, die 
treu zu mir gestanden hatte. Zwoimal 
in der Woche muBte ich mich auf der 
Borbecker Polizeiwache melden. 
Arbeit bekarn ich zwar in meinom Be- 
ruf, aber nicht mehr bei Girardet, ob- 
wohl die Firma mich einstellen wolltc. 
Die Gestapo und die Deutsche Arbeits- 
front waren aber dagegen. Ein ,,Staats• 
feind" durfte nicht in einen sogrofJen 
Betrieb.

Wie sah es 1941 in Borbeck und 
rund urn die Zinkhutte aus? In der 
Zinkhutte lief die Arbeit auf Hochtou- 
ren. Die Kamine schafften es kaum, 
den Qualm in die Luft zu blasen. Eine 
Schwefelsaure-Fabrik warhinzugekom- 
men. Es roch wie hunderttausend faule 
Eier. Baume, Straucher, kurz, alles 
Griin verdorrte, verdarb. Eine milli- 
meterdicke graue Staubschicht legte 
sich auf alles. Der Ausblick aus dem 
Kiichenfenster des Leimgardtsfeldes 
war noch trubseliger geworden.

Wie verhielten sich die Menschen, 
die Nachbarn zu dem ,,Staatsfeind",der 
ich war? Von alien, die mich kannten, 
die von meinem Schicksal wuliten, 
wurde ich herzlich willkommen ge- 
heilien. Es gab nur einige Wenige, die 
einen Bogen urn mich machten. Es gab 
keinen, der mich beschimpfte. Die 
Nachbarschaft aus der Zeit vor meiner. 
Verhaftung hatte standgehalten.
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Es kamen Bombennachte. Wohnun• 
gen, Geschafte und Betriebe wurden 
zerstort. Wir sehnten das Ende des 
Krieges und damit das Ende des Nazi- 
terrors herbei.

Eine politische Widerstandsarbeit 
war kaum moglich. Man traf sich zwar 
noch bei einigen Gelegenheiten, driick- 
te sich die Hand und vergewissertesich, 
daB der Andere noch so dachte wie 
man selbst. Je naher das Ende des 
Krieges kam, je naher die Alliierten 
Essen riickten, urn so wilder gebarde- 
ten sich die Nazis. Ein Augenzwinkern 
konnte schon den Tod bedeuten. Die 
Henker hatten Hochkonjunktur. Und 
trotzdem: Es gab noch Mut!

Mitte Marz 1945 kursierte auf der 
 Zeche Wolfsbank" das Gerucht, daB״
der Schacht von der SA gesprengt wer- 
den solle. Die ehemaligen Betriebsrats- 
mitglieder WILHELM BRINKMANN 
BERNHARD LUMMER und ALBERT 
MARRECK waren sich einig, daU das 
verhindert werden mijsse. Sie verstan- 
digten eine Anzahl vertrauenswiirdiger 
Kumpel. Da auf Wolfsbank nicht mehr 
gefdrdert wurde, also kaum noch Leu- 
te auf der Anlage waren, legten sich 
mehrerc Kumpel auf die Lauer urn zu 
verhindern.daB die SA auf den Zechen- 
platz kam. Marreck und einige andere 
hatten Pistolen. Eines Tages wares so• 
weit. Ein SA-Trupp erschien. Lummer 
und Marreck gingen zum Betriebsfiih- 
rer. Marreck ging in das Biiro und er- 
klarte dem Betriebsfuhrer: ״Ich fiber-

nehme jetzt den Betrieb. Sie gehen 
jetzt hinaus und fordern die SA auf, 
den Zechenplatz zu verlassen. Sie kon- 
nen mich auch bei der SA anzeigen, 
aber die Kumpels wissen, daB ich hier 
bei Ihnen bin. Wir werden uns zur 
Wehr setzen und nicht mit Eicrkohlen 
werfen." Bei diesen Worten zeigte er 
seine Pistole. Der Betriebsfuhrer ging 
dann zu den SA-Leuten und erreichte, 
daB s!e den Zcchenplatz verlieBen 
Lummer und Marreck setzten dann 
durch, dali der bis 1933 amticrende 

Abb. 11.■Nach dem GrofiMgriff IQ4J Bergeborbeck: Ecke ffaus

Betriebsrat wieder eingesetzt wurde 
und von den Nazis entlassene Mitglie- 
der wieder eingestellt wurden. So blieb 
die ״Zeche Wolfsbank" erhalten, bis 
sie dann bei dem groKen Zechenster- 
ben auch stillgelegt werden mulite.

Auf ,,Levin" geschah folgendes:
Die Amerikaner lagen jenseits des 
Kanals und schossen von dort nach 
Borbeck hinein. Sie trafen auch den 
Schacht Levin. Es konnte nicht mchr 
gearbeitet werden. Ein Freund Anton 
□outers, MAX CZAIKOWSKI, und 



einige andere sorgten dafur, daft die 
Entwasserungspumpen weiterliefen. 
Als auch die durch BeschuB ausfielen, 
holten die Kumpels die Pferde aus dem 
Schacht. Als der Krieg zu Ende war, 
begannen sie, mit Fdrderwagen das 
Wasser aus dem Schacht herauszuho- 
len. So verhinderten sie, dad Levin 
total absoff. Nach Reparatur der Pum- 
pen konnte die Forderung wieder auf- 
genommen werden.
Beginn des Wiedcraufbaus.
Kurz nach Ostern 1945 war filr Bor- 
beck der Krieg zu Ende. Amerika- 
nische Truppen kamen fiber den Kanal 
und besetzten Essen. Die ersten 
Wochen waren aufregend und nicht be• 
sonders gut fur die Bevolkerung. Die 
Lebensmittelversorgung war zusam- 
mengebrochen. Von den Nazis nach 
Essen verschleppte auslandische Ar- 
beitskrafte waren auf sich selbst ange- 
wiesen. Viele rotteten sich zusammen 
und nahmen sich mit Gewalt das, was 
sie brauchten. Es gab Tote dabei.

Die Besatzungsbehorden iibernah- 
men die Verwaltung der Stadt Essen. 
Oberbiirgermeister DI LLGARDT wur- 
de abgesetzt und festgenommen. Mit- 
glieder der ehemaligen, von den Nazis 
verbotenen Parteien bildeten einen 
Biirgerausschuli fur Essen und forder- 
ten vom englischen Stadtkommandan- 
ten Mitspracherecht in der Verwaltung. 
Es wurde ihnen zugebilligt, als Berater 
des neuen Oberbiirgermeisters DR. 
ROSENDAHL tatig zu sein.

Namen des Essener Burgerausschusses 
1945.

Eswarenu. a.:
HEINRICH STRUNK, DR. HANS 
TOUSSAINT, HEINRICH SCHEPP- 
MANN, MATHILDE KAISER, alle 
CDU.
WILHELM NIESWANDT, ARTUR 
FRITSCH, GUSTAV PETERS, alle 
SPD.
Von der KPD MAX WOZNIAKOW- 
SKI, HEINZ RENNER.
Vom Zentrum DR. HEINRICH STEF- 
FENSMEIER und HANS KALLEN. 
Vertreter waren: FRITZ NIERMANN 
und FRITZ HORSTMANN von der 
CDU, HERMANN KLEVER von der 
SPD.

In den Stadtteilen bildeten sich 
antifaschistische Ausschusse, die sich 
um die Belange der Bevolkerung, 
StraBenraumung usw. kummerten. So 
auch in Borbeck: Schon im Juni 1945 
trafen sich Vertreter aller demokrati- 
schen Richtungen (Parteien gab es 
noch nicht).

In Borbeck waren es:
WILHELM WIMMER (CDU), HER- 
MANN ROTTHAUSER, GUSTAV 
STREICH, OTTO KAMMAN sen. 
(alle drei SPD), FRANZ DOSING. 
AUGUST NITTNER, GERHARD 
GERLINGS (von der KPD).

Das sind Namen, die mir noch ge- 
laufig sind, andere habe ich leider ver- 
gessen.

Aus diesen Antifa-Ausschussen ent- 
standen dann die Burgerausschiisse, die 
vom Rat der Stadt Essen als beratende 
Gremien durch eine. Satzung legiti- 
miert wurden, bis sie 1975 durch die 
jetzigen Bezirksvertretungen abgelost 
wurden.

Die weitere Entwicklung der Stadt 
Essen, Borbecks und der Zinkhutte 
im Laufe der Jahre ist bekannt und ge- 
hbrt nicht mehr zu meinem Thema. 
Nur so viel: Da, wo die Zinkhutte einst 
stand, ist freies Feld und wartet auf 
neue Belebung. Die Zinkhutte aber 
lebt noch weiter, im Norden, in Vogel- 
heim, und sie stinkt auch nicht mehr 
so. Da, wo die Zechen waren, sind 
viele andere Betriebe.

Oft werde ich gefragt: Was habt ihr 
durch euren Widerstand erreicht, 
waren die vielen Menschenopfer nicht 
vergebens? Zugegeben; Wir haben es 
nicht geschafft, Adolf Hitler und seine 
Schergen zu sturzen.,Es bedurfte des 
Sieges der Alliierten in dem von Hitler 
begonnenen Krieg, um das Mordregi- 
ment zu beseitigen.

Aber umsonst war unser Widerstand 
nicht. Die uberzeugten Nazigegner 
wurden durch ihn ermutigt, durchzu- 
halten, und standen dann 1945 sofort 
zum Aufbau des neuen. demokrati- 
schon Staates zur Verfugung. Aulier- 
dem straft dieser Widerstand alle jene 
Lugon, die da behaupten, alle Deut- 
schen seien Nazis gewesen, niemand 
habe sich gegen Hitler gewehrt.



ERNST SCHMIDT

Einige Daten zu Ereignissen rund 
1933-1945

um die Zinkhutte.

Reichstagswahl Bochold
31.7.1932 Vogelheim

Bor beck 
gesamt 
Essen 
gesamt 
Reich 
gesamt 

Reichstagswahl Bochold
6.11.1932 Vogelhejm 

Borbeck 
gesamt 
Essen 
gesamt 
Reich 
gesamt

Reichstagswahl Bochold 
5.3.1933 ' Vogelheim 

Borbeck 
gesamt 
Essen 
gesamt 
Reich 
gesamt 

Bochold 
Vogelheim 
Borbeck . 
gesamt 
Essen 
gesamt : 

gewahlten Abgcordneten :

■Zentrum KPD
31.4
26.4

34.5
38.8

SPD

7.9
13.9

NSDAP DNVP CSV
~U~

1.2
21.9
17.2

2.0
1.7

37.4 28.9 10.3 ’ 19.3 2.4 1.0

30.7 25.2 12.7 24.0 4.0 1.5

15.7

33.2
27.3

14.3

33.8
38.0

21.6

7.4
13.5

37.3

20.1
15.8

5.9

3.3
3.3

1.3
1.3

Stadt- 
verordneten- 
wahlen 
12.3.1933

Zahl der

38.1 28.0 9.9 17.7

31.0 25.4 11.7 21.5

15.0 16.9 20.4 33.1
32.6 27.3 7.2 28.4

1 27.2 31.3 13.1 23.1

37.2 22.3 9.4 25.4

30.1 19.9 10.8 30.6

14.0 12.3 18.3 43.9
36.2 19.1 6.4 32.2
31.5 22.1 12.0 27.9

41.6 14.6 8.4 28,7

33 9 136 9.9 33.1
32 12 9 31

3.8

6.2

8.5

3.6
3.8

4.2

6.1

8.0

4.1
4.5

4.7

6.3

6

1.2

1.8

1.3
1.3

1.1

1.4

1.3
1.1

1.0

1.3

1

Wahlergebnisse
der sechs starksten Parteien rund um 
die Zinkhutte in den Jahren 1932/33 
(in v. Hundert der abgegebenen Stim- 
men)
KPO --Kommunistisclit,״ Partei

Deutsch lands
SPO « Sozialdemokratische Parts! 

Doutsehlands
NSDAP • Nationalsozialistischa 

Deutsche Arbsiterpartei
UNVP = Deutschnationala Volkspartei 
Csv ־> Christlich sozialor Volksdienst

Ausgewahlte Daten zu Faschistnus 
Widerstand, Verfolgung und Krieg rund' 
um die Zinkhutte 1933—1945.

12.3.1933:
Bei den Stadtverordnetenwahlen woh- 
nen von den sechs starksten Parteien 
die folgenden Kandidaten rund um die 
Zinkhutte:
Zentrum:
•Wilhelm Daams, Arbeitersekretar, 
FeldstraBe 22; Jakob Dams. Gewerbe- 
lehrer, StolbergstraBe 93; Dr. Behler, 
stellvertr. Berufsschuldirektor, Germa- 
niastraBe 249
KPD:
Franz Didschun, StraBenbahner, Ger- 
maniastraBe 126; Johann Ehlert, 
GieBer, Haus-Bcrge-StraBe 197; *Alfred 
Herwig, Bergmann, Bergmuhle 173; 
Johann Klaus, Packer, Hulsmann- 
straBe 99; Johann Klusener, Bergmann 
HerderstraJSe 24; Wilhelm Maas, Berg- 
mann, HerderstraBe 52; Rudolf Mauch 
Roisterer, RechtstraBe 18; August Nitt- 
ner, Invalids, Bocholder StraBe'126.



SPD:
Anton Klein. Bergmann, Rechtstr 38. 
NSDAP:
*Horst Wolf, Innungsobermeister, 
Borbecker Str. 94; Georg Rickhey, 
Dipl.■Ing., Weizenstrata 17a.
DNVP:
Emil Bierbrauer, Burqbeamter, Germa- 
niastrata 245.
CSV:
Adolf Schmidt, Hufschmied, Feld- 
strata 32; Richard Teubner, Berg- 
mann, Herderstrata 12.

*Diese Kandidaten wurden als Abge- 
ordnete gewahlt.

25.9.1933:
SA• und Polizeiaktion gegen Arbeiter- 
viertel im Stadtteil Bochold. 1782 SA- 
Leute und 173 Polizei- und !Criminal- 
beamte tref fort sich um 6 Uhr auf dem 
Germania-Sportplatz und durchsuchen 
anschlietand alle Wohnungen im Ge- 
biet Scholerpad, Kessel-, Hasen-, Eck-, 
Kamp- und Haardtstrata. Die ,,Natio- 
nal-Zeitung" iiberschreibt anderntags 
ihre Berichterstattung daruber mit den 
Worten: ״Staatsfeinde, hiitet Euch!" 
Sie beendet ihn mit der Drohung: 
"!Wehe denen, die erwischtwerden״

26.9.1933:
Nach dem Vorbild vom Vortage lauft 
eine gleiche SA- und Polizeiaktion 
gegen die Bewohner des Snatgangs und 
Umgebung.

7.1.1935:
Der II. Strafsenat des Oberlandesge- 
richtes Hamm fallt im Schwurgerichts- 
saal des Landgerichtes Essen das Urteil 
gegen 70 Mitglieder einer kommunisti- 
schen Widerstandsgruppe. Von ihnen 
wohnten rund um die Zinkhutte: 
Gustav Barkleit, Walzwerkarbeiter, 
Stolbergstrata 105; Gustav Berg, Berg- 
mann, Kraftstrata 20; Heinrich Bosch, 
Schlosser, Armstrata 14; Max Czai- 
kowski, Bergmann, Heimstrata 63; 
Anton Deuter, Bergmann, Bocholder 
Strata 296; Otto Dobronz, Weichen- 
steller, Heegstrata 73; Julius Gallein, 
Huttenarbeiter, Bocholder Strata 267; 
Ludwig Gutzmann, Hilfsarbeiter, 
Rechtstrata 18; Eduard Jackzsties, 
Bergmann, Bergmuhle 87; Gustav 
Lawrenz, Bergmann, Friesenauc 2; 
Rudolf Mauch, Polsterer, Rechtstrata 
18; Anton Sander, Beizer, Jahnstrata 
26; Franz Sahm, Stratanbahner, Prin- 
zenstrata 12; Richard Schmidtke, Berg- 
mann, Bocholder Strata 49. Sie wur- 
den beschuldigt, ,.gemeinschaftlich 
und fortgesetzt handelnd das hochver- 
raterische Unternehmen, die Verfas- 
sung des deutschen Reiches mit Ge- 
wait Oder durch Drohung mit Gewalt 
zu andern, vorbereitet zu haben, und 
zwar indem die Tat darauf gerichtet 
war,

1. zur Vorbereitung des Hochver- 
rats einen organisatorischen Zusam- 
menhang herzustellen Oder aufrechtzu- 
erhalten.

2 die Massen durch Herstellung 
oder Verbreitung von Schriften zu 
beeinflussen."

Die Strafen fur die genannten Bor- 
becker rund um die Zinkhutte beliefen 
sich auf 44 Jahre und 3 Monate Zucht- 
haus und 2 Jahre und 6 Monate Ge- 
fangnis.

1.5.1935:.
Die Gestapo sprengt die illegale Mai- 
feier Essener Sozialdemokraten, die in 
der Gaststatte ,.Alte Burg" stattfinden 
soilte. Unter den Festgenommenen die 
drei Borbecker Georg Einig, Schmied, 
Heegstrata 41; Otto Meister,Schlosser, 
Am Brauhaus24; Hermann Rotthauser, 
Bauarbeiter, Rabenhorst 105.

9.7.1936:
Der II. Strafsenat des Oberlandesge- 
richtes Hamm fallt am 9.7.1936 ein 
Urteil uber 58 Mitglieder einer sozial- 
demokratischen Widerstandsgruppe 
aus dem Ruhrgebiet.

Sie wurden beschuldigt, ,,das von 
der SPD betriebene hochverraterische 
Unternehmen, die Verfassung des 
Reichs mit Gewalt Oder Drohung mit 
Gewalt zu andern, vorbereitet zu 
haben, und zwar indem die Tat der 
Angeklagten darauf gerichtet war, zur 
Vorbereitung des Hochverrats einen 
organisatorischen Zusammenhang her- 
zustellen Oder aufrecht zu erhalten", 
bzw. ״auf Beeinflussung der Massen 
durch Verbreitung von'Schriften". Die 
Liste der Angeklagten fuhrt an, der am
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1. Mai 1935 in Werden verhaftete Her- 
. mann Rotthauser, Rabenhorst 105. 
Von den Angeklagten wohnen rund 
urn die Zinkhutte:

Georg Einig, Schmied, HeegstraBe 
41; Johann Klein, Waschearbeiter, 
Bergmuhle 122; Karl Koch, StraBen- 
bahner, ErdwegstraBe 25; Max Marx, 
Bergmann, Bergmuhle 13. Auch der 
am 1.5.1933 in Werden verhaftete 
Otto Meister und der Borbecker Wil- 
helm Johren, Friseur, Heckelsberg 17, 
sind unter den Angeklagten.

Das Urteil gegen alle genannten 
Antifaschisten belauft sich auf 9 Jahre 
und 7 Monate Zuchthaus und 4 Jahre 
und 1 Monat Gefangnis.

2.4.1937:
In einem ehemaligen Kartoffellager, 
HafenstraBe 25, wird Pastor August 
Penz von Pastor Bottcher ordiniert.

■ Ihm wird unter Assistenz von Pastor 
Busch das Amt eines Predigers und 
Seelsorgers der Evangelischen Be- 
kenntnisgemeinde in Bergeborbeck 
ubertragen. Der Gottesdienst fand 
dort statt, weil Pfarrer Viebahn, Pro- 
pagandist fur die Glaubensbewegung 
 -Deutsche Christen", der Bekennen״
den Gemeinde die Kirche verwehrte.

22.4.1937:
Der Volksgerichtshof, II. Senat, fallt 
ein Urteil gegen sieben Mitglieder einer 
sozialdemokratischen Widerstands- 
gruppe. Unter den Verurteilten ist 
auch der in Nachbarschaft zur Zink- 
hutte lebende Gustav Streich, Schrift- 

setzer, Leimgardtsfeld 14. Nach Auf- 
fassung des Senates habe er eine 
 erhebliche Rolle in dem Aufbau der״
illegalen SPD in seinem Wohngebiet ge- 
spielt”. Streich sei, so meint der Senat, 
 zielbewuBt und umfassend fur die״
illegale SPD tatig" gewesen.

Gustav Streich, der am 5.3.1936 
verhaftet worden war, wird vom Volks- 
gerichtshof zu einer Zuchthausstrafe 
von 5 Jahren verurteilt.

21.6.1937:
Ernst Loh, Pfarrer des vierten Pfarr- 
bezirks der Evangelischen Bekenntnis• 
gemeinda Borbeck, der im Kruppsaal, 
StolbergstraBe, seine Gottesdienste ab- 
hielt, wird von der Gestapo zu einer 
Geldstrafe von 50,00 Reichsmark ver- 
urteilt, weil er in einer am 30.5.1937 
gehaltenen Predigt gesagt hatte: Der 
Grundsatz, diene deinem Volk, dann 
dienst du Gott, ist unwahr. Erst muB 
man Gott dienen und dann kann man 
dem Volk dienen.

17.10.1937:
Pfarrer Ernst Loh, DachstraBe 54, 
Seelsorger der Kruppsaalgemeinde, 
StolbergstraBe, von der Gestapo vor- 
ubergehend festgenommen.

9./10.11.1938:
Die jiidischen Geschafte rings urn die 
Zinkhutte werden wie uberall im 
Reich mutwillig zerstort. Stellvertre■ 
tend fur die Betroffenen seien die 
Geschafte Rohr, Stern, Loewenstein 
u. a. rund urn den Borbecker Markt 
genannt.

1939:
Anton Deuter, Bocholder StraBe 296, 
im KZ Buchenwald umgekommen. 

23.5.1940:
Pater Reinhold Unterbarg, aufgewach- 
sen auf dem Brauk in Bergeborbeck, 
zuletzt Superior des Exerzitienhauses 
 -Heilandsfriede", im KZ Sachsenhau״
sen umgekommen. Er 1st beigesetzt 
auf dem Friedhof an der Haus-Horl- 
Stralie.

8.11.1940:
Borbeck beklagt die ersten Toten nach 
einem Luftangriff. Es sind drei Man- 
ner, die auf der Zeche Carolus-Magnus 
in Nachbarschaft zur Zinkhutte ihr 
Leben verloren.

20.1.1941:
Stanislaus Smok, Bergmann, Robert- 
StraBe 13, ein Zeuge Jehovas, wird 
vom Sondergericht Essen wegen seiner 
Tatigkeit fur diese Vereinigung zu 
einer Gefangnisstrafe von 2 Jahren und 
6 Monaten verurtei It.

5.8.1941:
Das St. Johannes-Stift der Salesianer, 
Borbecker Stralie 15 (heute Theodor- 
Hartz-StraUe), wird durch die Gestapo 
geschlossen. Die hier tatigen Patres 
miissen innerhalb weniger Stunden das 
Haus verlassen und erhalten Aufent• 
haltsgebot fur das Haus der Salesianer 
in Helenenberg/Trier. Grund: Man be- 
wertete ihre Tatigkeit als einen Ver- 
such, die Jugend ״der Kirche zu orhal- 
ten".



26.3.1942:
Um 23 Uhr schlagt eine Bombe in das 
Haus ZinkstraBe 9 ein. Insgesamt wer- 
den 14 Menschen (5 Manner, 1 Frau 
und 8 Kinder) tot aus den Triimmern 
geborgen. 6 Tote waren Angehdrige 
der Familie Schluter.

22.4.1942:
Stellvertretend fur die zahlreichen 
judischen Menschen, die aus Borbeck 
und rund um die Zinkhutte den Weg 
in die Vernichtung antraten, sei ge- 
nannt Engelbert Ayon, SpielstraBe 6. 
Der damals erst 17jahrige Junge wird 
nach Izbica verschleppt. Seine Spur 
verlauft im Dunkeln.

23.8.1942:
Pater Theodor Hartz, Direktor des am 
5.8.1941 durch die Gestapo geschlos- 
senen St. Johannes-Stift der Salesianer, 
Borbecker StraBe 15, im KZ Dachau 
umgekommen. Am 5.6.1942 hatte das 
Reichssicherheitshauptamt gegen den 
nach der SchlieBung des Hauses in Bor- 
beck nunmehr in Helenenberg/Trier 
wohnenden Salesianerpater ,,Schutz- 
haft und Uberfuhrung in das Konzen- 
trationslager Dachau" angeordnet. Die 
Urne mit der Asche des Toten wurde 
auf dem katholischen Friedhof an der 
Hulsmannstrafie in der Gruft der Sale- 
sianer beigesetzt.

5.1.1943:
Ludwig Gutzmann, RechtstraBe 8, im 
Konzentrationslager. Sachsenhausen 
urns Leben gekommen. Als Mitglied 
einer kommunistischen Widerstands- 

gruppe war er 1935 zu 7 Jahren Zucht- 
haus und anschlieBend in das KZ uber- 
fuhrt warden.

12.3.1943:
Borbeck und die Gegend rings um die 
Zinkhutte erleben den verlustreichsten 
GroBangriff alliierter Luftstreitkrafte. 
Im Totenbuch stehen die Namen von 
150 Menschen (85 Manner und 38 
Frauen, 4 Madchen und 8 Jungen. 15 
Leichen waren nicht zu identifizieren). 

■Unter den Toten befanden sich 82 
Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter. 
Fast alle von ihnen waren in Lagern 
rund um die Zinkhutte untergebracht 
gewesen. (Gaufeld, Sulterkamp, Heeg- 
straBe, Haus-Berge-StraBe, Spenle- 
straBe).

26.7.1943:
Erneuter GroBangriff alliierter Luft- 
streitkrafte auf Borbeck. 108 Tote 
werden spater gezahlt (55 Manner und 
47 Frauen, 3 Madchen und 3 Jungen). 
Wieder sind 51 Kriegsgefangene und 
Zwangsarbeiter unter den Toten. Im 
K riegsgef angenenlager Luschershof- 
straBe waren es allein 20 Manner und 
14 Frauen aus der Sowjetunion.

26.3.1944:
Ein neuer Luftangriff auf Borbeck for- 
dert 73 Menschenleben (49 Manner, 
20 Frauen, 2 Madchen und 2 Jungen), 
unter ihnen 32 Kriegsgefangene und 
Zwangsarbeiter, vorwiegend aus der 
Sowjetunion. Einer. von ihnen, Peter 
Trotschtschenko, war erst 141/2 Jahre 
alt.

30.9,1944: י
Das Oberlandesgericht Hamm verur- |
teilt wegen ,,Wehrkraftzersetzung" sie- j׳
ben Zeugen Jehovas, unter ihnen sechs 
Borbecker. Rund um die Zinkhutte j
wohnen: j
Luise Skrypczak, Hausfrau, Bottroper j

StraBe 462; Josef Skrypczak, Brotfah- I
rer, Bottroper StraBe 462; Anton Cret- I
nik, Bergmann, HugostraBe 6. Das !
Schicksal des Letztgenannten blieb bis j
heute im Dunkcln. Zu fiinf Jahren ן 
Zuchthaus verurteilt, war er in ver- ן
schiedenen Strafanstalten. Am 25.4. ׳ I
1945 ging er mit einem Transport in 1' 
das KZ Dachau. In Geisenhausen uber- ! 
rollten amerikanische Truppen diesen 
Transport und befreiten die Haftlinge. 
Von Anton Cretnik aber fehlte jede 
Spur. Der 8.5.1945, der Tag der Be- ;
freiung vom Faschismus, gilt fur ihn als j
amtlicher Todestag. '

25.10.1944: 1
Gegen 15 Uhr bebt in Borbeck die 
Erde. Ein Tagesangriff der alliierten 
Luftflotte kostet 147 Menschen das ■ 
Leben (72 Manner, 59 Frauen, 7 Mad- I 
chen, 9 Knaben). Uberall fallen Bom- | 
ben und sterben Menschen. Es ist dor j■ 
schrecklichste Angriff des Krieges. Aus j' 
der Liste des Schreckens einige grau- ! 
sige Begebenheiten rund um die Zink- I
hijtte: ו

Im Stollen an der StolbergstraBe ן
werden 32 Menschen getotet. Sie !׳
wohnten allesamt in der Prinzen-, •1

Klopstock- und FeldstraBe. Ein Mad- !׳
:1
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chen wohnte am Duppehberg.
Der von Bomben getroffene Asbeck- 

Bunker, nahe der Bergmuhle, begrabt 
15 Menschenleben unter sich. Im 
Stollen an der NeustraBe kommen 
7 Menschen urns Leben. In vielen 
Familien kehrt Trauer ein.

19.12.1944:
Johannes Klein, Bergmuhle 122, einer 
der vom Oberlandesgericht Hamm am 
9.7.1936 verurteilten Angehdrigen 
einer sozialdemokratischen Wider- 
standsgruppe, nach StrafverbuBung 
und KZ-Aufenthalt in ein Straf- 
bataillon gesteckt, verliert hier sein 
Leben.

13.3.1945:
Unter diesem Datum steht der erste 
Tote Borbecks, bei dem als Todes- 
ursache ,,Feindliche Artillerie" ange- 
geben ist Die Gegend rund um die 
Zinkhutte ist Front geworden.

Bilanz des Luftkrieges auf Borbeck.
Nach 1162 Fliegeralarmen mit 272 
Angriffen sind in GroB-Essen fast 
7000 Menschen urns Leben gekom- 
men. 960 davon auf Borbecker Gebiet. 
Unter ihnen befanden sich 198 Kriegs- 
gefangene und Zwangsarbciter. 40 von 
ihnen waren Frauen und Madchen, 
129 in der Sowjotunion zu Hauso, 13 
in Polen, 36 in Frankreich, 5 in Hol- 
land, 4 in Belgien, 2 in Italien, 1 in 
der Tschechoslowakei, und bei 18 ist 
die Nationalitat nicht zu ermitteln.

Von den 762 Zivilpsrsonen waren 

408 Manner, 249 Frauen, 44 Madchen 
bis zu 14 Jahren, 61 Knaben bis zu 14 
Jahren. Die Borbecker Sterbebucher 
auf dem Standesamt von 1940—1945 
sind eine Chronik des Schreckens.

10.4,1945:
Amerikanische Truppen besetzen Bor- 
beck. Zwar ist der Krieg noch nicht zu 
Ende, aber fortan schweigen rings um 
die Zinkhutte die Waffen, fallen keine 
Bomben mehr.

Einen Monat spater ist der Krieg in 
Europa beendet.
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Die Ausstellung ,Widerstand und Verfolgung in Essen 1933-194b' verdankt 
ihr Zustandekommen in hohem MaBe den Burgern dieser Stadt. Die Ausstel- 
lung ihrerseits regt an, weitere wichtige Ookumente und tnformationen an 
die Aite Synagoge heranzutragen. Auf diese Weise wird die Ausstellung ver■ 
vollstandigt, neue Arbeitsschwerpunkte (z. B. ״Lager in Essen", ״Juden in 
Essen"} werden gewonnen. Veranstaltungen verschiedener Art bieten eine 
weitere Moglichkeit der Mitarbeit der Burger: Schiller fiihren Szenen zur 
Bucherverbrennung auf Oder maehen selbst im Eingangsbereich eine Aus- 
stellung, Schriftsteller lesen Texin uber ihre Form der Vergangenheits- 
bewaltigung, Kunst- Oder Fotoausstellungen erweitern einzelne Aspekte, 
jiidisches Leben wird vorgestellt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der 
Kooperation mit anderen Einrichtungen, denen diese Art von geschicht- 
lichem Biirgorzentrum am Herzen liegt. Hier bleibt vie! Baum fur Initia- 
tiven.

Diese Informationsbroschure ist eine Veroffentlichung des Kulturamtes der 
Stadt Essen. Sie soil den Besuchern der Ausstellung eine ersle Orientierung 
ermdghchen.
Dio Stadt Essen bedankt sich fur die Mitwirkung von uber 100 Essener Bijr■ 
gern, der Arch ivsamm lung Ernst Schmidt, Essen, den Archiven der VVN 
Essen und Dusseldorf, der BBC London, dem Bundesarchiv Koblenz, dem 
Deutschen Rundfunkarchiv Frankfurt, der Deutschon Wochenschau, Ham- 
burg, der Friednch-Ebert-Stiftung / Archiv der sozialcn Demokratie, Bonn, 
dar Gedenkstatte Ernst Tbalmann, Hamburg, dem Hauptstaatsarchiv, Dussel- 
dorf der Jiidischen Kultusgcrnomde Essen, der Oberstaatsanwaltschaft in 
Hamrn. dem Stadtarchiv und der Stadtbildstelle Essen, der Transit-Film Mun- 
chan u. a. Der Nachdruck der Broschiire kam mit Hilfo von Mitteln der 
Alfned Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung zustande.

An der Ausstellung wirkten mit:

Gesamtgestaltung:

Inhalthche und wissan- 
schaftliche Konzeption:

Beratung und Mitarbeit:

W. A Schneider-Sernem. Hamburg

Dr. Detlev Peukert, Ernst Schmidt, 
Gustav Streich

Dr. K. O. Bogumil, Benno Reicher, 
Rolf Schwobke

Geschaftsfuhrung 
und Organisation:

Graphischo 
Weiterverarbeitung 
der Bildtafeln:

Text und Gestaltung 
der Broschiire:

Fotos:

Satz und Druck;
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Kulturamt der Stadt Essen

Bildwerk Dortmund

Thomas Rather
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Halfer 81 Schmitt, Essen
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Ausstellung ״Widerstand und verfolgung
Olfnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bls 18 Uhr
Fuhrungen mlltwochs 1S Uhr, sonntags 11 Uhr und nach Verelnbarang • 
Handblbliothek AuBerdem Sonderveranstaltungen, Kurse, Seminars 
und Sonderausstellungen. ,
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Bilanz nach der ״Sauberung" der Essener Stadtbibllothelt

Die Ausstellung in der Alt!•״ Synagoge halt im Eingangsbereich eine Hand• 
bibliothek fur Jeden bereit Einige hundert Bucher zum Thema werden ange• 
boten. Zur ersten Information - auch fur die private Anschaffung geeignet - 
schlagt der beratende Arbeitskrels folgende Werke vor:
• Aleff, Eberhard (Hrsg,): Das Dutt■: Reich, 8 Auflatje, Hannover 1078 

(Fackeltrager) 20 I'M (k.inn bei der Landeszentrale fur politische Bildung 
koitenlos angefordert werden)

• Focke, Harald und Reimer, Uwe: Alltag unterm Hakenkreuz Wie die 
Nazis das I!•Hen der Deutschen veranderten (rororo aktuell 4431) 5,80 DM

• Band 2: Alltag der Entrechteten (rororoTaschenbuch, Reinbek/fHamburg)
6,80 DM •

• Hofer, Walter (Hrsg.): Dor Nationalsozialismus, Dokumente 1933—45 
(Fischer Bucherei Bd, 172) 7,80 DM

• Kiihnl, Reinhard: Der deutsche Faschismus in Quellon und Dokumenten, 
(Pahl-Rugenitein, Kleine Bibliothek Bd. 62) 9,80 DM

• Peukert, Detlev: Ruhrarbeiter gegen den Faschismus, Dokumentation 
uber den Widerstand im Ruhrgebiet 1933—1945 (Roderberg) 23,80 DM

Sie vergrlffen sich auch an BUchern und Blldern'

Die Abbildung auf dieser Seite zeigt eines von vieian Dokumenten 
aus der Ausstellung, Die Nsziprapaganda feierte selbst noch die' 
Pleiten des Regimes als Erfolga. So wurde auch der Ruckgang der 
Ausleihziffern der Stadtbibliothek mit dieser nebenstehenden 
Bilanz ideologisch varbramt. Nach der Bucherverbrennung auf dem 
Hof der Helmhoitz-Schule (19 Mai 1933) und auf dem Gerling• 
platz (21, Juni 1933) wurden bis 1937 rund ein Drittel weniger 
Bucher ausgeliehen■ Die Ausstellung dokumentiert auch das an- 
schaulich,

Als sich die Nationalsozialisten an BUchern vergingen, bekannte der 
Parteigenosse Euringer der NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei): ״Ich sltze auf dem Sessel der Stadtbucherei und 
bin damit beauftragt, einen neuen Geist in die Stadtbibliothek hin■ 
einzutragen. Die Proleten haben nicht etwa das gelesen, was ihre 
Seele verlangte, sondern etwas, was ihnen die Drahtzieher der mar- 
xistischen Internationale zuschoben, um aus ihnen ein willfahriges 
Objekt zu machen ... Wir werden vor alien Dingen dafur sorgen, 
da(S unter 13 Tierbuchern fur die Kinder sich nicht lOauslandische 
befinden."

So wie die Nationafsozialisten die Stadtbucherei ,,sauberten", so 
vergriffen sie sich auch an Bildwerken Als ״entartete Kunst" wur- 
den 1937 Werke vieler bakanntar Kunstl.er aus dem Essener 
Museum Folkwang entfernt. Den Nationalsozialisten 1st ,es auch 
gelungen, einige Kunstler fast vergessen zu machen, Auch den 
Essener Bildhauer Will Lammert traf dieses Schicksal, 1935 wurden 
seine Arbeiten als ,,Schulbeispiel kulturbolschewistischer Scham■ 
losigkeit" diffamiert Lammert hatte u. a, auf den zwei grolien 
Pylonen vor der Leichenhalle des Sudwestfriedhofs Sgrafitto-Bilder 
der Apostel geschaffen. Wie viele Werke bildender Kunstler wurden 
sie von den Nazis zerstbrt.

• Klellmann, Christoph/Pingel, Falk (Hrsg I: Qegnerdes Nationalsozialis• 
nr.. Frankfurt/New York 19B0 (Campus Verlag) 18 DM״

• Schmidt, Ernst: Lichter in der Flnsternli. Widerstand und Verfolgung in 
Essen 1033-1945 (Roderberg) 11 DM

• Steinberg, Hans-Josef: Widerstand und Verfolgung in Essen 1933-1S45 
(Verlag fur Literatur und Zeitgeschehen) 15 DM (vergrlffen; Bibliothek!)

• Schroter, Hermann: □eschichte und Schicksal der Essener Juden (Stadt 
Essen) 48 DM

• Bracher, Karl Dietrich: Die deutsche Diktatur, Entstehung, Struktur und
Folgen des Nationalsozialismus, Berlin (West) 1070 (Ullstein• Taschen- 
buch 35002) 19,80 DM . .

• Broszat, Martin: Der Staat Hitlers, dtv-Weltgeschichte des 20, Jahrhun- 
derts Bd, 9, 6, AufI., Miinchen 1078 (dtv 4008) 9,80 DM

Die Stadtbibliothek Essen bietet gleichfalIs eine umfangrelche Auswahl ein- 
schlggiger Literatur an. Das Biichervcrzeichnis (Sonderausgabe) liegt in der 
Alien Synagoge aus. ' ■ ■



FOr die Gegenwart der Demokratle aus der Geschichte lernen

Liebe MitbUfgerln und Heber Mitbiirgerl

Die Alte Synagoge als polltinchhistorische Statte des Gedacht- 
nisses und der Mahnung ist mil der Fertigstellung dieser Ausstel- 
lung eroffnet Der Kern unseres Dokumentationsforums fur Politik 
und Geschichte ware nicht ohne die Mithilfe der Essener Burger 
zustande gekommen Im MaM980 rief ich Sie auf, Erinnerungs- 
stiicke, Dokumente, Briefe, Iagebucher, Fotos und andere Dinge 
aus Ihrem private״ Besitz zum Gelingen dieser Ausstellung beizu■ 
steuern und diese einer groBeren Offentlichkeit in dem gebuhren- 
den Rahmen der Alton Synagoge zuganglich zu machen Die Esse- 
ner Burger haben sich meiner Bitte nicht verschlossen. Das Echo 
war groBer, als viele es erwartet batten Und so wird nicht al les, 
was fur die Ausstellung angeboten wurde, such in dieser schon ge- 
zeigt warden konnen. Doch es bleibt fur kiinftige Aufgaben in der 
Alten Synagoge
Die Leihgaben aus priyatem Besitz, vom Volksempfanger uber 
private Archive bis hin zum Judenstern zeigen, daB das Wort von 
der Vergangenheitsbewaltigung dutch das aktive Mittun des Burgers 
konkret und sehr lebendig warden kann Und das 1st unser Ziel: die 
Alte Synagoge zu einer lebendigen Einrichtung unserer Stadt aus■ 
zubauen Die Mitarbeit der Burger macht waiter Hoffnung, daB 
diese Statte des Gedachtnisses und Gewissens auch in Zukunft mit 
Leben arfullt sein wird Deshalb verbinde ich mit dem Dank fur die 
Mithilfe auch die Bitte, kunftig bei weiteren Projekten dieser Statte 
des Mahnens und der Versohnung mit unseren Mitburgern judischen 
Glaubens und den anderen Opfern des .Nationalsozlalismus mitzu• 
wirken Ich hoffe dabei vor allem auf eine lebhafte Begegnung der 
jungen Generation Die Alte Synagoge, dieser herrljche Bau aus 
dem Anfang unseres Jahrhunderts in Nachbarschaft unseres Rat- 
houses aus der Gegenwart, kann in den nachsten Jahren zu einem 
wichtigen Ort desGeisteslebens in unserer Stadt warden, in dem 
liber die Vergangenheit nachgedacht wird zum Wohle fur Gegen• 
wart und Zukunft
Die Alte Synagoge ist heute das Mahnmal von Essen Wir wissen, 
daB die Mahnung auch noch 35 Jahre nach Kriegsende notwendig 
ist: die Erfahrung des Nationalsoziallsmus soil und kann nicht ver־ 
gessen warden Solche Erfahrungen nicht zu verdrangen, sondern 
nuchtern und mit klarem Kopf zu verarbeiten, urn dann mit heiBem 
Herzen fur die Demokratie jedem Anfang von Unheil zu wehren - 
das ist unsere Aufgabe Deshalb haben wir der Mahnung und dem 
Gedenken eine fundierte historisch■■politische Information als 
Inhalt gegeben Das Vermachtnis der Verfolgten und der Frauen 
und Manner des Widefstandes in unserer Stadt fordert die Ausein־ 
andersetzung mit der jungsten Geschichte. □as ist notwendig, urn 
weiter unsere Demokratie zu sichern und zu festigen

Horst Katzor
Ober burger״mister der Stadt Essen

Bauztichnung 
von Professor 
Edmund Komar; 
Alte Synagoge, 
erbaut 1311-1913, 
von den National• 
sozialisten 1938 
ausgebrannt, seit , 
1980 Mstorinh■ 
politischts Doku• 
mentationtforum.

Alte Synagoge — Gedenkstatte und historischpolitisches
Dokumentationsforum
Neben dem Essener Rathaus steht der eigenwillige und schone Bau 
der Alien Synagoge, Das heutige Bild dokumentiert deutlicit die 
Folgen des Nationalsozlalismus: Tod und Vernichtung, Von der 
ursprunglichen Schonheit zeugt nur noch das wuchtige Mauerwerk; 
alias andere verging beim nationalsoziaiistischen Brand vom 
10, November 1938 in der sogenannten Reichskristallnacht; auch 
das Leben der moisten Mitglieder dar Essener judischen Gameinde, 
das die Nazis bis zu ihrem eigenen Ende 1945 systematisch verfolg- 
ten und ausloschten.
Bis 1980 diente die Synagoge nachjhrer provisorischen Wiederher• 
stellung verschiedenen kulturellen Zwecken, beherbergte u. a, das 
 -Nach ,״Deutsche Plakatmuseum״ Haus Industrieform" und das״
dem im Januar 1979 ein Brand groBe Teile der Industrieform-Aus• 
stellung zerstort hatte, empfahl der Altestenrat der Stadt, ein neues 
Nutzungskonzept zu finden. Ein Arbaitskreis aus Mitgliedern dar 
im Stadtparlament vertretenen Parteien, dem Kulturdezernenten, 
Vertretern dar Kirchen, der Judischen Kultusgemeinde, der Gesell- 
schaft fur christlich-judische Zusammenarbeit, der Universitat und 
das offentlichen Labans kam zu der Auffassung, die Alte Synagoge 
solle kiinftig historisch-politisches Dokumentationsforum sein: : 
jiingste Vergangenheit solle in Sammlung, Forschung und Vermitt 
lung aufgearbeitet warden, Unburokratisch schnell bewilligte der 
Rat erste Finanzmittel. Die Kulturverwaltung wurde mit der Real,־ 
sierung beauftragt. Ein klainer Arbaitskreis arbeitet sail 1979 an 
dar Verwirklichung des Kernstuckes dieses Forums, an der Aus- 
stellung ״Widerstand und Verfolgung in Essen 1933-1945" Kuril 
tig soil das Gebaude Statte das Gedenkens an die Opfer der natio- 
nalsozialistischen Gewalt sein, Statte der Begegnung, fur kulturelle 
und historisch-politische Ausstellungen, Vortrage, Diskussionen, 
Him״, Lesungen. Das Haus soil ein Ort der aktiven Auseinander- 
setzung mit der Geschichte warden. Die Alte Synagoge Essen soil 
lebendiges Mahnmal sein,



in Essen

Baittpie! einer Tafel von 68 der Ausstellung: BHdhintergrund die ausgebrann- 
te Ruine der Synagoge, im Vordergrund die Ruine eines AuBenlagers des KZ 
Buchenwald in Essen, daiu Dokumente und erklarender Text,

35 Jahre danach: Fragen Uber Fragen

Dort, wo vor 1938 der Thoraschrein in der Allan Synagoge stand, 
1st salt November 1900 ein bemerkenswertes Foto zu sehen. Es 1st 
alne der vielen Fotografien von Trummerlandschaften nach dem 
Kriege: eine St;1dt in Schutt und Asche, nur da und dort ragen 
aus der Wustenei aus Staub und Stein und verdrecktem Stahl einige 
Ruinen in den Himmel, Wir haben uns angewohnt, beim Betrach• 
ten solcher Bilder zu sagen, diese Ruinen stehen wie eine stumme . 
Mahnung gegen den Horizont; Nie wieder! Diese inzwischen allzu 
haufige irklarungmuliangesichts der beiden Ruinen zur handlungs• 
leltenden Wahrheit warden, Das Bild zeigt im Hintergrund, die 
Ruine der Synagoga Essen, der Haus-Torso im Vordergrund mar• 
kiert das Gelande der AuBenstelle Essen des Konzentrationslagers 
Buchenwald (Abbildung Seite 4); Eine ausgebrannte Synagoge und 
ein zerbombtes KZ - das ist alias ein Trummerbrei. Zwei geschun- 
dene Bauten einer toten Stadt legen Zeugnis ab von national• 
sozialistischer Vernichtung; Vernichtung im materiellen, im mora• 
lischeri Sinne und in dem des Lebens; und von der allzu vieler, die 
den Naziparolen folgten, nicht zuletzt von dem Laid der wenigen, 
die bereit waren, Widerstand zu leisten Diese erregende Fotografie 
wird zum erstenmal offentlich in dieser Ausstellung gezeigt, dieseit 
1980 in eben jenem — heute wiederhergestellten — Bauwerk statt• 
findet,

Doch da ist ein anderes Foto, das zwar nicht den Ernst des erstan 
vergessen lafit. aber doch Mut machen kann. Etwa zur gleichen 
Zeitaufgenommen wie das erste Bild,zeigt es die Li mbecker Strata: 
die Stadt ein Trummerhaufen (Abbildung Seite 5). Aber unterden 
Trummern regie sich etwas: jerhand bot in den einzig noch erhal• 
tenen Kellern MUtzen, Hute und Schirme an. Fast ein Symbol: die 
Generation nach 1945 muSte sich tief beugen und bucken, urn gut 
behutet mil dem Kopf wieder hochzukornmen.
Zwei Bilder einer Ausstallung,

35 Jahre nach dem Ends des Krieges wird in Essen versucht, die 
Vergange.nheit aufzuarbeiten, die dazu fuhrte, daB diese beiden Bil- 
der moglich wurden' Das Gotteshaus der Juden in einer Stadt, die 
von den Nazis ״judenfrei" gemacht wurda, und ein Konzentrations-, 
lager stehen als Zeugenfur 2650 Menschen, die rassische, politische, 
religiose und anderweitig grotanwahnsinnig-motivierte Verfolgung 
das Leben kostete; darunter allein 2500 Juden dieser Stadt, 55 Pro■ 
zent der Juden, die bis 1933 in Essen lebten. Sie stehen als Zeugen, 
fur die Menschen, die versucht haben, der Tyrannei zu trotzen, 
ilnen Sinn nicht vor ihr zu beugen, ja, die sie bekampften. Eine zer- 
storte Strata, aus deren Trummern erfolgreich die Menschen ihre 
Stadt wieder errichteten, steht fur die uber 32400 Essener Kriegs- 
toten, fur die 2554 auslandischen Kriegsgefangenen, Verschleppten 
und Zivilpersonen, die auf Essener Friedhofen beigesetzt wurden,

Wie konnte es dazu kommen? Hat niemand Widerstand geleistet? 
WuBte niemand, wohin der Weg fuhrte; als beispielsweise Hitlers ! 
Innenminister Hermann Goring 1933 am Tag vor den letzten halb- 



wegs freien Wahlen an der Gruga zynisch kundtat, da und dort 
werde zwar jemand miBhandelt, aber was mache das schon, denn 
wo gehobelt werde, da fielen eben Spans? Fragen uber Fragen,

35 Jahre nach Kriegsende versucht eine Stadt, die Fragen zu ihrer 
jungsten und schrecklichsten Vergangenheit zu beantworten.

Und einige wehrten sich
Die Ausstellung versucht, das komplexe Thema anschaulich zu 
machen: Wie jede andere Stadt hat Essen unter der nationalsozia- 
listischen Herrschaft gelitten - und einige ihrer Burger wehrten 
sich Bereits vor der Machtubernahme durch die Nationalsozialisten, 
erst recht danach, warden auch in dieser Stadt Ungeist, zugellose 
Gewalt und Terror sichtbar und spurbar Verfolgung. Vertrelbung 
und Deportation judischer Mitburger fanden statt, Die Schrecken 
des Boykotts judischer Geschafte, der Bucherverbrennung und des 
Brandes, der Synagoge waren gegenwartig, Die Gleichschaltung, 
die Unterdruckung der freien Meinung, die Bespitzelung und die 
Verhaftung Andersdenkender gehorten zum Alltag,
Und doch haben einige Mitburger dieser Stadt versucht, jeder auf 
seine Weise, der Tyrannei zu widerstehen Der Widerstand kam zu- 
erst aus der Arbeiterschaft, Von Mitgliedern der verbotenen Par• 
teien wurde er organisiert. Essen war aber auch ein geistiges Zen• 
trum der Bekennenden Kirche im Rheinland. Junge Leute pafiten 
sich nicht in der Hitler-Jugend (HJ) an und gingen statt zu milita- 
rischen Obungen auf Wanderungen. Katholiken steckten sich die 
Predigten des Kardinals von Galen zu, der gegen Naziverbrechen 
von der Kanzel redete. Burger verweigerten den I liilei Giul.', und 
hoben nicht wie Marionetten den Arm, Heimlich warden nachts 
Widerstandsschriften getippt und gedruckt, Selbst in Schutzen• 
graben an der Front machten sich Soldaten Luft, indem sie das 
NS-System auf KartengruUen kritisierten, Doch die Nazis reagierten 
darauf hysterisch: Todesstrafe fur einen Witz.

Mit 68 grofiformatigen Bildtafeln und mit uber 500 Dokumenten 
sowie mit vielen Gegenstanden und Materialien versucht die Aus- 
stellung sichtbar zu machen, wie
die Krisen der Republjk
den Weg ins ״Dritte Reich" offheten, Es wird versucht, am Essener 
Beispiel zu zeigen,
wie die Nazis an die Macht kamen.
Der Widerstand
von 1933 bis 1939 und der von 1939 bis 1945 kommt zu Wort.
Die Verfolgung und Vernichtung
der Juden,der Volksopposition, der alien Parteien, dec Widerstands- 
karnpfer, der Kriegsgefangenen und Fremdarbelter werden doku• 
mentisrt Und schlielilich werden .
die Befreiung 1S45
und der Wiederaufbau angesprochen, Am Ends eines Rundganges 
durclf die Ausstellung stehen stellvertretend neun
LebenslSufe Essener Antifaschisten
ganz unterschiedlicher, weltanschaulicher Herkunft,

 !den Triimmern beginnt es sich zu regent Limbecker StraOe kurz noch den ח/
Krieg.

Die Ausstellung macht das vielfaltige Thema vor allem durch Bild• 
material deutlich, Dabei wird versucht, mit knappen erlauternden 
Texten auszukommen, Doch auf nahezu jeder Tafel sind verschie* 
dene Dokumente zum Bildhintergrund zu sehen, Der Betrachter 1st 
dadurch in der Lage, selbst mit dem Angebot der Ausstellung zu 
arbeiten; er kann auswahlen, vergleichen und selbst Schlulifoigerun• 
gen ziehen Originaldokumente warden gezeigt, Wo das nicht mog-, 
lich war, 1st ein Faksimile des Dokumentes in Qriginalgrolie zu 
sehen Der Besucher der Ausstellung kann sich sein eigenes Urteil 
bilden Beispiel: Auf einer Tafel wird vom Schicksal des Juden 
Jacques Wrba berichtet, der In Essen festgenommen wurde, Sein ׳ 
Vergehen: er hatte keinen Judenstern getragen, Die ublichen, grau• 
sigen Stationen der Naziverfolgung: Geheime Staatspolizei 
(Gestapol, dann Deportation nach Auschwitz, Tod in der Gaskam- 
mer. Im Todestelegramm (Abbildung Saite 6) heillt es, Jacquis 
Wrba sei ,,im Urnenhain" von Auschwitz beigesetzt.



Pilme und Dias
In Tischvitrinen mit Schubladen warden'fur die Besucher weitere 

 Dokumente bereitgehalten, Jeder kann zudem Bildmaterial in drei ׳
Dia-Projektorenabrufen. Zum Ausstellungsangebot gehoren Video- 
sfreifen und Originalfilme aus der behandelten Zeit: zum Beispiel 
Ausschnitte aus der ״Deutschen Wochenschau״ und ein Amateur- 
film uber die NSDAP aus den 20er Jahren Die Alts Synagoge ver- 
fugt uber weitere Filme zum Thema NS-Zeit, u, a. Interviews mit 
uberlebenden Widerstandskampfern,
Jeder kann drucken

AuUer Bildern, Dokumenten und Filmen vervollstandigen drei- 
dimensionale Gegenstande das Bild aus der Zeit des Nationalsozia• 
lismus, Da steht beispielsweise in der Alten Synagoge eine alle 
Tiegelpresse Auf solch einer Presse druckte 1933 Franz Schmiedl 
die Verteidigungsrede des falschlich der Reichstagsbrandstiftung 
angeklagten Georgi Dimitroff Der Drucker arbeitete auf def dama- 

Jigen Hermann-Gdring-Stralle (Rutienscheider StraBe) Er druckte 
die flammende Rede !inter dem Titelblatt ,,Elektrowarme im Haus- 
halt" als Tarnschrift. In der Nahe dieser Druckmaschine ist das 
Nazi-Plakat zum Reichstagsbrand zu sehen (״Zerstampft den Korn- 
munismus - Zerschmettert die Sozialdemokratie"). Es wurde da- 
mals von Widerstandskampfern mit Aufklarungszetteln beklebt, die 
die Luge von der kommunistischen Brandstiftung zuruckwiesen. 
Jeder Besucher kann auf dieser Tiegelpresse zur Erinnerung ein
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Todestdegramm aus dBm Konzentradonslagcr Auschwitz.

Dig Druckerei auf dem Dachboden des Eyangelfochen Ggmeindehauses in 
der JulienstraBe,

Blatt der Tarnschrift ״Elektrowarme im Haushalt״ druckem Doch 
es kann nur ein vager Eindruck von dem Vorgang aus der Zeit im 
Nationalsozialismus sein. Wie es damals war in der kleinen Drucke■ 
rei, wenn nach Feierabend, ■nach Kondolenzbriefen und Visiten■ 
ka'rten, die Schrift gegen die NS-Justiz aus der Presse kam, ist nur 
zu ahnen und bleibt der Vorstellungskraft jedes einzelnen uber- 
lassen. Auch jener Schrank, der daneben aufgestellt ist, soil einen 
Eindruck aus dem Al I tag des Widerstands vermitteln: manchmal 
hat man Flugblatter in Schrariken getippt, damit der Nachbar nicht 
hfirte, was gsschah und die Gestapo benachrichtigte, Oder da ist 
beispielsweise das Fahrrad, Baujahr vor 1930, mit den dicken 
Ballonreifen: in den Retfen solcher Rader wurden lllegale Schriften 
von Holland nach Essen geschmuggelt.

Ausstellung fur Burger 
Ausstellung von Burgern

Zu den guten Erfahrungen der Ausstellungsvorbereitungen gehort 
die Mitarbeit׳ der Burger, Viele Dokumente, Fotografien, Gegen• 
stande und Materialien stammen aus Privatbesitz, Im Mai 198□ bat 
der Essener■ Oberburgermeister Horst Katzor die'Bevdlkerung in 
einem Aufruf, durch private Leihgaben zur Ausstellung beizutra- 
gen ״Vielleicht erinnern Sie sich noch an den kleinen Volksemp- 
fanger Er kostete damals, etwa 1936, funfunddreiBig Reichsmark, 
Nicht selten kostete ein Rundfunkgerat aber auch Leben Oder Frei• 

. belt von Widerstandlern, die wegen Abhorens der damals verbote• 
nen Sender verurfeilt wurden. War hat noch ein Radiogerat aus 
Jenen bitteren Tagen?" So fragte der Oberburgermeister Die Reso- 
nanz war enorm. Gegenstande von uber 100 Leihgebern komplet- 
tieren die Ausstellung, Da kamen Briefe von der Front herein.



Kriegstagebijcher, Schulhefte, Geburtstagskarten aus Konwntra־ 
tionslagern, auf denen spanische, italienische und franzosis! ״> Ga־ 
fangene ihren deutschen Mithaftlinger! baldige Freiheit wunst.hen. 
Flugblatter wurden gebracht, die die Alliierten mit Bomben uber 
dem Ruhrgebiet abwarfen: das Sammeln dieser Flugblatter konnte 
die Todesstrafe zur Folge haben, Und vieles mehr, Naturlich auch 
,"yolksgasmasken״ Volksempfanger" (Abbildung Seite 7) und״

Dieser Aufruf hat vor allem eines bewirkt: Zwischen dem vorberei- 
tendon Arbeitskreis der Ausstellung und den Burgern wurde ein 
Dialog in Gang gebracht, der si ch auch in der Zukunft fortsetzen 
soil und durch den manches aus der Geschichte erhellt wird, was 
bisher sich im Dunkeln verier. Ein weiteres Beispiel fur die aktive 
Mitarbeit der Burgerschaft war die Nilfe der Vereinigung der Ver־ 
folgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten (VVN). Sie, hat 
ihr Bild־, Dokumenten■ und Tonarchiv fur diese Ausstellung zur 
Verfugung gestellt. Aber auch die bereitwillige Unterstutzung durch 
amtliche Stellen, Staats- und Justizarchive und weitere Organisatio• 
nen machte die Ausstellung moglich.
Oder die Geschichte des Judensterns. Eine heute uber 80 Jahre alte 
Essenerin hat ihn fur die Ausstellung gegeben. Ihr Mann trug ihn. 
Die Frau ist Nichtjudin, ״arisch" wie die Nazis es'nannten. 1933 
zogen Mitglieder der Sturmabteilung (SA) vor das kleine Textil- 
geschaft in einem Essener'Vorort. ״Kauft nicht bei Judenl" 
schmierten sie an die Schaufensterscheibe. 1938 zundeten SA-Leute 
und S3■■Manner die Alte Synagoge an. ״Reichskristallnacht" nann־ 
ten sie ihren Zerstorungswahn. Das kleine Textilgeschaft in dem 
Vorort schlugen sie kurz und klein, Das Ehepaar wurde festgenom• 
men Die ״arische" Frau lieUen sie 11ci, der Jude muBte im Tiefbau 
arbeiten, spater zusammen mit Fremdarbeitern und auslandischen 
Kriegsgefangenen 1944 wurde im Barackenlager in Steele ein 
Transport zufn Konzentrationslager zusammengestellt. Als er zu- 
sammen mit anderen Leidensgenossen in Viehwaggons verladen 

■ warden sollte, gelang dem Mann die Flucht: Monatelang lebte er in 
einem Trummerkeller. Seine Frau versorgte ihn heimlich mit Essen 
und Trinken, Dann holte sie ihn in eine Trummerwohnung.

• 1

SS-Manner (Schutzsfaffel) suchten mit scharfen Hunden in Kellern ■ 
nach Fluchtigen. In einem Bett, hinter Wasche versteckt, erlebte . 
dieser Jude den Einmarsch der Amerikaner und damit seine Frei■ 
heit. 1980, wenige Jahre nach dem Tode dieses Essener Burgers, 
gibt seine Frau den ״Judenstern" ihres Mannes fur die Ausstellung 
auch ihres Schicksals. Ihren Namen will sie nicht preisgegeben wis- 
sen, Siesagt, ein beklemmendes Gefuhl sei zuruckgeblieben.׳ 
Dio alten Thorarollen • Die letzte Trauunfl • Die 314 Lager 
Bevor der Besucher die Ausstellung betritt, trifft er im Eingangsbe• 
reich auf eine erste vorlaufige uberschaubare Darstellung der Ge•,
schichte der Essener Juden und elner Geschichte des Bauwerks. Die ; 
Judische Kultusgemeinde hatte in einem ahnlichen.Aufruf wie dem ; 
des Oberburgermei stars ihre Mitglieder zusatzlich urn Mitarbeit 
gebeten So sind beispielsweise einige Kapital der ehemaligen ! 
Thorarolle (Fiinf Bucher Moses) aufgetaucht, die versteckt wurden, ׳■ 
als die Nazis die Synagoge 1938 brandschatzten. Fotos vermitteln 
einen Eindruck von der ehemaligen Schonheit des Baues: Professor 
(Corner hatte die Synagoge entworfen und die gesamte Innenaus■ ! 
stattung und Ornamentierung bis ins kleinste Detail skizziert*
Eitien Tag vor der sogenannten Reichskristallnacht wurden Richard , ’
Buchheim und Use Guggenheim als letztes Paar in der Synagoge ge- . ! 
traut Dort, wo vor dem 10, November 1938 der Thbraschrein 
stand, ist heute das Hochzeitsfoto (Abbildung Seite 8) zu sehen. 
20 GSste sind abgebildet, 15 wurden von den Nazis ermordet. Nur 
fiinf gelang die Flucht ins Ausland, auch dem Ehepaar Buchheim. 
Ab Ende 1941 roll ten such aus Essen die Deportationszijge in die. 
Vernichtungslager, . ,
Daft es auch in Essen Konzentrationslager gab, wer wuBte das bis- J 
her? Auch dies beweist die Ausstellung, Mitten in der. Innenstadt, ,1 
dort, wo heute das Einkaufszentrum der Porschekanzel ist, waren 
150 Manner aus Polen, Italian, Danemark, Albanian, Jugoslawien, 
Frankreich, Holland,der Sowjetunion und Deutschland ab 1943 zur 

’ Reprint von 1914׳ Prof. Edmund Korner - neu herau5a«fleban von der 
Gesellschaft fur christlich-judische Zusammenarbeit in Essen e,V. mit Unter- 
stutzung der Stadt Esssn,



Arbeit gefangen. 500 Frauen - vor allem ungarische und franzo• 
sische Judinnen - waren in einem Barackenlager in der Humboldt• 

,straUe inhaftiert, Beide Lager: AuUenstellen vom KZ Buchenwald ״
Eine Tafel der Ausstellung besteht nur aus Neman: Stadtteile, 
Straiten, F'irmen, Sie zeigt die Lager von Fremdarbeitern, Kriegs• 
gefangenen, Zwangsarbeitern, die vor allem in der Rustungsindu- 
strie arbeiteten, 314 Lager in dieser Stadt nach noch immer unvoll- 
standiger Zahlung.
Die Peiniger
Auch sie sind zu sehen: die Wachter und Peiniger, Da 1st zum Bei- 
spiel die SS-Wachmannschaft des Lagers der stillgelegten Zeche 
Herkules, haute Herkules-/Ecke EngelbertstralJe, Sie dieUen sich in
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Hausdurchtuchungf Mit Dokumenten und Zeitungaitaten wird zuutziiah 
zum Bild Verfolgung dokumentiert.

Reih und Glied wie ein Gesangvereln fotografieren (Abbildung 
Seite 0). Doch es 1st uberliefert, da(J bei Verhoren ,Arbeiter an 
einem Seil in den Schacht hinabgelassen wurden und ihnen gedroht 
wurde, das Soil abzuschneiden, wenn sie nicht aussagten.

Lebenswert und lebensunwert
Leben, das nach ihrer Meinung ,,unwert‘' war, loschten die Nazis 
aus: vergasen, zu Tode spritzen — Euthanasia. Das schabigste inner• 
halb der grausigen Kapitel, Invaliden, Kranke, Kruppel, Geistes- 
und Altersschwachs. 782 Menschen aus dem Essener Franz-Sales- 
Haus wurden in andere Anstalten ,,verlegt". In der Ausstellung 
heidt es dazu: ״Der Weg vieler verliert sich im Dunkeln." Bin 
Schicksal als Beispiel: Luise Rabbich verlor durch die Erlebnisse 
der Inhaftierung ihres politisch verfdlgten Mannes die Nerven uhd 

1 ka,״ in eine Heil- und Pflegeanstalt. Im Mai 1944 wurde auch sie
 -verlegt". Den Angehdrjgen schrieben die Nazis, sie ,,sei ruhig ent״
schlafen".
Vom Kaissrreiah in den NS-Staat
War das schreckliche Ende'fur viele Mitbiirger nicht zu ahhen? Die 
Ausstellung versucht, den Weg vom Zusammenbruch des Kaiser- 

reichss bis zum Faschismus nachzuzeichnen Die Krisen der Wei■ 
merer Republik warden behandelt, beginnend mit den Halbheiten 
der November-Revolution und dem Burgerkrieg anlaHlich des Kapp; 
Putsches ״Die Greueltaten der eiriruckenden Truppen gegen die' 
Bevolkerung liefern das Model! fur den spateren Terror der natio■ 
nalsozialistischen Machtergreifung", kommentiert die Ausstellung 
die neuesten Forschungsergebnisse der Historiker Schwarz-rot• 
gold - die Farben der Republik und der Demokratie - oder 
schwarz-weili-rot - die Farben des Krieges und des Ruckschritts, 
welchs warden uber Deutschland wehen? Die wirtschaftlichen 
Bedingungen, auf deren Boden nationalsozialistische Ideologie ge- 
dieh, warden u, a am Beispiel des grollen Aussperrungskampfes 
gegen die Metal !arbeiter des Reviers Ende der 20er Jahre a'ufge- 
zeigt. Da fehlen auch Zitate von Hitler-Reden nicht vor deutschen 
Industriellen: ״Privatwirtschaft im Zeitalter der Demokratie 1st 
nicht aufrechtzuerhalten. Wir mussen erst die ganzen Machtmittel 
in die Hand bekommen, wenn wir die andere Seite ganz zu Boden 
werfen woilen."

Und die fruhen Abwehraktionen der Arbeiter warden gezeigt 
1932: Demonstration der Arbeiter auf dem Ruttenscheider Markt 
als Bekenntnis fur die Republik (Abbildung Seite 10) Ein drei- 
vlertel Jahr spatar: Die NSDAP-Fraktion marschierte in Reih und 
Glied im Braunhemd vom gleichen Platz zur Stadtverordnetenver- 
sammlung Die neun SPD^Abgeordneten wurden aus dem Saal ge- 
prugelt, Und immer wieder . Beispiele fur den Strallenterror. 
Gemeihsame Totenwache von Sozialdemokraten und Kommu- 
nisten, die sich sonst tragisch bekampften, am Sarg eines von den 
Nazis erschlagenen jungen Arbeitsrs Mord war damals zum poli- 
tischen Argument in Deutschland geworden.

Die lettu Trauung am Teg vor der ״FMchskristallnaaht" in der Synagogo. 
Bit 1945 wurden IS von den 20 Hoehzeitsgatun ermordet
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dem Ungluck von Stalingard und Auschwitz entgagen. Wenige 
Monate nach der Goring-Rede fuhrten SA Lente den abgesetzten

1 
n

Nach der GrugaRede von Hermann Goring rechneten sie ab

War immer noch nicht wissen wollte, in welche Hoile dar Wag der 
Nationalsozialisten fiihrte, den belehrte Hermann Goring im Marz 
1933 mit seiner• Essener Gruga-Reda. SA-Leute besatzten danach 
die Essener katholische Volkszaitung und erzwangen den Abdruck 
der Reda. Einige Zitate: ״Und wenn sie weiterhln erklaren, die Be- 
volkerung ware In einer furchterlichen Erregung, well die Judischen 
Warenhauser vorubergehand geschlossen waren, und ich soil eingrei• 
fen. Was ist dann geschehen, Dafi hler Deutsche endllch erklaren: 
Kauft nicht beim Judenl Kauft beim DeutschenL Das ist doch nur 
richtlg," Er, so Goring, lehne es als Polizeiministar ab, ״Gauner, 
Sir oldie, Schieber, Wucharer und Verrater zu schutzen." Und dann 
wurda er deutlich: ״ . . , und da und dort sei einer abgeholt und 
miUhandelt wordan, Ja, mein Gott,.wo gehobelt wird, da fallen 
Spans.,. Wii haben Jahre lang den Leuten gesagt, ihr durft abrech- 
nen mit den Verratern. Wir stehen zu unserem Wort, das wlr ge• 
braucht haben: Es wird abgerechnet! ,.. und Heber schieBe ich ein 
paarmal zu kurz und zu wait, aber ich schieiie, und das ist das Ent- 
scheidende." Von da ab wurda noch mehr geprugelt, festgenom- ■ 
men, miUhandelt, gefoltert, gemordet. Von daabging Deutschland 

preuUischen Wdhlfahrtsminlster Hirtsiefer durch die StraKen von 
Essen mit dem Jchild ״Ich bin der Hungerleider Hirtsiefer". b* 
Schutzhaft, KZ. Tod, Die Ausstellung zeigt Menschen, die unter s.׳ 
den Nazis zuschanden gingen,

7|



Trotz Verbots im Widerstand
J ■ Erschreckend macht die Ausstellung deutlich, daB die National־ 
‘ sozialistan alles ganz machten, was sie taten, Es gab kaum Frei- 
: raume Sie wollten alias in den Griff .bekommen, meist war es em

Wurgegriff. ...
! Die Geschichte des deutschen Volkas 1st die Geschichte seines 
r' ■FuBvolkes." Ein lacherlicher Spruch auf einem Stundenplan. Doch 
' • es war blutiger Ernst. Tausende von. Essener Jungeri, die auf solchon

Stundenplane'n ihre Facher eintrugen, zogen durch Europa und 
i zum SchluB geschlagen in die Kriegsgefangenenlager Em Essener
: schrieb in einem Brief: ״Wann 1st dec Krieg zu Ende? Wenn wir

drei Meere haben: das Asovsche, das Schwarze Meer und das 
NIchtsmehr." Das System reagierte hysterisch: Der Mann buBte fur 
diesen Witz mit dem Leben,

ROmnKheider Markt 1332,■ Arbeiter demomtrieren fur die Republik.

Mit Brotautos illegale Schriften
Audi ii.-idi 1933 setzten SPD und KPD ihre Arbeit illegal fort. Es 
nab kleinere, unabhangige Gruppen wie den Roien-Kampfer•Kreis 
Illegale Eisenbahnerge'werkschaften bestanden. Bis 1935 fuhrten 
Sozialdemokraten heimlich Maifeiern durch. Aus dem Ausland hiel- 
ten Grenzsekretare mit Schriften wie ״Sozialistische Aktion" Kon• 
takt nach Essen Beispielsweise brachten Brotfahrer illegale.Schrif- 
ten ihren ״Kunden" im Revier. Doch 1935/36 wieder eine Verhaf- 
tungswelle, Sozialdemo(krat Gustav Streich uber sain Varhor im 
Polizeiprasidium: ״Nach funf Minuten hatte ich zwei Zahne ver- 
loren." Durch Hochverrats-Prozesse und KZ-Haft warden auch die 
Zellan der Kommunisten gesprengt. Nur noch kleinere Gruppen 
trafen sich nach 1936.

RuttenKheider Mark( 1033: Die NSDAP-Fraktion manchiert tur Smdtver■ 
ordnetemersammluna.

MassenverhBftunflBn und MiBhandlungen
Die Ausstellung stellt den Widerstand in zwei Phasen darrvon 1933 
bis 1939 und wahrend des Krieges von 1939 bis 1945. Anfang 
1933 stand auf Essener Mauern: .,Die SA tragt goldene Tressen, das 
Volk hat nichts zu fressen.״ Die Zeitungen zeigten Fotos.wieSA- 
Leute ihre Wut an unbeteiligten Kommunisten auslieBen: sie zwan- 
gen sie, diese Parolen von der Wand zu kratzen. Im Februar/Marz 
dieses Jahres begannen auch die Massenverhaftungen von Mitglie־ 
dern der Arbeiterparteien, Arbeiterorganisationen und Gewerk- 
schaften MiBhandlungen und Lager. Spater warden Haftlinge aus 
dem Ruhrgebiet ins KZ Borgermoor im■ Emsland gebracht, wo das. 
Lied voh den Moorsoldaten (Abbildung Seite 131 entstand. Ab- 
schriften aus jener Zeit - auch eine Form des Widerstandes - kur• 
sierten. Haute 1st eines der wenigen erhaltenen Originale in der 
Alien Synagoge ausgestel It. , , 

1939, als Goring die Schichtzeit der Bergarbeiter verlangerte, wehr- 
ten sich die Kumpel durch Langsamarbeiten, Krankfeiern und Ar- 
beitsplatzwechsel: Die Forderung stieg nicht wie gewunscht, I lie• 
gale Flugblatter kursierten auf den Schachtanlagen.

ErachieBungen ״im Namen des Volkas"

Im Krieg bildeten sich im Revier neue Widerstandsgruppen. ״Der 
Friedenskampfer" und das ״Ruhr-Echo״, illegale Flugschriften, er- ■ 
schienen 1942. ״Der. Friedenskampfer" berichtete uber Greueltaten 
der deutschen Armee an Zivilisten in den uberfallenen Gebieten. 
Dabei tat sich ein Mann hervor, der 1934 Adolf Hitler als Hoch- 
zeitsgast hatte: Essens Gauleiter Terboven, Die illegale Schrift be■ 
richtet u.a.: ״Im Namen unseres Voikos'wurden am 4. Mai 95 Fran- 
zosen und IB Norweger auf Befehl des Reichskommissars Terbo•׳ 
ven erschossen.״



EdelweifJpiraten wanderten ״wild"!

Die Geschichte des Widerstandes 1st such die Geschichte von Foltc 
rungen und Tod, Selbst die Verweigerung des HitlergruRes konnt! 
den Tod bedeuten, Erzahlen polltischer Witze, Hilfsaktionen fii! 
Verfolgte, Abhoren von. ,,Feindsendern". Von den Nationalsozi'a 
listen wurde das als ״Volksopposition" zusammengefaBt. ״Her. 
unter mit der Hand! Weg mit dem Quatsch!" hatte der Essener 
Artur Hammer gerufen, ״Schutzhaft״ fur ihn Spater fur seine Frau 
die Todesnachricht. . ■ ' •

1943/44 nahmen die Verhaftungen auslandischer Arbeiter den 
Hauptanteil der Verhaftungsstatistiken ein. Grunde: Bummelei und 
Sabotage, Fast vergessen war lange ein spontaner Jugendprotest. 
EdelweiBpiraten nannten sie sich, In Essen hieBen sie auch Fahr- 
tenstenze, Sie verweigerten den Dienst In der Hitler-Jugend. Als sie 
sich dem militarischen Drill und dem autoritaren Verhalten in der 
HJ dutch Wanderungen entzogen, warden sie wegen ,,wilder Grup• 
penwanderung ohne Genehmigung der HJ-Leitung" festgenommen 
und ״sonderbehandelt". ■Spater schlugen sie zuruck und uberfielen 
HJ-Leute und SA*Unlfor-mlerte. . ■ .

Beispiele uber Beispiele. Der katholische und evangel ische Wider- 
stand wird beschrieben Die katholische Kirche verteidigte ihren 
Wirkungsbereich gegen die Obefgriffe der Nationalsozialisten, mit 
denen diese mehr EinfluB auf die Jugend gewinnen wollten. Die 
Nazis drohten Kaplanen, die aktive kirchliche Jugendarbeit mach. 
ten Doch wurden die-mutigen Predigten des Kardinals von GalerT 
auch in Essen weitergereicht. Die ״Bekennende Kirche" der svam 
geiischen Christen verschaffte sich eigene Publikatlonsorgane und 
betrieb eine eigene Theologenausbildung Ein eh'emaliges Kartoffel- 
lager in der HafenstraBe wurde behelfsmMiges Gottesflaus. Trotz 

■Verhoren und trotz Festnahmen wurde Im evangelischen Gemein- 
dehaus in der JulienstraBe illegal weitergedruckt, Deutsche Emi- 
granten brachten heimlich Schriften nach Essen Oberali imStadt- 
gebiet tauchten Streu- und Klebezettal auf.

Tlttlbild dar Hlegalen Schrift ״Der FriedantUmpfer"

WeiBe Fahnen als Zeichen

Als es mit ihnen zu Ends ging, wollten die Nationalsozialisten 
auch in Essen das Prinzip der vgrbranntsn Erde anwenden, Doch 
Arbeiter verhinderten weitere Zerstorung. Borbecker Bergleute 
retteten zum Beispiel den Schacht Wolfsbank, den SA-Leute spren- 
gen wollten Am 19 April 1945 schlug der von den Nazis aus dem 
Amt gejagte Stadtrechtsrat Hugo Verspohl in Oberruhran StraBen- 
baumen einen Aufruf an. Die Menschen sollten eine weiBe Fahne 
hissen, meinte er, als ein Zeichen dafiir, ,,aus den Trummern etwas 
Neues wiederaufzubsuen ... i " '

' ■
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Besonders deutlich macht die Ausstellung den Widerstand und 
seine Verfolgung an neun Einzelschicksalen. Neun Menschen, die

unter der Willkur lit ten und von denen nur einar den Naziterror 
uberlebte, Zwei Beispiele:

Heinrich Imbusch, 1878—1945
ChristHcher GewerksahafterJohannes Unterberg, 1803—1940 

Katholischer Geistlicher
Franz Voutta, 1876—1936 
Soxiaidttnokrat

Franz Voutta 1876—1936
Der geburtige OstpreuRe kam nach Essen und arbeltete als Schrei- 
ner. Im November 1918 wurde er Volkskommissar Air den Land- 
kreis Essen, Sein Leidensweg begann in dem Jahr, als die National• 
sozialisteh die Macht In Deutschland ubernahmen, Demals war 
Franz Voutta stellvertretender.SPD-UnterbezIrksvorsItzender. In 
diesem Jahr wurde er vorubergehend in Schutzhaft genomman,

Zusammen mil seinen Genossen aus der SPD organisierte Franz 
Voutta 1933 eine heimliche Feier zum 1 Mai. Sie^begingen den 
Kampfrag der inte'rnationalen Arbeiterbewegung auf dem Gelande 
der stillgelagten Schachtanlage Pauline in Warden. Auch 1934 und 
1935 fanden solche illegalen Maifeiern in Warden statt. Doch die 
Geheime Staatspolizei (Gestapo) nahmam 1. Mai 1935 die moisten 
Teilnehmer fest, ■Unter den Festgenommenan war auch Franz 
Voutta Wie bei den Nationalsozialisten iiblich, wurde auch er miU- 
handelt Nach erneuten Vernehmungen starb Franz Voutta am
17 Juli 936 ו im Dusseldorfer Gefangnislazarett,

Karl Lemberg, 1891—1944 
Kommunist

Pfarrer Heinrich Held 1807—1057
Dsr Saarlander Heinrich Held wurde 1930 Pfarrer in Essen; seine 
Gemeinde war in Ruttenscheid 1933 protestierte Held gegen die 
Einsetzung staatlicher Kirchenkommissare dutch die Nationalsozia• 
listen. Als erster Essener Pfarrer wurde Heinrich Held verhaftet, 

Nach seiner Freilassung schloU er sich der Bekennenden Kirche im 
Rheinland an, Er ubernahm wichtige Funktionen dieser Kirche im 
Widefstand und gab unter anderem die ״Grunen Briefe" heraus, 
Mitteilungsblatter der Evangel ischen Bakenntnissynode. Seine 
Predigten Und Vortrage waren mutig. Die Nationalsozialisten . 
schikamerten ihn deshalb. Immer Wieder gab as bei Heinrich Held 
Hausdurchsuchungen. Die Schriften warden beschlagnahmt, Der 
Pfarrer wurde erneut festgenommen. Man verbot ihm zu reden -, 
dann auch zu schreiben.
Pfarrer Heinrich Held uberlebte das Regime der Nationalsozialisten. 
1945 wurde er Superintendent des Kirchenkreises Essen, 1948 
Prases der Evangelischen Kirche im Rheinland.

Karl Wolf, 1883-1942
Freier GawarkschafterHeinrich Held, 1S97—1957

Bvanffeiischer Geistlicher

Theodor Holter, 1899-1944
Zeuge Jehovas

Maria Kretilieh, 1889—1944
Bernhard Kretilieh, 1890—1944
Volksopposition

ן



Der NSStaat war uberall
Die Ausstellung in der Alten'Synago'ge will such'sichtba'r machen, 
daU der Alltag im Nationalsozialismus pblitisch eingefarbt war. 
Oberzeugende Beispiele werden vargsfuhrt, Das geht beim ,,deut• 
schen Eintopftell.er״ los und hort bei der Todesanzeige fur den 
 -fur Fuhrer, Volk und Vaterland" gefallenen Soldateri auf NS״
Frauenschaften, fHitler.Jugend mit vormilitarischem Drill, Arbeits■ 
dienst, Stundenplane mit Blut• und Boden-Paroien, Winterhllfs- 
work mit Treuebekenntnissen zum Fuhrer (״Du gab'st dem Fuhrer 
dein Wort - jetzt stehe zu ihm"). KdF - Kraft-durch-Freude. Das 
klingt so unpolitisch; In 'der Ausstellung sind Wochenendbeilagen 
Essener Zeitungen zu sehen: Da ist der Ausfiug auf dem Dampfer 
- KdF, daneben steht jedoch gleich das Krlegsschiff. Die Miljtari־. 
sierung des Alltags wird in dieser Ausstellung deutlich.

Im Konzentrationslager Borgermoor entstanden und notiert' und von eiriem 
HUMur Ha filing aus dem Lager geschmuggel it das weltberuhmte Lied dor 
Moorsoldaten, \

Sle starbeh ״fur Fuhrer, Volk und Vaterland" - so war die offizielle Lesart, 
Wenn es in Todesanzeigen turn Beispiel hieB ״Gott hat meinen Sohn, Mann, 
Vater. ., zu sich genommen“, konnte das schon einen Vorbehalt gegen den 
Hurra-Patriotismus ausdriicken, der sich in anderen Todesanzeigen nieder- 
sahlug, Ober das Drama von Stalingrad sehrieb die Essener Nationalzeitung: 
 -Ewig wahrt der Toten Tatenruhm". Sio berichtete von einem ,.heldenhaf״
ten, ruhmvoHen Untergang der S, Armee".
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Die Ausstellung ,Widerstand und Verfolgung in Essen 1933-1945’verdankt 
ihr Zustandekommen In hohem MaRti den Burgern dieser Stadt, DieAusstel• 
lung Ihrerseits regt an, weitere wichtige Dokumenw und Infgrmationen an 
die A/te Synagoge heranzutragen. Auf diese Weise wird die Ausstellung ver. 
vollstandigt, neue Arbeitsschwerpunkte (z. B, ״Lager in Essen", ״Juden in 
Essen ) warden gewonnen, Vennstaltungen versahiedener Art bitten eine 
weitere MogliMeit der Mitarbeit der Burger: Schuler fuhren Szenen zur 
Bucherverbrennung auf Oder machen selbst 1m Emgangsbereich eine Aus• 
stellung, Schriftsteller lesen Ttxte uber Ihre Form der Vergangenheits• 
bewBItigung, Kunst- oder Fotoausstellungen erweltern einzelne Aspekte, 
Judisches Leben wird vorgestellt. Ein besonderer Schwerpunkt hegt in der 
Kooperation mit anderen Einrichtungen, denen diese Art von geschicht- 
lichem Burgerzentrum am Herzen liegt, Hier bleibt vie! Raum fur Initia• 

tiven.

Diese Informationsbroschure 1st eine Veroffenflichung des Kulturamtas der 
Stadt Essen, Sie soil den Besuchern der Ausstellung eine erste Orientierung 
ermogiicherh
Die Stadt Essen bedankt rich fOr die Mhwirkung von uber 100 Essener Bur- 
garn, der Archivsammlung Ernst Schmidt, Essen, den Archivan der VVN 
Essen und Dusseldorf,'der BBC London, dem Bundesarchiy Koblenz, dem 
Deutschen Rundfunkarchiv Frankfurt, der Deutsohen Wochenschau, Hem•' 
burg, der Friedrich-Ebert-Stiftung I Archiv der sozialen Demokratie, Bonn, 
derGedenkstatta Ernst Thalmann, Hamburg, dem Hauptstaatjarchiv, Dussel- 
dorf, der Judischen Kultusgameinde Essen, der Oberstaatsanwaltschaft in 
Hamm dem Stadtarchiv und der Stadtbildstelle Essen, der Transit-Film Mun■ 
chen u.a. Der Nachdruck der BroschUre kam mit Hilf• von Mitteln der 
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung zustande.

An der Ausstellung wirkten mit:

Gesamtgastaltung: W. A, Schneider-Bernem, Hamburg

Inhaltliche und wissen- Dr, Detlev Peukert, Ernst Schmidt, 
schaftliche Konzeption: Gusttv Streich :

Beratunfl und Mitarbeit: Dr.^O. Bogumil, Benno Reicher,

Geschaftsfuhrung 
und Organisation:

□ raphische 
Weiterverarbeitung 
der Bildtafeln:

Text mid Gasttltung 
der BraschUre:

Fotos:

Satl und Druck:

Kulturamt der Stadt Essen

Bildwerk Dortmund

J' -
Thomas Rather

(Stadtbildstalle; Alto SynagoB#)

Halfer & Schmitt, Essen >

loitung
der Alton Synagogei Angela Ganger
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UabBrall wtitandan damals solche Liader. Bines der Judenfrage nicht mehralseine personliche, individuelleAn■ 
sahonsten ist das von Berthold Foiwel:

 ,Laflt es klingen״.
Laflt es dringen ,

,• In das Land hinaus mit Macht:
Kuhn zur Wehre ihrer Ehre 
Stehn entschlossen Judas Sprossen 
Auf der treuen, heirgen Wacht."

, In , diesen Liedern lebt die Begeisterung, welche da- 
mals die Herzen wachruttelte. Heute nach 30 Jahren 
konnen wir mit Genugtuung feststellen, wie sehr sich der 
Geist dieser Lieder in der’Janzen judischen Gemeinschaft 
durchgesetzt hat. Dafl - heute judisches Selbstbewufltsein 
tiberall zu finden 1st, dafl man sich ,,selbstverstandlich" 

 judischen Vereinen anschlieflt, dafl uberhaupt so viele ״
judische Jugendbiinde und Vereine bestehen und wirken, 
ist ein unbestreibarer Erfolg der jung-judischen Bewegung, 
Wir■ konnen es uns zur Ehre anrechnen, dafl wir unter 
den ersten diese Stellung verteidigten und als erste mit 
dem Mogen-Dovifi auf der Brust vor die Oeffentlichkeit 
traten, Wir haben zu unserem Teil und auf unserem Ge- . 
biet dutch achtbare Erfolge mitgewirkt, den jUdischen 
Minderwertigkeitskomplex zu bekampfen. Aber noch ist 
unsere Mission nicht erf till t, noch sicken wir am Anfang, 
Immer noch tut es not, zu verktinden: ,

,,Was schwanzeln noch die Toren , 
Und 1buhlen den andern nach , 
Sind hier und dort verloren . 
In Reue und in Schmach,"

Und noch eine hbhere Aufgabe ist uns gestellt. In 
breiten Schiahten glaubt'man heute, dafl mit der aufleren 
Haltung. alles getan ist, Das personliche Freiheitsgefuhl 
1st heute beinah Allgemeingut, man empfindet heute die

gelegenheit, Man ubersieht Im anderen Lager, dafl die Be- 
freiung des Einzelnen von der ״inneren Knechtschaft" un■ , 
dehkbar 1st ohne den zionistischen Untergrund auf dem 
sie erwachsen, Das Gefuhl judischer Gleichwertigkeit, 
laflt rich auf die Dauer nur erhalten, wenn auch das 
Leben des judischen Volkes ein natUrliches wird, Das jii- 
dische Volk mtiB sick in der historlschen Aufgabe unserer 
Generationen bewahren, Scheitert der Zionismus, so ist 
auch das personliche Wertgefiihl des Einzelnen bedroht, 
Der letzte Hoffnungsanker einer auflerst gefahrdeien 
Nation ware gebrochen und die Judenheit steuerlbs dem 
Untergang geweiht, ,

. Unsere Lieder gehen an dieser zweiten Aufgabe, die 
uns gestellt 1st, nicht vorbei:

 ,Die Liebe z.um Heimatgrunde״
Wo der Ahne gestritten einst hat, 
Sie weihe uns jegliche Stunde, 
Sie weihe uns jegliche Tati"

Hier ist das Feld auf dem wir uns in Zukunft be•' 
;■wahren mussen, und hier wurde und wird teilweise noch 

. heute manches versaumt, Wir haberi geholfen, das judische ■ 
Selbstbewufltsein wieder zu erwecken, Wir mussen ■auch 
hier voranschr.eiten. Aus dem unklaren Gefuhl der 
schicksalmafligen Verbundenheit muB sich die Erkenntnis 
durchsetzen, nicht nur bei einer kleinen Schar, sondern : 
bei alien, dafl die judische Gemeinschaft und damil auch 
die Wurde des Einzelnen auf Gedeih und Verderb mil 
dem Gelingen des Zionismus verbunden ist, 1

 ,Mein Volk, laB ab yon falscher Spur״
Vernimm Erlbsungskunde: 
Die wahre Freiheit bluht dir nur 
Auf deinem eignen Grunde," Nathan Kaminski
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,Wohlan, laflt das Sinnen und Sorgen“.
Fine Jubilaumsbetrachtung.

Der Bar Kochba verdanktsein Entstehen einer echten streckte, indem er ׳ .
., Freiheitsbewegung, ■ Er 1st" ein Kind des neu erwachten I 

jiidischen National-Bewufltseins, Keine Abschtittelung J
. eines auBeren Zwanges, sondern eine Befreiung vom in- 1 

heren Druck war der Sinn der Bewegung. Die auBeren ! 
Fesseln waren schon vorher allmahlich gelockert worden. i

. Aber die Seele des Juden stand nbch unter den Nach- 
wirkungen jahrhundertelanger ,Unterdruckungen, Gesell- 
schaftliche Aechtung und systematische Verspottung alles

J Judisehen nahmen dem Einzelnen den inneren Halt. Es 
gab nur eine negative Abwehr, Flueht oder Mimikry: man

1 ■ ■,

sagte; das 1st es, was der, Zionismus 
fiir die Juden tut," Die echte Begeisterung land ihren 
Niederschlag in einer groflen Zahl yon ״FreiheitsUedern" 

Bar Kqchba-Lieder entslehen. Das , 
pqpularste, von Theodor Zlocisti verfaBt, wurde 

ersten Heft der damaligen Turnzeitung verfiffentlieht. ,

 ,Wohlan, laBt das Sinnen und Sotgen״
Fegt die Angst aus der Seele heraus! 
Schon griiBt uns der Freiheit Morgen; 
Die Freude pocht jubelnd ans Haus." ■ .

und lieB auch unsere 1
erite, das popul&rste, von Theodor Zlocisti verfaBt,wurde 
im

.4•1

י

Breslau 1928: 100 m-Start
Simmenauer Wolf

Makkabi-Mcisterschaftcn;
Kurz I Weinberg (PragJ

x -

i ־׳ .. . 1 ;

suchte sein Judentum zu verbergen wie ein Gebrechen, 
Da braohte der Weckruf Theodor Herzls die■ Besinnung. 
Er zeigte nicht nut den Weg zur letzten Freiheit, sondern 
verkundete wieder ״Wir Juden sind ein Volk, ein Volk," 
Dieses stolze und freudige Bekenntnis zur eigenen Ari, 
gab dem Einzelnen sein SelbstbewuBtsein-wieder. ■:Man __ .... ___ . . .
begann zu empfinden, daB die urn jeden Preis tunworbenef ■׳ : Das Gluck neu auf: Nur Mut!
curopaische Gesellschaft und ihre Zivilisation eine aufge-׳
putzte Fassade war, deren Hohlhelt sick wenige Jahre Nur MutI Nicht schwach sich beugen,
spater so schrecklich offenbaren sollte, Der Zionist sahiit- 
ielte das MinderwertigkeitsgefUhl, das den. Juden Vordem

-bedruckfe, wie eine gesprengte Fessel ab. Da's Judentum' 
bedeutete ihm kein verachtliches Gebrechen mehr,' son- ■ 
darn ׳ eine ganz naturliche Sache, Dieses Get Uhl person- 
licher Befreiung war die treibende Kraft, durch die der 
Zionismus die Hl ,,

: wood fiihrte׳ diesen Gedanken vor kurzem in offeritlicher 
Versammlung aus. Er sagte, der Zionismus verwahdele die

• Juden in Menschen mit geradem Rucken, der tschechische 
Staatsmann Benesch zeigte es ihm in einer Unterhaltung 
an einem Finger, den er erst verkrummte und dann

Konnte man die Stimmung der Zeit'besser treffen als
',Jirael Auerbach in seinem Lied; 

,Hell loht die Lebensflamme״
■ Neu auf in dem alten Blut, 

Es wacht im alien Stamme

M,

, Nur nicht gesenkt das Haupt, . ‘ ' 
Der hat den Sieg zu eigen, ■, j 
Der an sich selber glaubt. ■

Oder dieses schone Wanderlied ebcnfalls von Auer- 
Zionismus die Herzen der Jugend eroberfe, Col, Wedg- bach: ־ , .

,Allmaohtig durch die -Herzen ruff(|M11111aun1.1g uuiuit iui!

und klingt ein nenes ״Werde"! 
Hinaus in freie Gottesluftl 
Auch uns gehort die Erde." ,

J Akt.-Ges. fiir sanitfiren Bedarf 
I ■ • Stammhaus:1׳ Berlin W35» Am Karlsbad 15
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Liebs MaKfcabim I “־

Der Kongress rueckt naeher und. naeher und es wird 
hoechste Zeit, dass daszentrale Buero in London endlich die 
Antraege der Kreise erhaelt, Kachdem wir urspruenglioh eine 
Frist zur Aeusserung auf unserem ersten־ ICongresszirkiilar ,bis 
zum l.Juni ds.Js, gestellt hatten, wollen wir heute diese 
Frist bis zum l.Juli ds.Js. verlaengern, Wir bitten aber drin.- 
gend im Interesse der sachliahen Arbeit auf dem Kongress,die- 
sen Termin nicht mehr zu uebersahreiten,

Wir wollen Buch nachstehend eine vorlaeufige Lists'׳ 
der Delegiertenmeldungen zum Makkabikongress mitteilen:

Deutschland:

bzechoslovakei:

Holland:

Frankreioh:

Bulgarien:

Lettland:
i

Dalaestina:

Rumaenien:

Belgien:

Finnland:

Daenemark:

Oesterreich:

Aegypteni

Bolen:

Jugoslav.! en:

Litauen:

Wir fordem 
nicht geschehen 1st, 
zuteilen.•

e
t*
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Friedenthal, Dr.Rabau, Lewinsohn, Daul 
Lewinsohn, Dobrzynski, Werner Gross, ״■ 
Herzog, Bacovsky, Dr.Zador, Ing,Hein", 
Saphir, Dr,Merz,. Brada, Beldengruen,

Ing.Pataky, Judith Teitel,

Dr.Kaganoff, Lefschetz. r [

Jeroham.

Abraham,

i1

Jekutieli, Nadav, Aluf und zwei wei-
■ tere Delegierte, deren Kamen noch nicht 

genannt sind.

Zahlreiche Delegierte, der.en Kamen noch 
nicht genannt sind,

Delegierte aus Bruessel und intwerpen. 
deren Kamen noch nicht feststehen.

Ein Delegierter, wird noch benannt,

Wahrsaheinlich Dr.Landau.

Bin Delegierter, wer, noch nicht fest- 
stehend.

Bin Delegierter, wird noch genannt,

Zahl und Kamen der Delegierten noch 
nicht feststehend.

Koch ungewiss. ל'
Mehrere Delegierte unter Fuehrung vor 
Dr,Rabinowicius, ׳

' i ‘ ■א

nochmals alia Kreise auf, soweit es noch 
uns die :Kamen der Delegierten nunmehr mit

Draesidium;des Makkabi Weltverbandes.

יו
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Unsere Sprinter vor dem Lauf 
Simmenauer, Lewin, Kurz I

Dr, Jalowiaz, Arthur uhd Theobald Scholem ange- 
horten. So besteht denn die Judische Turnerschaft, der 
heutige Makkabi-Weltverband im August 1928 25 Jahre, 

Das Jahr 1905 brachte neben vielen Schwierigkeiten, 
die zum groBeri Toil aus dem Mangel an geubten tech- 
nischen Kraften entstanden, den Austritt einer Gruppe 
teils aus persbnlichen, tells aus TendBnzgrunden, Die 
Mitgliederzahl sank erheblich und es trat ein Zustand der 
Stagnierung ein, der auch eine Verflachung des Vereins- 

, lebens zur Folge hatte, Erst sehr allmahlich gelang es in 
den folgenden Jah'ren das verlorene Terrain wiederzu- 
gewinnen. So wold auf dem 2, jiidischen Turn (age in 
Berlin, 1905, als auch auf dem 3ten in Wien, 1907, wurde 
der BarKochba wleder zum fiihrenden Verein gewahlt 
und stellte die Verbandsleitung.

Vom Jahre 1908 ab ging es in der Entwicklung wieder 
langsam aber stetig aufwarts, Wenn auch der Zuwachs 
an neuen Mitgliedern nicht im scharfen Tempo der Jahre 
1902 und 1903 erfolgte, so war doch trotz des Austrittes 
einer grOBeren Frauengruppe ein standiges Anwachsen 
der Mitgliederzahl, ein recht guter Besuch der Turn- 
boden und der Vereinsveranstaltungen zu verzeichnen, 
Eine stattliche Zahl eifriger, jugendlicher Turnbriider und 
Turnschwestern betatigte sich mit Erfolg, brachte netie 

’ Ideen liber jiidische und turnerische Erziehung zur Gel- 
tung und schuf ein anregendes Vereinsleben, Auf turtle 
rischem Gebiete wurde Tuchtiges geleistet. Am Schau- 
tumen der Jiidischen Turnerschaft auf dem Zionisten- 
kongreB in Hamburg nahm der Bar Kochba mit einer 
groBeren Zahl Mitglieder teil, Auch in den folgenden 
Jahren blieb die Leitung des Verbandes beim Bar Kochba.

staff. Fast 100 Bar Kochtaner beteiligten •ich akliy. 
Auch eine Altersriege wurde gestellt, 1100 Manner unj 
Frauen-fuhrten alle Arten.des Turnens und Fechtens vor, 
Es war die groBte, bisher bei einem Schauturnen errcichte 
Zahl. Die Vielseitigkeit der Darbietungen, die gute und 
pragise Ausfiihrung, ernteten den sturmischen Beifall dvr 
Tausende von Zuschauern, Ende Mai 1914 war es dem 
BarKochba beschieden seinen neuen,, eigenen Turnplatz 
in Friedrichsfelde einz.uwcihen, voller Hoffnung auf eine 
gedeihliche Zukunft. Der Hohepunkt dleser Epoche war 
erreicht, Der letzte Sonnenschein vor dem herauf- 
ziehenden Ungewitter! , ,

Als der Krieg ausbrach wurde der Turnbetrieb in 
den Mannerabteilungen sofort auf ein MindestmaB einge- 
schrankt. Man hoffte. auf eine rasche Beendigung und 
muflte dann unter der Wucht der Ereignisse, deren Fol־ 
gen sich auc.11 auf die Frauen■ und Jugendabteilungen 
natwgemaB ausdehnten, den furchtbaren Tatsachen Rech- 
nung tragen, Viele Mitglieder batten sich kriegsfrelwillig

waren, So verschwand einer nach dem an־ 
dern vom Turnboden, bis zuletzt nur 2 oder 3 ubrig 
blieben, die keinen Turnbetrieb im eigentliahen Sinne 
mehr durchfuhren konnten. Aber dtese ganz kleine Zahl 
hielt aus bis zum Ende,

Die Folgen des Krieges waren jjeradezu katastrophaL 
Nicht wentger als 60 Mitglieder Helen vor dem Feinde. 
Mehr als 200 wurden zum Toil schwer yerwundet oder 
kriegsgefangen, Gleich im ersten Kriegsjahre fiel der 
Vorsitzende des Vereins, Rechtsanwalt Greiffenhagen; 
Auf einer Ehrentafel im Heim des BarKochba stehen die 
Namen der Gefallenen verzeichnet, ein besonderes Ge- 
denkbuch mit ihren Bildnissen 1st ihrem Andenken ge- 
widincl. Neben vielen jungen sind auch alte, verdiente 
Mitglieder dem Unheil zum Opfer gefallen, Ganz be- 
Bonders tragisch ist der Tod der drei Bruder Heilbrunn.

In einer besonderen Gedachtnisfeier hat der Bar - 
Kochba das Andenken der Gefallenen geehrt, In er- 
greifenden Worten hat Rabbiner Dr, Warschauer ihrer

»

4X800 m - Staff cl (Leipzig 1927) 
traus, Janklowitz, Eger
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gddacht, In der Geschichtirdds BarKochba warden diese . ..Wahrend sich die turnerlsche■ Entwicklung.nur■,sehr 
Getreuen, deren wlr tins, mit •Wehmut und Dank erihnern, ״llniiihlich vollzog und uberwiegend von den alteren •Mit- 
fortleben als Opfer1 treuer'Pflichferfullung, , gliedern . gepflegt wurde, nahm ■der Sportbetrieb eine .

' Nach Beehdigung des Krieges kehrteri die Mitglieder . SroBe Ausdehnung an, , Der Bar Kochba ..ttat /deh •. un- 
allmahlich in deh Verbin :zuruck. Langsam kam wieder politischen Sportverbanden bei und wurde bald mfolge 

,eute fanden sich' hervorragender sportlicher ;Teistungen emer ganzen Reihe 
von Mitgliederrt angesehen und in der Judischen und 
nichtjudisohen Oeffentlichkeit bekannt. 1 Die judische Ju- 
gend Berlins wurde wieder, wier vor 25 Jahren,;auf ihn: 
aufmerksam und strbmte in seine Reihen, So kohnte er, 
raSch die Mitgliederzahl, 1000 erreichen und in mehr ah . 
aoAbteilungen uben., Neben den Teistungen seiner Kampf- 
manrischaft gebuhrt ein sehr groBer, Teil dieses Erfolges 
der rastlosen und aufopfernden Arbeit einer nicht-unr 
erheblioheri Zahl von Mitgliedern, die mit Einsatz ihrer 
ganzen Person die sehr erbeblichen technischen und be- , 
senders, fihanziellen Schwierlgkeiten gemeisterl haben. 
Von: ihnen alien muB besondjrs der unermudlichen, 
Tatigkeit von Julius Hirsch gedaaht werden, Er; ist es 
auch gewesen, der die Verbindung,, ״!it ; dem ncuen 
JugendiAmte der - Judischen,■' Gemeinde , hergestellt 
hat, die jefzt ein,■ Forderer desselben Bar Rbchba 
gewordeh ist, vori dem sie vor 30 Jahren, allerdings unter . 
einem anderen Vorstande, nichts wissen wollte, Im judi- 
schen Leben Berlins spirit heute der Bar Kochba; eine 
Rolle, Er ist nicht nur der groBte judische Turn- und 
Sportverein er hat auch zweifellos׳ die besten Sportsleute , '
in seinen Reihen, ' . ׳

; ;Blickt man die 30 Jahre , seiner Gebchichte zuruck, sb 
muB man die Tatsache zuerst feststellen, daB.sich der 
Bar Kochba alien Schicksalsschlfigeh,. gegentiber durchge- 
setzt hat. Wahrerid viele judische, Jugendvereine, dar. 
uriter sein groBter Konkurrent in der Nachkriegszeil der

t

I /,

nlbnahlich in deh ■Verein zuruck, Lang
der Turnbetrieb In' Gang, auch neue 1׳
ein, Trotz der unruhigen Zeit begann sich eine Konsoli- 
dierung der Verbaltriisie anzubahnen,
' ' Audi die Judis’che Tu'rnzeituhg und besondere Ver- 
einsmitteilungen wurden wieder herausgegeben, Selbst- 
ver'stMndiich machten sich die Folgen der Kriegsjahre, der

i ■
, *

i

, Blau-WeiB, untergegangen sind,'hat er jetzt seine hochsti ׳
• Mitgliederzahl erreicht, .Wean er auch durch .finanzielllg 

Lasten schwer bedruckt wird, so. ist er dieser Schwierig- 
keiten dock immer Herr gewordcn. ■ ;:ז ;dd ■'

״״״,״״״״.״.,«״ ״״  ------_״_״,״.״----- - Von 1 den alien Getreuen, die ihn aufgebaut undHlim
schiedensten Riohtungen•fan Vereinsleben geltend. Die bi8 zu!etzt gedient haben, 1st Mancher dahingegMgen. 
1 מ _-_י 1 ._1_. ״  x- »!,״,רו ,,ז״ .,a,♦ Abgesehen von denim Kriege Gefallenen, sind ndjph die 

Nanien von Dr, Tuck, Dr. Arndt, Arthur Kirsch,, Adolf 
Graupe und vieler Anderer zu nennen, die in der;.Ge- 
schichte des BarKochba einen Ehrenplatz verdienen, ,

, Nur das Vorhandensein eines Stammes.itreuer und 
selbstloser Mitglieder hat es moglich gemacht, durchzu- . 
halten und immer wieder vorwarts zu koihmen. Mbge ■ 
es dem BarKochba beschieden sein, auch in Zukunft in 
alien Fahrnissen auf eine Kerntruppe erprobter, opfer- 
williger Getreuer reohnen zu kfinnen, Dann wird er die 
ihm gestellten Aufgabeh'erfullen,■ der judischen Jugend 
Berlins ein Zentrum korperlicher Ausbildu'ng. und Er- 
holung, ein wichtiger Trager der Zukunft des Zionismus zu 
sein, Nach auBen — ein Mehr er judischen Ansehens, 
nach innen — eine begeisterte, lebensfrohe Schar ideal 
gesinnter, jugendlicher Menschenl .

ruObalislleicl (v1״i:h״n ar. P1K. 10.—
Hodfeusdilaaer Dopp. Oiimmj Elnlage P1K 9 50 
Schlittschuhe • Skis • Wintersportbekleidung 
Turnschuh (Leder 1. Schnuren) F1K. 5,50
InimiiiosanziW: nh. 8,50

Hochsf rabatt!
HEINRICH LEHFELDT

Sportliaus
KAISERDAMM IIS Wilhelm 3910

U Bhf Sophie Charlotte Platz

■ה"׳

Revolution und der nachfolgenden Inflafion nach den ver-

Finanzlage war'eine sehr schwierige. Die bisherige Art 
des Turnbetriebes erfuhr eine wesentliche Umgestaltung Namen von Dr, 
und Erweiterung durah die Aidnahine des Sportbetriebes - .
und die Grundung besonderer Sportabteilungen. Um eine 
Einheltsfront der national-judischen Jugend Berlins her- 
beizufiihren, fanden Besprechungen mil ,den anderen Or- 
ganisationen statt, die leider am Widerstande des Wan- 
derbundes Blati-WeiB scheiterten, Der BarKochba muBte 
seinen Weg allein machen und war jahrelang ganz auf sich 
angewiesen, Die Leitung der zionistiscKen Organisation 
hat sich in der unmittelbareri ׳'Naahkriegszeit wenig um 
ihn gekummert, 'Der romantische . Zionismus, des Blau- 
Weifi ubte einen gtoBen EinfluB auf weite Kreise der 
judischen Jug end aus, ' . ' ‘

Mil der Balfour Declaration und der Errichtung des 
Nationalheims in Palastina war es selbstvertandlich, dafl 
der Bar Kochba die Konsequenz seiner national-judischen 
Tendenz zog und das Bekenntnis zum Zionismus in den 
§ 1 seiner Satzung einflocht, Die Arbeit fur deh Zionis- 
mus, ftir seine Ihstltutionen Keren Hajessod und Keren 
Kajemeth, fur zionistische Unterweisung und Erziehung 
wurde wieder aufgenommen,

, Mit der Einrichtung; des Sportbetriebes wurde , sehr 
bald das ,Verlangen nach einem eigenen Sportplatze zum 
Bedurfnis, Mehrere: Jahre hatte, man sich mit wenig. ge- 

 eigneten Platzen begnUgen' mussen. Trotz der groBen ״,■
v.Kosten wurde in.Mariendorf Anfang 1926 ein Platz ge- 

paqhtet und spprtjjerecht hergerichlet. Zwei Jahre lang 
wurde er eifrig benutzt; doch machten es die technischen 
Mangel und die hoheri Kosteri' schlieBlich erforderlich, 
ihn wieder. aufzugeben. Ein neuer stadtischer Sportplatz 

in Westend wurde in Benutzung genqmmen,, ,

■.

1
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Eine Ausstellung und ihr An|aBv nu !בלל

,,Ich bin in Sehnsucht elngehullt", so lautat der Tltel eines von Jurgen 
Serke herausgegebenen Bandchens mit Gedichten eines jiidischen Mad־ 
chens an seinen Freund. Es sind Gedichte elner Achtzehnjahrigen, voll 
des UbermalJes an Zartllchkelt, an Blldern, an Zaudern:

... ich habe Angst. Es druckt mich das Dunkel 
jeder schwulen Nacht.
Es ist so still, und mich erstickt des groBen
Schwelgens schwere Pracht.
Warum, warum bist du nicht da? Ich hab 
gespielt, Ich weilJ — verzeih ,..

Selma MEERBAUM EISINGERS Bucher wurden nicht verbrannt: 1924 
in Czernowltz geboren, starb sie als Achtzehnjahrige im KZ. Einlge Ihrer 
Gedichte wurden am 12. Mai 1981 in der Alten Synagoge vorgetragen. 
Dlejenlge, die vortrug, ist selbst elne junge Frau, Sie kannte die Gedich- 
te nicht, bls sie auf Elnladung des Beauftragten der Jiidischen Gemelnde 
Essen fur die Alte Synagoge, Benno Reicher, und der Veranstalter der 
Reihe ,,Sie verbrannten die Bucher" die Texte kennenlernte. Sie brauch- 
te Zelt, die Gedichte als Einheit zu verstehen. Ihr Vortrag jedoch lieB 
die Identifilkationsmoglichkeit erkennen. Ein Hbhepunkt des Abends 
wurde ihr Vortrag des Poems der glelchen Autorin:
Die Baume slnd von weichen Nachten ubergossen, 
im Himmel zitternd glltzert jedes Blatt.
Der Himmel, seidig-blau und glatt, ist wie ein
Tropfen Tau im Morgenwind vergossen.

Die Tannen sind in sanfte Rote eingeschlossen 
und beugen slch vor seiner Majestat im Wind. 
Hinter den Pappeln bllckt der Mond auf's Kind, 
das ihm den Grull schon zugelachelt hat.

Im Winde sind die Bilsche wunderbar:
Bald sind sie sllber und bald leuchtend grun 
und bald wie Mondschein auf lichtblondem Haar 
und dann, als wurden sie auf's Neue bliihn.

Ich mochte leben.
Schau, das Leben 1st so bunt.
Es sind so vide schdne Batla drin.
Und viele Lippen warten, lachen, glufin 
und tuen ihre Freude kund.
Sieh nur die StraBe, wie sie stelgt:
So breit und hell, als watte sie auf mich.
Und feme, Irgendwo, da schluchzt und gelgt 
die Sehnsucht, die slch zleht durch mich und dich.



Der Wind rauscht rufend durch den Wald, j L

er sagt mir, daB das Leben singt.
Die Luft 1st !else, zart und kalt,
die feme Pappel winkt und winkt,

Ich mochte leben,
Ich mochte lachen und Lasten heben
und mochte kampfen und lieben und hassen
und mochte den Himmel mit Handen fassen
und mochte frel sein und atmen und schrein,
Ich will nicht sterben. Neinl
Nein.
Das Leben 1st rot, ך
das Leben 1st mein!
Mein und dein. ־־ '
Mein.

.., Andere bekanntere Namen deutscher judischer Lyrikerlnnen kamen 
an dlesem Abend zu Wort: _ ' ■
ELSE LASKER-SCHULER
NELLY SACHS
ROSE AUSLANDER. . .

Die groBenThemen von Liebe, Sehnsucht, Glaube, die Frage ״Warum?", 
die Verfolgung, Angst, Verzweiflung — und die Hoffnung auf dasganz 
andere, das gelobte Land haben die personliche Erfahrung dieser Dich- 
terinnen bestimmt und ihren lyrischen Ausdruck gefunden:

Warum
Sie machen Krieg und
fragen uns nicht

Sie streuen uns
Sand in die Augen

wir fragen

warum Menschen frleren und hungern mussen

warum unsere Bruder verbluten mussen

warum wir den ״Feind" als Menschen ermorden mussen

warum wir nicht leben durfen 
friedlich und belter 
in Liebe zum Nachsten 
wie esgeschrieben steht 
im Alien und Neuen 
Testament.

ROSE AUSLANDER



Die vier DIchterinnen, aus deren Wark gelesen wurde, stehen fur all jane, 
die nicht mehr haben schreiben durfen, die man zur Auswanderung 
zwang, deren Leben bedroht war.

Eine Auswahl mit Werken von Schriftstellern und Dichtern, die 1933 
lind in den folgenden Jahren von den Nationalsozialisten auspolitischen, 
weltanschau lichen Oder rassistischen Grunden verfolgt wurden, zeigte 
eine kleine Ausstellung ״Verbrannte Bucher", die anlalilich einer landes- 
weiten Veranstaltung des. Verbandes Deutscher Schriftsteller (NW) zum 
 Tag das Buches" vom 9. bis 20. Mai 1981 von der Stadtbibliothek״
Essen in der Allan Synagoge gezeigt wurde.

Die Ausstellung konnte und wollte nicht eine luckenlose Presentation 
derjenigen Bucher bieten, die 1933 und spater verboten wurden. Sis 
wollte vielmehr neben bekannteren Dichtern die Aufmerksamkeit auch 
auf unbekanntere Namen lenken, auf Schriftsteller, die wesentlich 
Schneller In Vergessenheit gerleten, deren Werk aber ein Erinnarn wert 
ist. Die Titel und die kurzen biographischen Hinweise zu den ausgestell- 
ten Buchern werden hier abgedruckt. Sle werden erganzt urn andere 
Titel zum Thema, die in der Stadtbibliothek Essen und in der Hand- 
bibliothek der Alten Synagoge zu finden sind. Die Stadtbibliothek ist 
eine Ausleihbibliothek, In der die Zelt des Nationalsozialismus ein 
Schwerpunkt unter vielen anderen ist, der nach und nach aufgebaut 
wurde. Die Handbibliothek der Alten Synagoge dagegen ist gerade erst 
im Zusammenhang mit der Eroffnung der Dauerausstellung ״Widerstand 
und Verfolgung in Essen 1933-1945״ eingerichtet warden. Ihr fehlen 
noch alters Darstellungen. Sie kann auch nur in begrenztem Rahmen 
ausgebaut werden, wobel Wert auf Staridardwerke und Jugendbucher 
bzw. belletristische Literatur gelegt werden wird. Zur Orientierung ist 
jeweils der Standort angegeben: Stadtbibliothek (STB) und Alte Syna- 
goge (AS).

Diese kleine Dokumentation zur Ausstellung ״Verbrannte Bucher" 
kann lediglich den Einstieg in die Literatur, die verboten wurde, die Be- 
grundungen und Auseinandersetzungen damit, bieten. Daruber hinaus 
werden literarische Verarbeitungen der Jahre 1933-1945 und Jugend- 
bucher zum Thema zusammengestellt. Mit einer solchen Dokumenta- 
tion kann nicht mehr als eine erste Orientierung zur Literatur in der 
Geschichte, Geschichte in der Literatur und zum Zusammenhang von 
Polltik und Literatur in den letzten 50 Jahren gegeben werden. Wie die- 
ser Zusammenhang im Rahmen der Veranstaltungen zum Tag des 
Buches 1981 vermittelt werden kann, welche Positionen aufweisbar 
sind und welche AnstoBe aus der Beschaftigung mit diesen Fragen zu 
gewinnen sind, wird in elnem gesonderten Bericht dargestellt, der in 
Arbeit ist. Die Veranstaltungsreihe ״Sie verbrannten die Bucher" stellt 
den Versuch dar, literarische Erfahrungen als geschichtliche Erfahrun-



gen auf verschiedene Weise vorzustellen. Den AnstolS gaben Mitglieder 
des Verbandas Deutscher Sohriftsteller, die djesen erstan Versuch auf- 
gfeifen wollen und gemelnsam mit anderen Einrichtungen den ProzeB 
zu dieser Art der Vermittlung von Literatur fortsetzen. Jeder Iiterarisch 
und historisch-politlsch Interessierte kann dazu beitragen. Diehiervor■ 
gelegte Uteraturauswahl der beiden stadtlschen Institute Alte Synagoge 
und Stadtbibliothek bietet ihm eine Arbeitsgrundlage.

Bucher, die verboten wurden
Biographisch-bibliographische Angaben

ASCH, Schalom

1880 in Kutno/Polen geboren, starb 1057 in London.
Er schrieb ursprunglich in hebraischer, dann jiddisaher Sprache. Er schildert in 
zahlrelchen Romanen, ErzShlungen und □ramen das Milieu des Ostjudentums, 
in seiner spateren Schaffenszeit bevorzugt er Stoffe aus der judischen Geschich* 
te. Romane, wie z. B. ״Der Nazarener" lassen eine Annlherung an die christ■ 
iiche Denkweise erkennen.

— Der Nazarener STS
— Der Prophet STS

BARBUSSE, Henri

1873 in Asnieres/Seine geboren, starb 1035 in Moskau. Er war fanatiseher 
Antifaschist, und sett 1023 bekannte er sich zum Kommunismus Leninscher 
Pragung.

Seine politische Auffassung spiegelt sich in seinen Werken wider. ,,Das Feuer" 
schildert brutal-realistisch das Grauenhafte und die Sinnlosigkeit des Krieges 
dutch Schilderung der Erlebnisse und Stimmung der einfachen Soldaten.

- Das Feuer STB

BENJAMIN, Walter

1892 in Berlin geboren, erhielt uber Gershom Scholem Verbindung zur zionisti- 
sc,hen Bewegung, bekannte sich 1924 zum Marxismus, emigrierte 1933 und 
nahm sich 1940 aus Furcht vor der Auslieferung an die Gestapo in Port Bou/ 
Spanien das Leben.

In seinem Werk linden unter anderem die Auseinandersetzungen des Klassen• 
kampfes und der Revolution als Erlosung von Unterdruckung und Ausbeutung 
und die Kritik am Nation!alsozialismus ihren Niederschlag.

— Drei Hormodelle
Was die Deutsohen lasen, wahrend ihre Klassiker
schrieben. — Lichtenberg, — Radau um Kasper) STB

- Gesammelte Schriften Bd. 1-4 STS
— Moskauer Tagebuch STB



BROD, Max
1884 in Frag geboren, starb 1968 in Tel Aviv, Er schioB sich 1913 dam Zionis• 
mus an und emigrierte 1939 nach palastina,

Schrieb Novellen und Romans meist historischen Inhalts, darunter mehrere mit 
judischen Motiven, im Geiste der Humanitat, die sich zu religidser Weltsicht 
vertlefen.

- Durchbruah ins Wunder, ErzShlungen
- Der Meister
- Reuben). Furst der Juden
- Stefan Rott
- Streitbares Leben
- Die Frau, nach der man sich sehnt, Roman
- Galilei in Gefangenschaft. Roman
- Heinrich Heine
- Der brave Soldat Schwejk, Seine Abenteuer

STB
STB
STB
STB
STB
STB
STB
STB

in 14 Blldern nach Jaroslav Hasek
— Beinah ein Vorzugsschuler oder Piece touchie.

STB

Roman eines unauffalligen Menschen
— Armor Cicero. Roman
- Der Sommer, den man zuruckwunscht, Roman aus

STB
STB

jungen Jahren
— Die Rosenkoralle. Ein Prager Roman

STB
STB

DOBLIN, Alfred

1878 in Stettin geboren, war er von 1921-29 Mltglied der SPD. Trotz seiner 
Sympathie fur soziale Ideen und sozialen Mltleldens hatte er wenig Verstandnis 
fur den Marxismus und fur die Notwendigkeit des Klassenkampfes. 1033 emi- 
grierte er nach Paris, floh 1940 in die USA, kehrte 1945 nach Deutschland 
zuruck und starb 1957 in Emmendingen bei Freiburg/Br,

Thematisch befaBte sich sein Work hauptsSchlich mit dem Eingriff uberindi■ 
vidueller Krafte in Leben und Denken des einzelnen und die Manifestationen 
der Gruppenseele in religiosen, wirtschaftlichen, militarischen und technischen 
Machtkampfen.

— Amazonas. Roman STB
STB 
STB 
STB 
STB 
STB

— Briefe
— Hamlet oder Die lange Nacht nimmt ein Ends
— Autobiographische Schriften und letzte Aufzeichnungen
— Berge, Meere und Giganten
— Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord
— Babylonische Wanderung oder Hochmut kommt vor dem Fall. Roman STB
— Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf STB
— Pardon wird nicht gegeben. Roman STB
— Die irmordung einer Butterblume, Ausgew, Erzahlungen 1910—1950 STB
— Die drel Sprunge des Wang-Lun. Chinesischer Roman STB
— Wallenstein. Roman STB



EHRENBURG, llja Grigorjewltsch

1801 In Klew geboren, starb 1087 In Moskau.

Er begann als Lyrlker, versucht In dan 30er Jahren, slab In seinen Romanen 
dem Sill des sozlalistlschen Realismus anzupassen.Aufdie Zeit des National- 
sozlallsmus reaglerte er mlt aggresslver Deutschlandfelndllchkelt.

- Dreizehn Pfelfen STS
- Das bewegte Leben des Lasik Roltschwantz STB
- Mcnschen. Jahre. Leben. Bd. 1, 2 (Autobiographic) STB
- Die Pfelfen der Kommunarden . STB
- Auf den StraBen Europas. Reportagen STB

EINSTEIN, Karl
1886 In Neuwied geboren, war in Berlin Mltglled des Spartakus, emlgrlert 1928 
nach Paris, nahm 1937 auf republlkanlscher Selte kampfend am Spanlschen 
Burgerkrleg tell, beglng 1040'vor dem Elnzug der deutschen Truppen In Pau 
Selbstmord, .
Als expressionlstiseher Erzahler und Dramatlker welst sein Stil surreallstische 
Elemente auf,

— Bebuguln STB
— Die Fabrlkatlon der Fiktionen STB

FEUCHTWANGER, Lion
1884 In Munchen geboren, emlgrlerte 1933 nach Frankrelch, floh 1040 in die 
USA und start) doit 1958 In Los Angeles,
Er luitte bedeutende Erfolge als Erneuerer des historisch-kulturhistorlschen 
Romans urn jiidlsche und deutsche Geschlchte. In seinen spateren Dramen und 
Romanen setzt er sich mlt der Gegenwart (Aufkommen des Nazlsmus) auf der 
Grundlage dialektlscher Geschlchtsbetrachtung und sozial-pazlflstlscher Gesjn• 
nung auseinander,

— Die haBllche Herzogln. Margarete Maultasch, Roman
— Die Fuchse Im Weinberg
— Goya
— Erfolg. 3 Jahre Geschlchte einer Provinz
— Spanische Ballade, Roman
— Jud SUB. Roman
 Jefta und seine Tochter, Roman י
— Josephus, Roman-Trilogie
— Exll

STB 
STB 
STB 
STB 
STB 
STB 
STB 
STB

AS

GOLL, Ivan
1891 in Saint Difi/Frankreich geboren, heiratete er 1920 die Lyrikerln Claire 
Studer, floh 1939 In die USA, kehrte von dort 1947 nach Frankrelch zuruck 
und starb 1050 in Paris.,



Er gait als entscliiadcner Gegner alien nationallstischer Tendenzen.
Seine Dlchtung wurde anfanglich von Menschheitsglaube und Friedenssehn• 
sucht gepragt. Das Spatwerk weist maglsche, alchlmistlsche und kabalistische 
Metaphorlk auf, •

— Astral, Ein Gesang
— Abendgesang
— Dichtungen
— Gedichte 1924-1950
— Methusalem oder Der ewige Burger, Ein satirisches Drama
— Dithyramben

STB 
STB 
STB
STB 
STB
STB

GOLL, Claire und Ivan Goll
— Zehntausend Morgenroten. Gedichte einer Liebe (Brief e)
— Meiner Seele Tone, Das literarische Dokument 

zwischen Kunst und Liebe

GOLL, Claire

— Klage um Ivan
— Memoiren eines Spatzes des Jahrhunderts
— Zirkus des Lebens
— Der Neger Jupiter raubt Europa. Roman
— Traumtanzerin. Jahre der Jugend
— Jedes Opfer totet seinen Morder. Roman
— |ch verzelhe keinem, Elne literarische Chronigue 

scandaleuse unserer Zeit

STB

STB

STB
STB
STB
STB
STB
STB

STB

GRAF, Oskar-Maria
1884 in Berg/Starnberger See geboren. 1033 verfaBte er einen Protest gegen 
die Bucherverbrennung befreundeter Schriftsteller ״Verbrennt rnichl", 1034 
erfolgte seine Ausburgerung durch die Nazis. 1038 flob er in die USA, deren 
Staatsburgerschaft er 1058 annahm und dort 1007 In New York starb.

Als uberzeugter Pazifist und Sozialist kampfte er In seinem Werk - Lyrlk, 
sozlale Novellen, politische Zeit- und Zukunftsromane, oftmals in bayrischer 
Mundart - gegen Reaktion und Faschismus und fur Menschlichkeit.

— Das bayrische Dekameron
— An manchen Tagen
— Anton Sittinger
— Gelachter von auRen
— Die gezahlten Jahre
— Wir sind Gefangene
— Bolwieser, Roman eines Ehemannes
— Die Chronik von Flechting. Ein Dorfroman

Die Flucht ins Mittelmaftige. Ein New Yorker Roman
— Der harte Handel, Ein bayerischer Bauernroman
— Kalendergeschichten
— Unruhe um einen Friedfertlgen, Roman

STB 
. STB

STB
STB
STB
STB
STB
STB
STB
STB
STB
STB

— Raise in die Sowjetunion 1934. Mit Briefen '
von Sergej Tretjakow STB



HARINGER, Jakob
1808 in Dresden geboren, 1036 wurde er in den ,,Nationalsozialistischen 
Monatsheften" als ״ubler Vertreter des judischen Kuiturbolschewlsmus" ange- 
griffen und ausgeburgart. Er emigrierte daraufhin 1938 in die Schweiz, wo er 
1048 in Zurich starb,

Trager verschiedener Literaturprelse,
Sein Work umfaBte hauptsachlich expression istische Lyrik und Prosa, die sehr 
stark durch sein zerrissenes, sich In Verzweiflung zehrendes Einzelgangertum 
geprSgt wurden,

- Lieder elnes Lumpen STB

HASE K, Jaroslav

1883 in Prag geboren, starb 1823 in Lipnice.
Er persiflierte in vision Satiren und Humoresken die BOrokratle der dster- 
reichisch-ungarischen Monarchic, Seine Romanfigur ״Schwajk" relBt unter dem 
Deckmantel geistiger Zuruckgebliebenheit dem Militarlsmus den Nimbus des 
Erhabenen ab und beweist die Sinnlosigkeit des Krieges.

— Die Beichte des Hochverraters oder das Geheimnis
der Baste) auf dam Laurenzberg STB

— Schwej'kiaden STB
— Vom Umgang mit (Befreiten),

Friihe Erzahlungen STB

HASENCLEVER, Walter
1890 in Aachen geboren, 1933 von den Nationalsozialisten ausgeburgart, emi• 
grierte er nach Sudfrankreich, beging 1940 im Lager Les Milles beim Heran■ 
nahen der deutschen Truppen Selbstmord.

1017 Verleihung des Kleist-Preises,

Seine revolutionare und pazifistische Einstellung spiegelte sich in seinen 
Werken, gekennzeichnet durch bissiga Zeitsatire und seiner Lyrik, die fur die 
Politislerung des Geistes eintrat, wider. Ende der 20er Jahre wendet er sich der 
Unterhaltungskomodie zu,

— Antigone. Tragodie in 5 Akten STB
— Gedlchte, Dramen, Prosa STB
— Irrtum und Lefdenschaft Erziehung durch Frauen.

Ein Bekenntnisroman STB
— Ihrwerdet Deutschland nicht wiedererkennen

(Autobiographic) AS

HEINE, Heinrich

1707 in Dusseldorf geboren, starb 1856 in Paris,

Seine Schriften wurden in Deutschland durch den Bundestagsbeschluli gegen 
das Junge Deutschland 1835 verboten.



Neben reiner Stimmungslyrik und vielfach vertonten, bildstarken Liedarn 
schuf er auoh Liabeslyrik, Sonette, Balladen und satirische Versepik.

SpSter schrieb er im Gefolge des Jungen Deutschland auoh zeitkritische u! 
politiiche Gedichte von schonungsloser Satire,

nd

— Aus den Memotren des Harm von Schnabelewopski
— Dichterische Prosa
— Historisch-kritische Gesamtausgabe Bd, 1

STB
STB
STB

— Briefe. Gesamtausgabe. Bd. 1-6
— Lyrik. Ausgew. v, Ludwig Marcuse
— Deutschland. Ein Wintermarchen

STB
STB
STB

JAHNN, Hans Henny

1894 In Hamburg-Stellingen geboren, starb 1959 in Hamburg. 1933 wurden 
seine Werke von den Nazis wegen ״politischer Unzulanglichkelt" verboten, 
woraufhin er 1934 uber die Schweiz nach Danemark emigrierte. 1950 siedelte 
er wleder nach Deutschland Uber,

1020 Verleihung des Kleist-Preises, 1954 Niedersachsischer Literaturpreis, 
1056 Lessingpreis der Hansestadt Hamburg,

Als vornehmliche Aussagen seines Werkes erschienen Trauer Uber die Entwei- 
hung der Schopfung und die Gefahrdung des Menschen durch damonische 
Triebmachte sowie die Sehnsucht nach ursprunglicher Harmonic. Aus seiner 
Abscheu vor Gewalt und Unterdruckung prangerte er konkrete MjBstande - 
wie z. B. Rassendlskrimlnierung - an.

- Werke und Tagebucher. Bd. 1-7 STB
- Auswahl aus dem Work STB
- Gesprache mit Hans Henny Jahnn STB
- Jeden erellt es STB
- Perrudja STB
- Ugrino und Ingrabanien. Fragment aus dem Nachlali STB

JUNG, Franz
1888 in NeiUe/Schles. geboren, starb 1963 in Stuttgart. Nahm 1918 an der 
Novemberrevolution tail, wurde 1920 Mitglied der KPD, beteiligte sich am 
Mitteldeutschen Aufstand. Blieb trotz Schreibverbots bis 1937 in Deutschland, 
emigrierte dann erst nach Budapest.
Seine linksradikalen und sozialkritischen Werke entstanden 1920-27 unter 
dem EinfluB der Revolution in Deutschland und RuBland und der revolutio• 
naren Nachkriegskampfe.

— Gott verschlaft die Zeit STB
— Joe Frank iliustriert die Zeit STB
— Der Weg nach unten (Autobiographie) STB



KLABUND (d. I, Alfred Hanschke)

1890 in Crosse״ a. d. Oder geboren, Starb 1028 in Davos. 1017 forderte er 
Wilhelm II. in einem offenen Brief zur Abdankung auf; 1018 bekannte er sich 
in den ,,WeiBen Slattern" Schickeles zu seiner Wandlung zum Pazifisten; 1919 
erfolgte seine Verhaftung wegen angeblicher Verbindung zum Munchener Spar• 
takus.
In kleineren Erzahlungen und Skizzen beschaftigte er sich starker mit zeitge- 
nosslschen Stoffen, u. a. schrieb er provokante Chansons, Streit■ und Laid- 
gedichte im Stile F. Villons.

— Moreau. Roman eines Soldaten STB
— Die Harfenjule STB
— Der himmlische Vagabond STB
— Dichtungen aus dem Osten, Bd, 1—3 STB
— Gedichte STB
- Der Kreidekreis. Spiel in 5 Akten STB
— Die Krankheit. Eine Erzahlung STB
— Borgia. Roman elner Familie STB

KELLERMANN, Bernhard

1879 in Fiirth geboren, starb 1951 In Kleln-Glienicke b, Potsdam.

1933 wurde er aus der PreuBIschen Dichterakademie ausgeschlossen.
Er began״ sei״ Schaffen mit neuromantisch-lyrlschen Romanen im Stil Ham- 
suns, schrieb spater gesellschaftskritische Romane, die vor allem die Zeit- 
erscheinungen des Deutschland nach 1918 schild,ern,

- Das Meer. Roman STB
— Der Tunnel STB
— Der 9■ November. Roman STB
— Was sollen wir tun?, STB

KEUN, Irmgard 
1010 in Berlin geboren, lebt heute in Koln, 1933 erhleltsie Berufsverbot, well 
sie sich weigerte, der nazistlschen Reichsschrifttumskammer beizutreten. Emi- 
gration nach Belgian, Holland, USA,־ zwlschen 104O-4B illegaler Aufenthalt in 
Deutschland.
Als Erzahlerin von burgerlich-humanistischer Gesinnung verbinden ihre Bucher 
humorvolle Unterhaltung mit pointierter Zeit• und GeselIschaftskrltik.

— Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen.
Roman

- Gllgi, eine von uns
— Das kunstseidene Madchen
— Das Madchen, mit dem die Kinder nicht spielen durften
— Nach Mitternacht

STB 
STB'
STB 
STB
STB



KISCH, Egon Erwin
1885 in Prag geboren, war 1828 Mitbegrunder das Bundes proletarisch icvo- 
lutionarer Schriftsteller Deutschlands. 1033 wurde er in der Nacht des Reichs- 
tagsbrandes in Berlin verhaftet und als tschechischer Staatsburger nach Prag 
abgeschoben. 1937/38 kampfte ar fur Rotspanien; emigrierte nach New York, 
kehrte 1946 nach Prag zurOck, wo er 1948 starb,
Er begrundete die Reportage als Literaturform des sozialistisch-gesellschafts■ 
kritischen Kampfes.

— Wagnisse in aller Welt
— Geschichten aus sieben Ghettos

KOLMAR, Gertrud
1894 In Berlin geboren. 1943 wurde sieaufgrund ihrer judischen Abstammung 
In ein Vernichtungslager deportiart und gilt seitdem als verschollen,

Ihre oftmals schwermutigen Gedichte - vergleichbar mit der Kunst Annetta 
von Droste-Hulshoffs - spiegelten Stlmmungen der Einsamkeit, Sehnsucht 
nach einer harmonischen Welt und Naturnahe wider.

- Briefe an die Sohwester Hilde. 1938-1943 STB
- Friihe Gedichte STB
- Das Wort der Stummen STB
- line judischa Mutter STB
- Das lyrische Work STB

LASKERSCHULER, Else
1869 In Wuppertal-Elberfeld geboren, emigrierte sle Ihrer judischen Herkunft 
wegen Uber die Schweiz, Agypten nach Palastina, wo sie 1945 in Jerusalem 

starb.
1932 Verleihung des Kleist-Preises.
In Ihrer Dichtung verband sle Wirklichkeit und Traum, Mythisches, Alttesta■ 
mentliches, Orlentalissches, moderne Daseinsproblematik als erschutternde 
Kritik an der Seelenlosigkeit uhd dem (Kriege und Krisen produzierenden) 
Chaos der kapitalistischen Gesellschaftsordnung..

- Werke in drei BBnden
- Samtliche Gedichte
- Briefe von Else Lasker-SchUler
- Der Prinz von Theben

STB 
STB 
STB 
STB

LIEPMANN, Heinz
— Der Ausweg. Die Bekenntnisse des Martin M.
— Das Vaterland
- Karlchen oder die TUcken der Jugend. Roman
— Rasputin

STB 
STB
STB
STB



LUDWIG, Paula
1000 in Altenstadt b. Feldkirch geboren, lebte von 1038-53 im Ausland, 
kehrte 1S53 nach Deutschland zuruck, wo sie 1974 in Darmstadt starb.

1062 Verleihung des Georg Trakl-Preises.

(hre Gedichte sind wechselseitige Spiegelungen von Ich und Du, von Augen• 
blick und Dauer, von Leben und Tod. Die Gedichte bus den Jahren des Exils 
nutzten in Ton und Fornrdie.literarische Oberlleferung fur den Ausdruck des 
Leldens am Sohlcksal der Zeit,

- Der himmlische Spiegel STB
— Dem dunklen Gott STB
— Trauma. Aufzeichnungen bus den Jahren zwlschen 1020 und 1060. STB

MANN, Heinrich
1871 in Lubeck geboren, starb 1950 In Santa Monica/Kalifornlen. 103OPrasi- 
dent der PreuBischen Akademie der Kunste. 1033 von den Nationalsozialisten 
zum Rucktritt gezwungen, emigriert er uber Prag nach Frankreich, wo er mit 
Barbusse, Bloch und anderen antifaschistische Versammlungen abhielt. 1040 
Flucht uber Spanien nach Kalifornien.

In seinen fast durchweg politisch engagierten Romanen und Novell1 ״״st er 
leldenschaftlicher Gesellschaftskritiker des niedergehenden Burgertums der 
Wllhelminischen Ara, der Weimarer Republik und der NS-Zeit.

Ferner 1st er Verfasser zahlreicher politisch-aktueller Essays und Streitschrlf• 
ten.

- Die Jugend des Konigs Henri Quatre. Roman
- Eugfinie - eln ernstes Leben
- Schausplelerin
- Zwlschen den Rassen
- Die Vollendung des Konigs Henri IV. Roman
- Die Jagd nach Llebe. Roman
- Der Untertan. Roman
- Die traurlge Geschichte von Friedrich dem GroBen.

Ein Fragment
- Die Gottinnen Oder Die drei Romans der Herzogin von Assy
- Sieben Jahre. Chronlk der Gedanken und Vorgange
- Im Schlaraffenland
- Macht und Mensch
- Empfang bei der Welt. Roman
- Der Atom. Roman
- Novellen
- Ein Zeitalter wird besichtigt

STB
STB
STB
STB
STB
STB
STB

STB
STB
STB
STB
STB
STB
STB
STB
STB + AS

MANN, Thomas
1875 in Lubeck geboren, starb 1055 in Kilchberg bei Zurich. 1033 kehrte er 
von einer Vortragsreise nicht mehr nach Deutschland zuruck. 1036 kam es 
durch einen offenen Briefan E. Korrodi zum endgultigen Bruch mit dem natio- 
nalsozialistischen Regime,



1920 Verlelhung des Nobelprejses fur Ulteratur.
Die Spannwelte seines Wsrkes relchte vom burgerlichen Familienroman uber 
den Zeitroman, uber die Aussetzung mlt dem Genieproblem bis zur Mythen• 
parodle und zum Ironlschen Schelmenroman. VerfaBte auch zahlreiche liters• 
rische, philosophise!)(•, kulturkrltische und polltische Essays,

— GesammeltB Werke in 12 Banden STB
— Die Buddenbrocks STB
— SSmtliche Erzahlungen STB

ME HR ING, Walter
1896 In Berlin geboren. 1915-17 Mltglied des ״Sturm-Krelses"; 1920 Begru 
der des linksradikalen ״Politljchen Cabaret" in Berlin; starb 1981 In Zurich.

1987 Verleihung des Westberliner Fontane-Prelses.
Nach anfinglich expressidnistischer Lyrlk machte er sich in den 20er Jahn 
vor allem als polemlscher Publlzlst und aggresslver Satlriker einen Namen. Sell 
Zeitgediohte und Chansons ubten schonungslose Gesellschaftskrltik und war 
ten vor dem Ungeist und Rassenwahn des Drltten Reiches.

n-

sn
 סו

n״

— Briefe aus der Mltternacht. 1937—1841
— GroBes Ketzerbrevler
— Muller. Chronik elner deutschen Slppe
— Neues Ketzerbrevler
— Die verlorene Bibliothek
— Wir mUssen welter (Autobiographic)
— Algier Oder Die 13 Oasenwunder. Westnordwestviertel.

— 2 Novellen

STB
STB
STB
STB
STB + AS
STB

STB
— Die hollische Komodie. 3 Dramen
— Paris In Brand. Roman
— Verrufane Malerej

STB
STB
STB

MOHSAM, Erich
1878 In Berlin geboren, kampfte er als sozlalistlscher Polltlker gegen Reaktlon, 
Militansmus und Faschismus. 1933 wurde er nach dem Relchstagsbrand ver- 
haftet und 1934 Im KZ Oranienburg nach Folgerungen ermordet.

Er wollte im Bankelgesang, in Balladen, Zeltparodien, In volkstumllch-eln• 
fachen Gedlchten der Gesellschaft einen krltischen Spiegel vorhalten und die 
revolutlonaren Krafte anrufen und mobllisleren; hlerbel behielt er stets Kon- 
takt zur sozlalen Wlrklichkelt.

— Briefe an Zeltgenossen
- Fanal
— Gedichte, Prosa, Stiickc
— Publizistik — Unpolitische Erinnerungen



MYNONA (d, I, Salomo Friedlander)

1871 in Gollantsch/Prov. Posen geboren, emigrierte er aufgrund seiner 
judischen Abstammung nach Paris, wo er 1046 starb,

In selnem dichterischen Werk stellte er aus einem schmerzlich.einsamen Labans• 
gefUhl heraus das Groteske allem Schonen, Normalen und Rlchtigen gegenuber.

— Hundert Bonbons, Sonette STB
— Rom — die schone Schutzmannsfrau und andere Grotesken STB
- Schwarz-WeiB-Rot. Grotesken STB
— George Grosz STB,.
— Die Bank der Spotter, Ein Unroman STB

NEUMANN, Robert
1807 in Wien geboren, emigrierte 1034 nach England, starb 1975 in Munchen. 

Neben Dramen und Hdrspielen schrieb er politisch-satirische oder gesellschafts- 
kritische Zeitromane im Stil der Neuen Sachlichkeit.

— Die Freiheit und der General. Roman ■ STB
- Ein leichtes Leben (Autobiographic) STB
- Die Kinder von Wien STB
- Parodien STB
- Typlsch Robert Neumann STB
- Vielleicht das Heitere (Autobiographie) STB
— Macht. Roman STB
— Die dunkle Seite des Mondes. Roman STB
- Der Favorit der Konigin STB

PLEVIER, Theodor
1892 in Berlin geboren, emigrierte er 1033 uber Prag, Schweiz, Paris und 
Schweden nach Moskau, kehrte 1945 mit der Roten Armee nach Deutschland, 
zuruck, starb 1955 in Avegno/Schweiz.

Als proletarisch-revolutionarer Schriftsteller schildert er in seinen Romanen, 
oftmals mit dem Mittei der Reportage, in realistischen Bildern die Kiimpfc und 
Katastrophen des Seekriegs 1914-18 und des Zweiten Weltkrieges.

- Des Kaisers Kulls. Roman STB
- Moskau, Stalingrad, Berlin STB

REMARQUE, Erich Marla

1898 in Osnabriick geboren, emigrierte 1039 nach Aberkennung derdeutschen 
Staatsburgerschaft (lurch die Nationalsozialisten in die USA, starb 1070 in 
Locarno,



Als antlfaschlstischer und antimilltarlstlschar Romancler behandelten seine 
Werke unmittelbar zeitbezogene, gesellschaftskritische Themen in spannendem 

Kolportagestil.

— Im Westen nights Neues
— Llebe delnen Nachsten
— Drei Kameraden. Roman
- Die Nacht von Llssabon
- Schatten im Paradies
- Der Himmel kennt keine Gunstllnge
— Der schwarze Obelisk. Roman

STB 
STB 
STB
STB 
STB 
STB 
STB

RENN, Ludwig
1889 In Dresden geboren, 1928-32 Sakretar des ״Bundas proletarisch-revolu■ 
tionfirer Schriftsteller1933 ,״ Verhaftung durch die Nationalsozialisten, 1938 
Flucht In die Schweiz, 1939-47 ExIl In Mexiko, 1947 RUckkehr nach Dresden. 

Seln Wark zelchnet sicli durch antimilitaristische Kriegsromane — mit betont 
sachlicher Darstallung-und zeitdokumentarische Berichte aus.

— Adel Im Untergang
- Krieg
— Nachkrleg

STB

SEGHERS, Anna

- Das siebte Kreuz AS

TOLLER, Ernst
1893 in Samotschln b. Bromberg geboren, 1919 als Bateiligter an der Bay■ 
rischen Raterepublik zu Festungshaft verurteilt, 1933 emigrierte er in die USA, 
wo er 1939 in New York Selbstmord beging. ,
Seine revolutionar expressionistischen Dlchtungen standen in standiger Span- 
nung zwischen Politischem und Poetischem. Der Stil wandelte slch von der 
leidenschaftllchen Anklage des Krieges und dar Knechtung des Menschen im 
Maschinenzeitalter zu einem unpathetischen Realismus,

- Gesammelte Werke. Bd. 1-6
- Kritische Schrlften, Reden und Reportagen
- Eine Jugend in Deutschland
- Briefe aus dem Gefangnis

STB
STB
STB
STB

TUCHOLSKY, Kurt
1890 in Berlin geboren, emigrierte er 1920 nach Schweden, wurde 1933 von 
dan Nationalsozialisten ausgeburgert und beging 193B In Hindus b, Gdteborg 
aus Verzweiflung uber Ibra Erfolge Selbstmord.



Mit leidenschaftlicher Scharfs und beiBender Ironic kampfte er, in satirisch• 
kabarettistisoher Kleiniyrik, Chansons, Szenen und satirlscher Prosa gegen 
Reaktion, Militarismus, Nationalismus und Nationalsozialismus.

— Gesammelte Werke. Bd, 1—3
— Briefe aus dem Schweigen

Die Q-Tagebucher
— Schnipsel
— Wenn die Igel in der Abendstunde
— Deutschland, Deutschland uber alias. Ein Bilderbuch

STB• 
STB 
STB 
STB 
STB 
STB

WEGENER, Armin T.
1886 in Elberfeld geboren. Als Pazifist und wegen Protestes gegen die Juden■ 
verfolgung 7 Jahre in Gefangnissen und im KZ. Emigration nach England und 
Palastina. Lebt heute in Rom.
Lyriker, anfangs unter EinfluB des Expressionismus mit pathetisch-ekstatischer 
GroBstadtlyrlk und Erzahler mit exotischen Stoffen. Wendet sich mit seinen 
Schriften gegen den MiBbrauch der staatlichen Gewalt.

- Fiinf Finger Uber dlr. Bekenntnisse elnes Menschen
in dieser Zeit STB

— Fallst du, umarme auch die Erde Oder der Mann,
der an das Wort glaubt STB

- Odyssee der Seele STB

WEISS, Ernst
1882 in Brunn geboren, emigrierte 1036 wegen seiner Judischen Abstammung 
nach Paris, wo er 1940 bel der Annaherung der deutschen Truppen Selbstmord 
begin!).
Die Hauptwerke dieses expressionistischen Erzahlers und Dramatikers gehoren 
In die Tradition des psychologisch-realistischen Romans. Hauptmotiv ist die 
erdrUckende Allgewalt eines unpersonlichen Schicksals; seine Figuren sind zum 
Dasein verurteilt.

- Daniel, Erzahlung
- Der arms Verschwender
- Franziska
- Ich - Der Augenzeuge
- Georg Letham. Roman
- Der Fall Vukobrankovics. Roman

STB 
STB 
STB 
STB
STB 
STB

ZWEIG, Arnold
1887 in GroB-Globau/Schles. geboren, floh 1933 als Uberzeugter Zionist uber 
CSSR, Schweiz, Frankrelch nach Palastina, kehrte 1948 nach Berlin (DDR) 
zuruck und starb dort 1968.



Dur ch Kriegs״ und Nachkrlegserlebnisse wards er zum scharfen Zeitkritiker, der 
das Schreiber! als sozialBthische Mission betrachtete.

— Die Zeit 1st reif. Roman STB
— Erziehung vor Verdun STB
— Furchen der Zeit STB
— Junge Frau von 1914 STB
— Der Streit um den Sergeanten Grischa־ STB
— Die Novellen urn Claudia. Roman STB

ZWEIG, Stefan

1881 in Wien geboren, emigrierte er wegen seiner Judischen Abstammung nach 
England, wahlte 1942 aus Schwermut uber die Zerstorung des geistigen 
Europas in Petropolis b. Rio de Janeiro den Freitod,

Sein dichterisohes Work wird von einem pazifistisch-humanistischen Lebens- 
gefUhl getragen.

— Ungeduld des Herzens. Roman STB
- Amok STB
— Brief# an Freunde STB
— Meis ternovel len STB
— Silberne Saiten. Gedichte, Nachdlchtungen STB
— Sternstunden der Menschheit STB
— Die Welt von Gestern STB
— Die Augen des ewigen Bruders, Eine Legends STB
- Erstes Erlebnis STB

Literarische Verarbeitung der NS-Zeit
AICHINGER, Use, Die groBere Hoffnung, Roman 
ALS das Gestern heute war, Erzahlungen, Gedichte, 

Dokumente zu unserer Gaschichte (1789—1949). 
Ausgew, u. erklart v, Rosemarie Wildermuth 

ANDERSCH, Alfred, Sanslbar oder Der letzte Grund
— Winterspelt
— Der Vater eines Mdrders, Erzahlung 
ANDREAS-FRIEDRICH, Ruth, Der Schattenmann.

Tagebuchaufzeichnungen 1938-1945
APITZ, Bruno, Naokt unter Wolfen. Roman 
BACHMANN, Ingeborg, Die gestundete Zeit. Gedichte 
BABELS, Floris, Nacht und Nebel. Der Bericht eines 

holiandischen Christen aus deutschen Gefangnissen 
und Konzentrationslagern

BECHER, Johannes R., Abschied. Roman
BECKER, Jurak, Jakob der Lugner
— Der Boxer
BEHREND-ROSENFELD, Else R., Ich stand nicht allein. 

Erlebnisse einer Judin in Deutschland 1933—1945
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BENN,.Gottfried, Doppelleben
— Weinhaus Wolf und andere Prosa
BERGER, Franziska, Tage wje schwarze Perlen
BIENEK, Horst, Die erste Polka
— Zeit □hne Glocken
BIEWEND, Edith, Letta. Eine Klndheit in Deutschland
—, MuB selbst den Weg mir weisen
BOLL, Heinrich, Wo warst Du, Adam?
— Der Zug war punktlioh
BOHN, Willi, Transportkolonne Otto
BORCHERT, Wolfgang, DrauBenvor der TUr
BRECHT, Bertolt, Furcht und Elend des Dritten Reiches.

24 Szenen. Entstanden 1B3B—1938
— Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui.
BRENTANO, Bernhard von, ProzeR □hne Richter. Roinan 
BRUECKNER, Peter, Das Abseits als sicherer Ort 
CEI AN, Paul, Mohn und Gedachtnis. Gedichte
CHARNEY, Ann, Dobryd. Eine polnlsche Kindheit 104O-19BO 
CHOTJEWITZ, Peter Otto, Saumlos. Roman
CSOKOR, Franz Theodor, Als Zivilist im polnischen Krieg, 

Europ. Trilogie .
DAVID, Janina, Ein Stuck Himmel. Roman 
DEGENHARDT, Franz Josef, ZundschnUre. Roman 
DEL CASTILLO, Michel, Elegie der Nacht. Eine Jugend 

in Straflagern
DEUTSCHE Exildramatik 1933 •1 OSO. Hrsg.: Franz Norbert 

Mennemeier u. a.
DEUTSCHKRON, Inge, Ich trug den gelben Stern
DIRSCHAUER, Wilfried, Klaus Mann und das ExIl
EDEL, Peter, Wann es ans Leben geht
EGG EBRECHT, Axel, Volk ans Gewehr. Chronik eines Berliner 

Hauses 1930-1934
ELON, Amos, Schrei ohne Antwort. Roman
EX IL. Literar. u. pollt. Texts bus dem deutschen Exil 1033—1945. 

Hrsg. v. Ernst Loewy u. a.
FALLADA, Hans, I lente bei uns zu Haus
FEUCHTWANGER, Lion, Exil. Roman
— Die Geschwister Oppermann
FRIED, Erich, Gedichte
FRISCH, Max, Die chineslsche Mauer
— Nun slogan sie wieder
FUEHMANN, Franz, Das Judenauto
GAUCH, Sigfrid, Vaterspuren. Erzahlung
GERLACH, Heinrich, Die verratene Armee. Ein Stalingrad-Roman 
GOES, Albrecht, Das Brandopfer, Novella
— Unruhige Nacht. Novell(.•
GRASS, Guenter, Hundejahre. Roman
GRAY, Martin, Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden
GRUNBERG, Karl, Mit der Zeitlupe dutch die Weimarer Hepublik, 

Erzahlungen, Skizzen, Reportagen und Gedichte
HAAG, Lina, Eine Hand vol! Staub
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HABEN SIE □AVON GEWUSST? Deutsche Antworten.
Hrsg. v. Walter Kempowski

HABEN SIE. HITLER GESEHEN? Deutsche Antworten.
Gesammelt von Walter Kempowski

HAGELSTANGE, Rudolf, Ballade vom verschutteten Leben
HANNSMANN, Margarete, Aufzeichnungen uber Buchenwald 
HARTLAUB, Geno, Gefangene der Nacht
HARTUNG, Hugo, Der Deserteur oder Die groUe belmontlsche Muslk
- Der Himmel war unten
HERMLIN, Stephan, Die Zeit der Gemeinsamkeit.

4 Erzahlungen
HILDESHEIMER, Wolfgang, Tynset
HOCHHUTH, Rolf, Der Stellyertreter. Schauspiel
— Juristen. 3 Akte fur 7 Spieler
HORVATH, Oedon von, Jugend ohne Gott. Roman
JENS, Walter, Nein - die Welt des Angeklagten. Roman
JUENGER, Ernst, Auf den Marmorklippen
JUST-DAHLMANN, Barbara, Simon
KASTNER, Erich, Notabene 45. Ein Tagebuoh
KALEKO, Mascha, Verse fur Zeitgenossen
KAZETNIK, 135633 (Pseud.), Hollenfahrt
KEMPOWSKI, Walter, Tadelloser & Wolff
- Haben Sie Hitler gesehen?
KERR, Alfred, Die Dlktatur des Hausknechts und Melodien
KERSTEN, Peter, Der Tod des Protektors. Roman
KEUN, Irmgard, Kind aller Lander. Roman
— Nach Mltternacht, Roman
KLEPPER, Jochen, Unter dem Schatten deiner Flugel.

Aus d. Tagebuchefn 1932-1942
K0N1G, Joel, David. Aufzeichnungen eines Uberlebenden
KOEPPEN, Wolfgang, Der Tod in Rom
KRAUS, Karl, Die drifts Walpurgisnacht
KRONSTEIN, Heinrich, Briefe an einen jungen Deutschen
KRUGER, Horst, Das zerbrochene Haus. Eine Jugend in Deutschland
KUNERT, Gunter, Im Namen der Hute. Roman

’ DAS LAGERL,IEDERBUCH. Lieder, gesungen, gesammelt und 
geschrieben im KZ Sachsenhausen be! Berlin

LANGHOFF, Wolfgang, Die Moorsoldaten. 13 Monate 
Konzentrationslager

LENZ, Siegfried, Deutschstunde. Roman
LOST, Erich, Pistole mit sechzehn. Erzahlungen
MANN, Klaus, Mephisto
~ Der Vulkan. Roman unter Emigranten
MECKEL, Christoph, Suchbild. Ober meinen Vater
MEERBAUM-EISINGER, Selma, Ich bin in Sehnsucht eingehullt.

Gedichte
MEIN ASCHENES HAAR, Sulamith. Anthologle. Hrsg. v. ־

Ulf Diederichs
MEYERS, Franz, Jugenderinnerungen eines Monchen-

Gladbachers
NEUMANN, Alfred, Der Pakt
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NOSSACK, Hans Erich, Interview mit dem Tode
- Nekyla. Berlcht eines Oberlebenden
NOVAK, Helga M״ Die Eisheiligen
OBERSKI, Jona, Kinderjahre. Novelle
PAEPCKE, Lotte, Ich wurde vergessen. Bericht einer Judin,

die das Dritte Reich uberlebte
PLESSEN, Elisabeth, Mittellung an den Adel. Roman 
REHMANN, Ruth, Der Mann auf der Kanzel. Roman 
REMARQUE, Erich Maria, Arc de Triomphe. Roman
- Der Funke Leben
RICHTER, Hans-Werner, Sle fielen aus Gottes Hand. Roman
- Die Geschlagenen. Roman
- Die Stunde der falschen Triumphe. Roman
RINSER, Luise, Jan Lobel aus Warschau
- Gefangnistagebuch
SACHS, Nelly, Eli
- Gedlchte
SCHMIDT, Arno, Brand's Heide. Aus dem Leben eines Fauns 
derschOpfer derweltwird ESWOHL ERLAUBEN

MUSSEN. JUdische Dlchtung nach Auschwitz.
Hrsg. v, Barbara Just-Dahlmann

SCHUTZ, Helga, Erziehung zum Chorgesang. Roman
SEUREN, Guenther, Abschied von einem Murder. Erzahlung 
SEGHERS, Anna, Die Toten bleiben Jung
SOMMER, Ernst, Revolte der Heiligen. Erzahlung
SPIEGEL, Marga, Retter in der Nacht
STEMMLE, Robert Adolf, Affare Blum
VIERTEL, Berthold, Dichtungen und Dokumente
WALSER, Martin, Elche und Angora. Schauspiel 
WANDER, Fred, Der siebente Brunnen. Erzahlung 
WEIL, Grete, Meine Schwester Antigone. Roman 
WEISENBORN, Gunther, Die lllegalen
- Der Verfolger
WEISS, Peter, Die Asthetik des Widerstands. Romantrllogie
- Die Ermittlung. □ratorium in 11 Gesangen
- Notizbucher 1971-1080
WELCH WORT IN DER KAI I T GERUFEN. Die Judenverfolgung 

des Dritten Reiches Im dt. Gedlcht
WIE.CHERT, Ernst, Haftling Nr. 7188. Tagebuchnotizen u. Brief״
- Missa sine nomine
WIE WAR DAS EIGENTLICH? Kindheit und Jugend im 3. Reich, 

Hrsg. von Max von der Grun
WIESENTHAL, Simon, Die Sonnenblume. Erzahlung
AN DEN WIND GESCHRIEBEN. Lyrik der Freiheit - Gedichte 

derJahre 1933-1945
WOLF, Christa,■ Kindheitsmuster
WOLFSKEHL, Karl, Zehn Jahre Exil. Briefe aus Neuseeland 

1933=1948
ZECH, Paul, Deutschland, dein Tanzer 1st der Tod 
ZUCKMAYER, Carl, Als war's ein Stuck von mir
- Der Gesang im Feuerofen
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- Des Teufels General ׳ STB
...ZUROCKGESCHOSSEN. 1033 und die Zeit danach.

Ein Lesebuch. Hrsg. von Dieter Bongartz AS
ZWEIG, Stefan, Schachnovelle STB

Nationalso^ialismus im Jugendbuch
ASSCHER-Pinkhof, Clara, Sternkinder. pbersetzt sub dem 

Hollandischen von Wilhelm Niemeyer
BERGER, Peter, Im roten Hinterhaus, Die Geschichte einer 

Familie in verworrener Zeit ־ ■
BO ROWSKY, Peter, Adolf Hitler. Mit 11 lustrationen 
BRODMANN, Aliana, ״ ... damit die Welt niclil stumm blelbt" 
BRUCKNER, Winfried, Die toten Engel ;
BURGER, Horst, Vier Fragen an meinen Vater
DAMALS war ich vierzehn, Berichte und Erinnerungen 

von Winfried Bruckner u, a.
FAHRMANN, Willi, Es geschah im Nachbarhaus.

Die Geschichte elnes gefahrlichen Verdachts und einer 
tapferen Freundschaft

FINCKH, Renate, Mit uns zieht die neue Zeit. Mit e. Nachweis 
von Inge Aicher-Scholl.

FUCHS, Ursula, Emma Oder die unruhige Zeit
G EH RTS, Barbara, Nie wieder ein Wort davon?
HANNAM, Charles, - und dann muBte ich gehen. Die Geschichte 

sines judischen Jungen von 1033-1040, Aus dem Englischen 
ubertragen von Charles Hannam u. a.

KERR, Judith, Als Hitler das rose Kaninchen stahl. Aus dem 
Englischen ubertragen von Annemarie Boll

KERR, Judith, Eine Art Familientreffen. Aus dem Englischen 
ubertragen von Annemarie Boll, Oberarbeitet von 
Judith Kerr und Hans-Christian Kirsch

KERR, Judith, Warten bis der Frieden kommt. Aus dem 
Englischen ubertragen von Annemarie Boll

KLAUSNER, Wolf, JOppa und der Zigeuner
KOEN, Use, Mischling zweiten Grades. KIndhelt in der Nazizeit. 

Obersetzt aus dem Amerikanischen von Ulla Neckenauer.‘ 
Von der Autorin durchgesehen

KORSCHUNOW, Irina, ErhieB Jan
MARDER, Eva, Und das war erst der Anfang
NOACK, Hans-Georg, Die Webers - eine deutsche Familie 

1932-1945. Oberarb. Neuausgabe
NOESTLINGER, Christine, Maikafer fliegl Mein Vater, 

das Kriegsende, Cohn und ich
ORGEL, Doris, Bin blauer und ein gruner Lufthallon.

Aus dem Amerikanischen von Inge M. Artl.
OSSOWSKI, Leonie, Stern ohne Himmel. Roman 
PAUSEWANG, Gudrun, Auf einem langen Weg. Was die

Adamek-Kinder erlebten, als der Krieg zu Ends ging
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REISS, Johanna, Und im Fenster der Himmel. Jugendroman. 
Clbertragen aus dem Englischen von Inga M. Artl

— Wie wird es morgen sein? Obertragen und bearbeitet 
ans dem Amerikanischen von Inge M. Artl

RICHTER, Hans-Peter, Damals war es Friedrich
— Wlr waren dabei. Bin authent. Bericht uber das Dritte Reich, 

wle es wirklich war
SCHONFELDT, Sybel Grafin von, Sonderappell 
SCHOLLAK, Sigmar, Das Madchen aus Harrys StraBe 
SEIFFERT, Dietrich, Einer war Kisselbach. Roman 
SELBER, Martin, Geheimkurler A. Die Grashiitte 
TETZNER, Lisa, Die Kinder aus Nr. 67. In zwei Teilen.

Erwin und Paul. Das Madchen aus dem Hlnterhaus
TOPORSKI, Werner, Madchen mlt Stern
VINKE, Hermann, Carl von Ossietzky. Mlt lllustrationen
— Das kurze Leben der Sophie Scholl. Mlt elnem Interview

von Use Aichinger (Totos und Zelchnungen: Inge Aicher-Scholl) 
WOLFEL, Ursula, Mond, Mond, Mond
ZIEMIAN, Joseph, Sag bloB nicht Mosche zu mir, Ich helBe Staslekl 

Aus dem Amerikanischen von Eckard Birnstiel. Mlt lllustrationen

Zur Auseinandersetzung mit der 
nationalsozialistischen Kunstpolitik
ALEY, Peter, Jugendliteratur Im 3. Reich. Dokumente und 

Kommentare. Gutersloh 1987
ANTIFASCHISTISCHE Llteratur 1933-194B, Hrsg. v. Manfred 

Kohler u. a. Frankfurt 1977
ANTIFASCHISTISCHE Llteratur. Programme, Autoren, Werke.

Bd. 1—3. Hrsg. v, Lutz Winckler, Konlgsteln/Ts, 1877—1979
AUF dem Wage zu einer totalen Kultur. In: Der nationalsozlalist. 

Alltag. Hrsg, v. George L. Mosse. Konlgsteln/Ts. 1978
BERENDSOHN, Walter Artur, Die humanistische Front.

EInfOhrung In die deutsche Emigranten-Literatur. ■
T. 1.2. Worms 1976-1978

BERGLUND, Gisela, Deutsche Opposition gegen Hitler in Presse 
und Roman des Exlls. Stockholm 1972

BRENNER, Hildegard, Die Kunstpolitik des Nationalsozlalismus. 
Reinbek 1963

DAHM, V., Das Judlsche Buch im 3־ Reich. Frankfurt 1979 
DEUTSCHE Llteratur im Drltten Reich. Themen, Traditlonen,

Wlrkungen. Hrsg, v. Horst Denkler u. a. Stuttgart 1976 
DEUTSCHE Llteratur im ExIl 1933-194B. Texts u. Dokumente.

Stuttgart 1979
DIE DEUTSCHE Llteratur, Texte und Zeugnisse, Hrsg. v. 

Walther Killy. Bd. I20 .׳. Jahrhundert/1880—1033, 
Munchen 1967 '

CUE DEUTSCHE Exllliteratur 33-45. Hrsg. v. Manfred Durzak. 
Stuttgart 1973

STS + AS

STS
STB + AS

STB
STB
STB
STB + AS
STB + AS

STB + AS
STB
STB

STB
STB

STB

STB

STB

AS

STB

STB

STB

STB
AS

STB + AS

AS

STB

AS



DREWS, Richard, Verboten und verbrannt. Deutsch# Literatur
12 Jahre unterdruckt. Berlin 1947

EILERS, Rolf, Die nationalsozialistische Sohulpolitik. Elne Studie 
zur l-unktion der Erziehung im totalitaren Staat. Koln, 
Opladen 1963

FISCH 11, Bruno, Die Deutsche DSmmerung. Zur Genealogie des 
volkisch-faschistischen Dramas und Theaters (1897—1933). 
Bonn 1978

GEGENWARTSLITERATUR und Drittes Reich, Deutsche Autoren 
in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.
Hrsg. v. Hans Wagener. Stuttgart 1977

GEISSLER, Rolf, Dekadenz und Heroismus. Zeitroman und 
vblkisch-nationalistische Literaturkritik. Stuttgart 1984 

GESCHICHTSROMAN und Literaturkritik im I'xil.
Berlin u, Weimar 1B7B

GOEBBELS, Joseph, Reden. Bd. 1: 1932—1939. Hrsg. v.
Helmut Heiber. Dusseldorf 1071

HEINSSEN, Jurgen. Das Lesebuch als politisches Fuhrungsmittel. 
Ein Beltrag zur Publizistik im Dritten Reich. Minden/Westf; 1984 

KANTOROWICZ, Alfred, Polltik und Literatur im Exil.
Deutschsprachige Schriftstell#r im Kampf gegen den 
Nationalsozialismus. Hamburg 1978

KELLER, Ernst, Nationalsozialismus und Literatur. Bern 
und Munchen 1970

KETELSEN, Uwe Karsten. Vdlkisch-nationale und national• 
sozialistische Literatur in Deutschland 1890—1946. 
Stuttgart 1978

KUNST und Literatur im antifaschistischen Exil 1933—1946.
Bd, 1. Frankfurt 1979

KUNST, Liter atur und Presse im nationalsozialistischen Deutschland. 
In: Gebhardt, Bruno; Handbuch der deutschen Geschichte. 
9. Aufl., Bd. 4,2. Stuttgart 1976

Zur LITERARISCHEN Situation 1945—1049, Hrsg. v, Gerhard 
Hay. Kronberg 1977

LITERATUR und Dichtung im Dritten Reich, Hrsg. v. Joseph Wulf. 
Gutersloh 1983

LOEWY, Ernst, Literatur unterm Hakenkreuz. Das Dritte Reich 
und seine Dichtung. 3. Aufl., Frankfurt 1977

MUSCHG, Walter, Die Zerstorung der deutschen Literatur.
2. Aufl., Bern 1956

NATIONALSOZIALISMUS und die deutsche Universitat, 
Berlin 1968

NATIONALSOZIALISTISCHE Kulturpolitik, in: Goehring, 
Martin: Alles oder Nidus. 12 Jahr# totalitarer Herrschaft 
in Deutschland, Bd. 1: 1933-1939. Tubingen 1988

NEUE Sachlichkeit, Literatur im ״Dritten Reich" und im Exil. 
Hrsg. v. Henri R. Paucker. Stuttgart 1979

NS-KULTURPOLITIK, Kunst, Schule und Wissenschaft.
In: Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch , 
1918 und 1945 bis zur staatl. Neuordnung Deutschlands in 
der Gegenwart. Urkunden- und Dokumentensammlung, 
Bd. 11, Berlin 1966
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REICH-RANICKI, Marcel, Die Ungeliebten. 7 Emigranten. 
Pfullingen 1088

SAMMLUNG 1 + 2, Jahrbuch fur antifaschistische Literatur und 
Kunst Hrsg. v. Uwe Naumann, Frankfurt 1078

SAMMLUNG 3, Jahrbuch fur antifaschistische Literatur. 
,Frankfurt 1080

SCHATTEN im Kalk, Lyrlk und Prosa aus dem Knast.
Hrsg. v. Ingeborg Drewitz. Stuttgart 1979 _

SCHNELL, Ralf, Literarische Inner# Emigration. 1933-1945. 
Stuttgart 1076

SCHONAUER, Franz, Deutsche Literatur Im Drltten Reich. 
Versuch elner Darstellung in polemlsch-dldaktlscher Absicht, 
Olten und Freiburg 1961

SERKE, Jurgen, Die verbrannten Dlchter. Berichte, Text(!, 
Bilder einer Zeit. Frankfurt 1080

STROTHMANN, Dietrich, Nationalsozialistische Llteraturpolltik, 
Ein Beitrag zur Publizistik Im 3. Reich. 2. verb. Aufl., 
Bonn 1963

TUTAS, Herbert E., NS-Propaganda und deutsches ExIl 1933-1930, 
Worms 1973 ׳

VONDUNG, Klaus, Volkisch-natlonale und nationalsozialistische 
Literaturtheorie. Munchen 1973

WAS WILL LITERATUR? Aufsatze, Manifests und Stellung- 
nahmen. Hrsg. v, Josef Billen u. a., Bd. 2: 1918-1973. 
Paderborn 1075 .

ZWISCHEN Wlderstand und Anpassung, Kunst in Deutschland 
1933-1945. Berlin 1980
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Die Bficherverbrennungen .beglnnen In Essen am 19. Mai 1933 auf dem 
Schulhof des Helmholtz-Gymnasiums. Nach der ״Sauberung ׳ der Stadt 
bibliothek werdsn die verfemten Bucher am 21, Junl 1933 auf dem 
.verbrannt (Gerlingplatz) ״Platz des 21. Marz״

Dabei erklart Euringer: _ , .. . ..._u, . ״ ...
Ich sitze auf dem Sessel der Stadtbucherei und bin damlt beauftragt, 
e!nen neuen Geist in die Stadtbibliothek hineinzutragen ... Die Proleten 
haben nicht etwa das gelesen, was Ihre Seele verlangte, sondern etwas, 
was Ihnen die Drahtzieher der marxistlschen Internationale zuschoben, 
um aus ihnen ein willfahrlges Objekt zu machen. Die deutschen Ver- 
leger Buchhandler und Dlchter sind nicht ganz schuldlos daran . , . 
Dieses Geschreibsel wird nun heute in Flammen aufgehen. Wir warden 
var alien Dingen dafur sorgen, daR unter 12 Tierbuchern fur die Kinder 
sich nicht 10 auslandische bef Inden.
1937 zieht die ״gesauberte" Stadtbibliothek Bilanz: sie prunkt mit 
neuen ״Standardwsrken" und felert den Ruckgang der Ausleihziffern 

um ein Drittel.
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Es 1st aber niaht nur die Tatsaohe, dass es siah hier un die Eahne 

i ״

eines der grogsten Makkabiverelne handelt, sondern diese Eahne 1st. 

Uber den Kreis der Hakoah und des Bar Kochba, Berlin zu einem Symbol 

des Makkabi geworden. Bel fast keiner Veranstaltung des Deutsohen 

Makkabikreises fehlte das Banner der Hakoah. Es wurde zum leuohtendem 

Symbol unserer Arbeit fur die kBrperliche ErtUohtigung der jUdisohen 

Jugend. Gerade an einem BOlohen Tags, wie dem heutigen 1st es notwendig 

zu betonen, dass es fUr den Makkabi niemals eine Erage war, dass nur 

allein die Earben des Judisohen Volkes unserer Bewegung voranleuohten 

sollen. In den Zeiten, wo unsere Sportier sioh in Deutschland noch an 

den allgemeinen Sportfesten beteiligen konnten, haben sie immer mit 

Stolz die Blau-weissen Earben mit dem Magen David auf der Brust in den 

sportlichen Kampf getragen. Es ist nioht unbekannt und wird einmal in
4

der Gesohiohte des JUdisohen Volkes verzeiohnet warden, dass der Bar 

Koahba, Berlin siah in Wilrde als Judisah-nationaler Sportclub bis in 

vordersten Reihen der allgemeihen Sportbewegung durchgerungen hat. Auch 

die Hakoah, Berlin hatte siah von kleinsten AnfBngen, trotz vieler 

Hindernisse, zu einem im allgemeinen Eussballsport nioht unbeachteten 

national-jUdischem Eussballalub entwiokelt. Neben unserer Intensiven 

sportliohen Arbeit haben wir aber niemals das Endziel vergessen. Wir 

haben neben dem Sport auoh die kulturelle Arbeit als einen Hauptfaktor 

fUr die Erziehung unserer Menschen betraahtet. In Seminaren und Kursen 

wurde ihnen der Sinn der Renaissance des Judisohen Volkes klargelegt. 

Die Onegim unseres Clubs waren stets ein gutes fJeispiel fUr die Arbeit 

in den anderen Makkabivereinen.



Jiidi/cher Turn- und Sport-Club 
Bar Kochba - Hakoah E. V.

Mltglled des Deutsshen Kreises Im Makkabl־VVelVVerband
// der Doutschun Sportbeh^rde // des Deutschen Hockey-Bundes // des Dautschen FuBbalbBundes //

SEKRETARIAT: W 1S! MEINEKESTRASSS 10

'1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII''
Berlin, den r? t August 1930,

An don

Maklcabi-W31 tv ex׳ ba M,

in Hanse,

AnlhssMto der Sitzung des M eGc ka biweltverb and es in Antwerp en 

st elite ioh den Antrag an Sohafftmg eines Tarn- and Spar tab z© io hans 

inner halb des Makkabiwoltvarbaxd©a. Disser Antrag soheint missfeer- 

stanien worden za sein, da 0s 8ioh rdoht urn. euna gewhhnlicho Uadel, 

so nd er n urn . ein 101 stunga abzeipte n , das nor naoh der Absolvierung 

gewisser Turn״ und Sportverpfliohtangen ausgehMndigt warden darf, 

(Vorgleioho das Doatsohe Turn- and Sportabieiohen des Deut ,סף hen 

Relohsaus sohusses fur leibosiibungon).

I&h bitt© Sie, zu dies ora. Antrag Stellung za n.jhuien; damit so 

bo.Id wi© jnoglich an die Aasarbeitung der Ioistungsgrenzen gegauge n 

word on kanh*

Mit Makkabigrass!

£
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Berlin, den IS.Oktober 193,

An alls Kreiae and Vereine des Hakkabi-Weltverbandee. I
׳

1f

I

 -Der Monat OhoBohwan (lO.Oktaber - 12.November) hut be־
gonnen, Pie Makkabiah-Kbnferenz in Frag hat in Ubefeinstimmung mit 
dem Prasidium diesen Monat aura AktionBmonat fur die Bausteinaktion 
erklart. Nachdem in unzMhligen Briefen und Zirtoliaren auf die V/ioh- 
tigkeit der Aktion hingewieaen worden 1st, braucht dies an dieser 

geaoheheni Jhr wisst, dass daa Gelingen 
abhfingt, ob win einigermassen konvenable 

Stelle nicht nooh ainmal zu 
der Makkabiah von der Frage 
Sporbplatze haben warden,

V/ir fordern Euoh daher zum letzten Male auf, alls Anstren- 
gungen 2u maohen, um der Bausteinaktion in Eurem Lande zu einem vol- 
lan Erfolg au verhelfen, Teilabreohnungen warden jederzeit entgegen- 
genommen. Wir bitten ferner, une fortlaufend Uber die von Euch ge- 
troffenen MasBnahmen und Veranstaitungen zu informierea, daait wir 
dies® propagandistisoh auswerten kBnnen,

Mit MaWcabigruss
Ma kkabiah-Prasi d i urn

y
■i ' י r

5;
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?**« •^^״burtstS'0־® .S«,.«0־7
jjjf 9jtimatar.lt ber (i,l)ttu1.gtitl)1.u , . . ®י -10

9lm 12. September wnb 5• ^tanfenpauiea, !prof., ®r. 
Slbteilung bes 61611080,11."1^ ,״:his'Sobn bcd [jiejigen, emit be־ 
Georg ffiott)tein, 60 Sab« 1J1; ls mt §£163 ,־talcn־ unb Dhreu־ 
lanntcn unb ge|*ahten cj״e ausge,,eitfjnete Sluebilbung
leibeit !prof. 5. Gottftem geuo״ J. gfjamc!l' uerbanit er uot atlem 
ale Hirst. Seineit w’lV^fdwlmL hieftgen djirurg; llnmerfttats־ 
feiner 13idl)tigen StrBert an. bunY׳fiOt1)ftf)atite unb in 16m ben 
tlinif unter u. Shilulics, ber׳ {A:5$tftn£Cnijaufes ertlidte. 190״ 
fonimenbetl !primatarjt bee 1 י5יז)0״״ : mr Efjirurgie an ber. l)te־ 
fjabiiitierte er fi* ale /P״va|b^.j moper״e HBuiibbeganb־ 
figen llniuerfitdt inti enter 4r! j^ggiten attf ben oerfrfjtebe־״ 
lung. Hlber ait* tn utelen anbtj ״״t XciI (5״l״blegenbee gc־ 
ften' Gebieten ber artebi&tn 1)“^״eiferbbtenertrantungen. ber Gr־ 
frfjaffeit, fo in ber ftlmri! ber gcr !Blafe unb !Ktereit,
l'ranfungeit ber fiuftroljre, bee 9.^^. 5(rgeit giicrenftcitte tm■ 

. Seine i!)1 norigen Aqljre « m'^enMjaftii^en IHreifen 6cre<l)ttgtc 
ganbbucl) bet Urologic t)“t1 ״1 ״  Hlusbilbuitg befonbere luotftljcr 
aiiiertennimg gefunben. diir״mL1״nI i)v 63 ״״ןcit in .ber. ee 
Gbirurgen f)at er otel. getatt, P״.: ae1nn*t wirb, in Umoeriitate־ 
jiibifrfjen Hlerjteu tminer Wey g^lIc cntftammen cine gro״e ■ 
fliniten 3u afftftterett.■ | an in־ unb. auelanbtpljeu
3af)l 0011 ®!)trurgen, bte:ale.4V ״ fc tc1. $ei ״1״ tftabt unb anber־ 
llnioerfitaten wtriett, tetlweife 1'1« |״ ״  q£׳״ ie־,c״'. 
watte ale pradtftlje G )tturgen 1^ ״nt״.uute

Gottftenie faUoollee unb freunblidjce
Slbteilung ant .§of)c gebtatl)t..;c5 ;jtij״״c״ ijdt .utclcn Krantcn 
5Benel)mcn |0wte fem *tturg, ׳סן ,■ • . f 3nI)re wic j״s1)Cr
Xroft 1111b &U1e gcbratljt. !6100,7 

■ !)ilfreitlj.wirtcn. ■ £

Senno ?5
י ״־ >  '■•k« Jgebt S?crr !Benno■ Gllclee,

: 91m1 fjeuttgen;..tfwjtao. Wt/S{a6..-. ®gtabeiweil ct ee oer־
Gartcititrafic 18,;fe1nen<ro. i]״; gntereife bee
ftanben Jjat,; bet.- lcl?cL unbelt treten, fi* Ute na* Gbren־
3ubentums,|fete tn •ben ptajitj^ei: Hlrbett au
iimtern ,)it. •brangen, abet urn jf23׳Cbutf1tie, 11)111 ,311 biefeni HlnlaB 
Ijelfen, ift 'cs-unfi: .cll\,fic'0,״bT?^jn. Sieben .׳oieleif anberen ptflant• 
auf bae f)er31t^|te 0Ujjratut1erjije.״^nt orgeit5reit6en Sebeit tatig 

. fattonen,fiir bte bet Sub lap JitJi bi(J u b ן ן  d) c 91 t'b.e tie t ־
gewefew i|t,. ijat J5״W ?3.511!^״ banfen,'u111 bereit Gtuiibuug 
f u t f b t g e tljnt !-*?}>iil)t '!)at. unb berem fB.orftaib jev

. er nor fa|t 3ebn Aa!)ten I’“1M.■ HBir '10ilnf*en §errn ®Kelce 
feitbem ununterbrodjen ang^Oi j״l Jci״ct jjamiltc.
nod) oiele ungeirubtc Sebeneia^׳

!uchL
..... ■׳■•־ ..,.■ - ro׳' '"bC?preu״i1t6e:99linifter fur,I SBie wit ct|t.jci|t.0 ח0)!1ו  b« p«u״ H ^״״
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BilUfter als au Hawse 
wascht jede Frau
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SKiessiaiiifisiQS8 Si1,igcntctt6,*3־ifa1i1n _
Ser ■ Gl)0rbit?gc1tt ber -neuen 66na9pge._ Jt״g־״‘e17?rt 

SB e 11 n.j ■JJ u I ״c B’i.r.Uauin ^m^aljre 1888 tiler tal)11r cr Ber,

in etnen gemt|d)ien GI)0r limwauoei . aufietbalb ■ non SBreslaus 
piibagogc;;als weldjen mn %«M.™g‘״UBb gutgefdjultc', 
!)Jiauern idjaijt I)at.er es !erf unb baiurd) liinft־
S'״״pX®W»« »! ־ ־“‘ ״־  i5■6“™3

I ״״1' ״« «'">■"
Ijeroorgcgangeii fi'itb. . .. , .

»tesfcutt 3io«MtW Screinisiing
®ienstaa, 11. September, abcnba 8 ul)r, Rlenitt 

fieningfaat, 5lgnes|tra״e5־
St. 21rt6ttr §antlc, jcruiatcin. r . .'■■:•.׳ ;״״״ aa
®eut!*־jiit>ilrf)2 nStoBlcme unb qsalaltma 

IjB it £ li * re it'■‘, ®dfte wilttommen.

^iibHdic OTittelKanMiidie ; .
■ . SIBieDtetc unierer .®'«n^}l|^jjfly^1Jtioi1״Yeit eincm Salir־
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alter Arten
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I Kaiser־Wnh.elm־Sira©e 3-7.

^LTiSTsiibeme ״BestecKe * KaHeeservice * BroiWUesowlesilmtnctieSiltterwaren
in bcstcr Ausfiihrufig zu billigstcn I roison.

Ver^aMf msr ®מ ^er Faferife

457 SehieRwerdersSpaBe 13
_ Tel. 50970 —-—-

Aites Silbcrgold tvird in Zahluog genommen.

MobeMff © ° ff fl I

ggixeaial'Soo .11 ׳&

Siegfried Sadfell
I. Antoniensfrafie. Nr. 40 / Fernsprecher 512 23

tjcrabc burcb bie Situation alle icrne »auu^' ־,־  u6ict‘cn. ׳ Soften־ 
eineit bebaalidfeit'uitb 0emutl1c6e11a1i.it ״utc Xat fic־.
Ibs lucrbeit aJlalilaeiten nicftt abacQcbcu״ ^".^o’sgtablaeitcit. unb 
nclien will, bet nt"1״ih&mlk״tftiae“Heiner SBetanntctt, 0011-bencu , 
biefe oerteilt c.t an״bte ®ebiirTttBen jc11״id)t. ilt sj[״iBjU* ,ncbinen 
er wein, ba&, fie unc °yauite ץ״^ toenbe nd) an Grau , 
wiirben. ®arum: “?£$% ®?K}?׳ ftetfn ®r. SBilbelm! Sreoban, 
®antier fioewi). ,®oeU e tr, 36obet. Sett .״ . g d)rd״ 

SchranMeitise RolIwUsche
Jr■ nach Oewicht, weiB u. bunt 
®Fl • per kg ®■SO RM■

j- - Wasch-Trommeln von 3.50 an

®autier Soemi). tooeweiiu 9 .״״״״״  r ?״into ins &aus ae *ntt. ; 
ffii*borntraBc4/6. ®icSdjc^ rI f(lut״ Cl״
®erabc jebt au ben .^jertaoen rann &.״c־

■ uaiienberes trcUrtaas0el*M1£ Be , al ltgmBCS. warmes 93littaa, , .־

■״י״8
btot — ncricbafft.

^^Sc^r^nreit gebietet •woljt cine Dlube^ ill3 ־iontJttJ*c1r

®eJ|*diibi|dje ®olitit unb paliiltincnrtfdje 281tHt*te1t .

itatt

he1n;Jb'd1hit4^feito;cfMgret*ett5[nfaft8 S^t«19«ne;£b1ftung.2tt^f:v 
$(r uitje£e\Sa^iSj) anl*liegefr ׳•tbitnen.

<BerW: Prraiitein;£ciel SBifflnewsH mit $efrn eWut־GUnuHtt, ■^®tcslciu., -- 
‘■V-?.'BMmaMt:־fiett-8wn8 Stiefict,unb Stan ®“’6^,׳•Ai^ieb,־^ont95ficxgf■ .-.. 

*SEir ^Balter- GtUrfomann 'unb Stau suite׳, geb. Satficr, ®cdint:, . . ./ -
 ׳ .-,erta,-gcb. -Eobn§ ׳Seitit Gieflinunb ®01b|tein. unb’Stau׳ *Scfioten• G o b n) ־

Sr <  ̂ ;. S״® ;•Sr :,־n־SBolff... 5i1 .<,׳״״&

;Glmew^5 ^״rau ercle, fl6־. W, 

'StC5I(®c״otien: Sett 'Georg SKonbouisti, !Breslau; ... ,'.. ■ . '' , :

Otbnuttci bee (Soitesbicttftcs in ben ®meinbefowoflen.
, "י■׳ ; ׳  Sllltc Sijnagogc: ■ , ^

■ 7 Scpicnificr: !Boraficnb ■18,30, inorgeits .6,30, 8,30, Scfjriftertlaruhg 9,30, ,. 

Sliluft 19.01 ltt)r. ' ■ ; י. .■ ■ ■'.■■ ''.
9./13. Geofem&et:. morgens 6,10, .abcnb5 18,10 Hot.

• 14. Geplemnir; morgens 6 Ufjr.־

Wcue Sijitagogc:
7. /8. September: SBorabeub 18,30, $rcbigt 18,40, 'morgens 0, Slusgang״

10,05 ltt!r^ g lc ״^־ t. mott1en!i g.45. ls.30 Ul>r. .. . ,

Sarmtaioab: ■Seinj .$abcrtorn.׳.Sof)n bes Sjerrn. Otto Sabcrtorn unb bet 
Sraii (Sntmi, fleb. 5Ir[d)fclb, ־ Sristc[lrat1e a.

/ Sarmhwab Snuogoge ?.um-Sempet, Slntontenttraoc.. ■; ״
8. September:; Matter Grid; Htartus, Sof|n bet «rauz91tnrtba »crg5־)latfus,

gcb. Rbnigsbctger. ;®u[cumptag 7. ׳ .

l; SSeteittigie Sljeritet in ®kcsIbu
eobctficatcr. ■‘Sonnabenb, 8 llbr, ,.§ 0 t u 5 p 0 I u s" non Curt Gocfc 

. 60nntaa 11,30 UOr, Rfabunb־fficbad)lnisfeicr, neran(tattct non •bet !Bteslaucr 
' iBottsbiitjnc. Sonntag bis Sonnerstag. 20 U6r, ,Ao J u s p'al u 0“.׳. ' .

' ' • Sljaliattjeatcr.1 Soitnabenb bis Sonnerstag, 20 llbr: 9״l.r m tn t e. c t n e
&i r dj en m a us״.' -. • , . /
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Fraenckel’sche Stiftung

Zis Jfi
die

Markthalle II, GarienstraBe 7 
Teleplion 314 44 s;!5

WodiweorfOhrer 1 
dutch die Naturschonheiten von;

♦ Breslaus Umgebung u. Schlesiend
■־. . @.Bergen . . . 253 ׳

W0&SV<?a£M״₪a5St;2IiWK^t!M^egli ׳.^ 

Breslau,N. Gi*aupon3?r.5 N.Taschenslr.il Flurstr. 1־

/Die Vermietung der Synagogen - Platze 
find-t am 10. und 11. September, nadim. 
zwisdien 4-5 Uhr im Fraenckel’sdien ״ 

NadilaObUro, Walistrafie ;14, stall. ■ 
Breslau, im' September 1928

Das Muraiorium■ ■ |
flcr iiowiHieriiewrai ksraeaasel’§(fte»1 |

' . siMtunden "812 ׳ S
S־־־S7T1ft auisictjIieiJii* e>a*e oer Icier, Ote tm 
Kweraicnie״ cmpf'oblenen jOJarcn au‘ *Vre 
a rpCirtioiiaaeleblldie ^nnet'ldfliafcil au oriifcn. a

am. SrcIt00
WS**״״ tcr j«tn 3״״.״fi " ״״״וו

wg19mj;1

812 J

Hebraische Buchhandlung, || 

R. Horwitz- || 
friiher Ww. Mayer Iffl

Breslau I, Karlsplafz 5 W
■ Fernsprecher 28977 gg

Machsorim - Siddurim g
I Tntlosstm In Wollc un<l Seldc MS
! Kiippclien z Sllbcrlrcsscn z Kittel W||

©ei^iiftli^e ®׳Htteilungen.
Set erftc ®rcelaucr flinber־&aarf1fincibcfafon. 

 c 1. Bletrtj bet bet ®de מ Grunbftiict ^5 0 It H r a ו״ץ
Dblauer Gtrane / Saf^enftra&e. J it ber e r t e S tesla me r fl i 11 b e r6 a ar I d) r1 e i b e I a.10 n 
eti)Hft£t־’WNnbii1t.' Der- orisinclt au5fl6ttaHctc Salon 
aehort bcm Sriieuraefdiaftsinbaber <5• t T c r, bet 
?tit Grunbftiict ber ״SB. 31. JI. in _bet Jieueii 
Xafcbenftrafie . cincn Scrren־. .unb .®amenfalon 

I unterbalt. (Giebe aucl) bas bcutiac ^nferat.)

9jtimatar.lt
0emutl1c6e11a1i.it
N.Taschenslr.il


■ lEriilBM'teltarn.
‘ ; WatbtraBe S 8®

* ..Sounaband !!,fa Uhrvonn. 
■Jferr Babbiner Or. ,Lewin. 

 .Sannabend 5 I3bt nacbm'׳
:H«rBabbiner Dr.:Heffn>«M>, 

■: ,:.!Kleine ftopheten.

).medcMil
fiilalB: WatHtballi !

Fernruf 5M10 ■

Wtnfe Karpin

^ZurutkseWt

 ריש ,iaGtarit'י' '' '

IQr imre Krantiheileii 
"03!®''ttoriDSlMBe1

Wilteta-«11fc־H«1tels1r

:;ר ■■

Spiegel- nnd : Loder- 
karpien in fed. Grits, 
f aran'liert ־ felt u. - rein- 

.oiGtnnocfcoMid׳■■"
. . . Bffllg® Freisen I ' ■ 

LEita'fe Kar'ben
' ljdrende Glcsn

 ifheite Bret sea .׳..
■■ ׳■.irtrate Hedite ־

Ufate Sdileien itMforeiien ׳ ״ Hsdi■ Beftie :- Fiiidit zaaiier- SiBeflaflis ׳ ׳>״ nelnsain1 :-׳,׳. ■ ’\S1elBB0lt• ,, ׳ ‘ seeniufic׳

karpiea

Schneider יי 1
i ■ fmdet in GrePstad*

':EiniheiFaL
! Feb*. Dame ist 
ieschaiMu.chtig.hanslickwi»t- 
Kbrftliclp ertohien. gewandt, 
ins inter Familie, .A.>seben «1*

' Figur. sehSn. ' Mine.■ Zwanzi.fr

' Aifiebote rata' W- R- 05■ an
.' Rada'lE M.oa«®',Wfe«l>adeo

I
1^”.'■. ■■/feiher• uerefirfen KundsqSop

zum. «jQ.§r׳e,31c,G;c01,s,el 

^&:besten Gluc&tz>S11scSe. _

' D׳amen-.Fmeursaion ' ״
JbssKraiise

Sonnenpiaiz

“r

i.
I

t

' in seboner Neuanflage. .
fidtet- und Fraueaandadrtbuclier

®» ־ ..A.ll.e Riiualien * ־ ■
lEsroni■ — Lulawim — Hadasslm 

■*an!dds:• Karlstra'Be 2.0 ;׳

W(W«ni>W ® off 0»W(
■ M00ern!1etf ftafimwrioi

.;SreffUu 3 »w ®ratioenfiroSe 3

Fost״
BssiWMdTBHffl

OfiB®* tir.Beslen;■
......

Adolf Sciidnfeld I
Bgsmwc

• i

q* JJ_״BJ> ffS 3 SW x:- 'r\״:

1 ־ 1־־■ ־< ״ U— ---־ - -- ־ Vcrffessen?S1e^jSht>,

*
............Ill ------~ ' "*”g

I' B׳u'bik.o P is chmtt un d -P f 1 e g e |
—..VVWB'•

j'g recntzeilig an uns iur aie •:IB ’ Ar tn en zu fiberweisen j!;

i Clwass 5״m lass Chessed Umstlwn Amllim“ e. #. o w -״w. H [ ן KrnnkEnunterstatzaigs- .11<, Brel■: ׳.
1H" Postscheck-Konto Breslau 7004 .- .. 80Haarlarben.

■Gesid1te-Dam.pfbad.cr g
■ Damen"- Frl 51 er salon B

r Felicitas Adler I
■ Schillerstr. 1, Ecke Kaiser-Wilhelm-Sir. i

j,״' ־ Fenirat 36978 ■■■■■■ H.

I Buhiliopf-Schnitt und-PflEi 
|. " /i ■■/Haarfarbeh. - etc.,
I; ״ ׳ ■ Damen- ״ und ■■Herr׳en-Frisiersalo׳n . 
g; OskarPavelKSfSm•

־?

Prilll im ■House■ haben,, . so'llte •imrner etwas vmה Poh1j;״״. Leb׳-
= mit ׳sei/es Schoto ade JSmer.. :

.... .1 aufwarten taw0״^״SvoX ■ י ',

 עד----; ^rCnuhutaoen-i au״K"Ff"£jres1au~ד --י

Vdrka'uf sstpH en in alien Stadttellen Breslaut‘/־' 
NeissSt ' Ohlau!• Brisffe Tr6bnitzj N6RP* j״־ ->- sq\v16

' ?r s |

alien GinH 
11 fiifffl Itets. lie 
€ . Sulfle'itffl. ״ 
Js IffljHK 3*1110 
s» a ifiMiiWi

Wolffelsgjrumi־

s י,!!??
x* ">■, ׳.״< ■

v'4«׳i«׳r ferfflW
■u... Herren-Frisiersalons ־pamen;״•|

C. PRAUSE M־
B -■-'■ . ■, Goethesfrafee '27 u.■ 35/37 .
i. . . . Sp!ezialit.6.ten: 'י■ - >

|lDauer-/und 'Wasserwellen.. 
i/Haarfarben. ■/ ■Bubiko׳pfpflege"
I ■■<,.■״' Klnderfrlsoircn /;Stall.ParfOimerien:..

fieta Sie h Mea-lmiH

**■ * ! J \ ג !/** י

ן Hoff Tel 14 ״Kurhotel Tyrol er ׳
Warm-■ und kaltHieBendes ■Wasser 
elektf. Licht / Zentral-Heizung

■ Beste Verpflegung ■» • ' Garagen
aMnmenwJuwi jAiwwaw

QgQmSEEraS&B'BKSSSSSSQElQ UT*§ s£3< LfiisfmtsEiMfe 
Fir'iffleffl '81.I״ezial?צ "'!״ ..■ כשר

.Die golen ,QualiiStfen.:
| - WeBnem.S8siritaose1a
'< I Spezialitfit: PalPstlna - Welne
J .zu billigs 1 ■en. ’Preisen
iertboiM VeingroOEinndlung

» Telefon .54510.■ "׳ sm:

KlosterstraBe 98/1.00 Fernruf 248 61 
MaleraAeiten alter Art״ 
Auto ״ Lacls.te,rwerfcsta.tte:f9

Zentralhelzunsen &%״.
EPEtauEL Bvemd'ieO• Ingeniieur 

Gericktlich vereidigler Saehvcrstairiiger 
Breslau! 5, Grabschener Str. 120׳. Ttelepi'hinini 12192 M'OcbenBaerail-ZeraArallaeizraDBg
MT dgener KonstruMtan..

Auto-Fahrstimle
Silesia ■ 46־

Breslau 23׳, Herdainslr. 69׳
■ Fernruf 34669 ׳

Ausbi'ldung׳ von Damen.-. Herren- ׳und IBeruf3fahrern.

a1 ׳״S1״n wtaw sXZtaM™1 S>rnderei »on«iraa®t Out MwD ZSllUnO llif USMillW. 3 ־״1״■< 2 6״״ו״!! »««<«
Altoert £<.0113©
Kai§er-wn11elm-§!ra^fc,. 1מ (Feral 3:58 HJ

Iisfficr ,Paliil'i * lomr
und al les fiir die feine Kuchel. s57

| Tscheber’s Konfekt I
I ר Eigene Fabrikation |
■ .Kaiser-Wilhelm-Sir. 127 / ViMoriastr. 83 |
H .Auf Anruf: Telefon. 368 58■ B
g ■. ׳ . Liefer ung frei Haus! g

Lie $1e
■ ■■' einlj gate. Zigarre? Fabelhafle Harken fuhrt das.

Zigalrenhaus .:Pringsheim ■■ 
, ■neben dem Liebich-Theater

. fiuftaa tS'PL . Bran ',Ernesto'28 PI. Spl.te11tels.tano ■25■ PL 
.. . ... suctien ihresgte \,. ׳■...'

'lilllillll

ן

omhaus-derv^trmjensquautmeiS
BRESLAU ■ OHLAUERSTR. 71/73 ,

Serio a bet- .,Sfibiiclien Reitiing file Oftbeuticblanb״׳:®tf1nett־& Eo.־r- ״,Ediar 1! (j orftfirnfee 26. —.■ ©ie JReboftw n.’ fiber niin nut feine ©erantrobtiiing fiir unBeclangLeingeiaiibte ®anu! triple.• Miitfienbinttj erfnfgt 
mii' roenti ®ftitfnorto- beiliegt.' — ®ermitroorilitf) pit: ben ־©CEtteil: i. ®.: ׳Sit gen®ami 0■ n. S3res.fau.,.s R'itr 'ben Hnferntenteil fibernett'men Jftebaftwn unb, ®edag feme irgenbmie geartete ®erantroorhnig. 
,'■'■■' :;׳ ■ ..::■׳ ׳ ״■■ . ®erantivodlidj fiir ben'Snferatenteii: • *Blag ©octu§, SteSlott. -7-©rutf: i'10׳.lteroa^t״®ud}ta1׳if!erei,’SieS'tatt S'l'Shirjtra'ije i!6.

Zwanzi.fr


WW iet>e» Weitag * tinjewteof 1.5׳ >f.. («!»» 20.WF
Sl16eii5'm.a1Han3eigei!16ii3f.. SeiSBiebiMg’omngenBaMt ־ Seaugspreis fur ben OTottai: giir ®reslau bcirn !^etlag 60 ®f., bureg bie ®Oft 75■ ®f,, Muslanb .1 Ml. ׳

Bresfett, ..bett..7>6evtent&׳a!■ 1928 .,
׳ ׳ ״״ ־״־ ־ — -— ׳ ״״״ - 43•—    asauKH1SHaB^^UBi;s1

- ■ h:t

Kammer' 36■■■ ■

ss

WMiM

B:a$:'5«Bentam J• <ממ :Wlftoj ־'"
■ Heber Subentam unb 3ubed:giat'^jXolttbi. mafcenb ber 

ganjen" 3e’i Jeines literazif^en - 6t|affe.n5,, nut:; bei ;.Jeltenen. ■.an ־ ״ ■■ 
laffeit geaugert, wiemoljl ign: feine ■ teligionsp^ilojnpgtimen _.an־■. 
Mjauungen, mie and] ■ feine - mitunter. feljr.־ rege:; pumta^1Jdje 
xatigjeit bes ■■oftcren an gta.gen.'bes 3ubentu.nts .unb.. ber:_3M®n 
biifjt ^eranrufften. Gs mujj. dfferbings ■gejagt: werben, bag er 
»om 3ubentum im affgemeineu. nut |ejr mangelijaftc: unb »er». 
fdjmoniniene- ’®orfteffungeit .־ 'fjiatte; niifjt' einmatybas. Sllte 
:SEeflmnent: war-iljni »et:tatnt:.:g.enug, ifier bas pfj«tfSiJdje 3™euf 
turn urteilte:« ganj im Geilie ־ber parteiifdj gefarMen •®usjagen 
bet ׳Eoangelicn, unb ׳ fcttft:nerfta:nbl»1fj gotten iljm bie _®|a.rtjaet 
als■ §e.u<Mc:r unb uerftaette Geelen, wie es, :ufirigens, ..ix׳bejae־ 
Jamfen mriftli^en ffielt banf einer fejtuer1uuraelte11;-51־jtor1[mett_ 
ijiige jeit'׳‘jeBe:r:"ii:6li.1ij■ ijt. Xolftoi fdjien ni^i ju mt|en,';mie\tDe1:t:. 
bie... in. ben.■ .®oangelten geprebigten Sbeale bet: .grbittmigteit ■in. 
pifiarijaifigen. Rrei|en jut 3e.it: 3efu ,gel'itufig xoaren" unb־ pre־melt■' 
ube:tf|1au.pt ;bas fpatere ®jjarijaerfum gerabe ben euattgelijdjen 
Ueljren Dorgear&eiiet gaffe — • ieneit- enangelifdjen Segren,. bie:..er.; 
■lit. ffi׳eflen|a§.. jut: Rixcie..a.Is:'b’a.s .1Egtijicntuni, ■als bas G§rijten» 
turn, par excellence anerfdnnfe, affes־ anbere־ am letjtereri '׳als 
■itrefugren'bes ®eiwerf ■f^iroff'.. 'ameljnenb.. - ׳ Er. fugten taum■ ju 
miffen, bag. es jut 3eit Sefu■ ■'■in'..®alaltina 'i 01 ft 0׳ jant.'[ 1g e 
Gieblungen 'gab, mo ber-'Soben." ®emeinbefig: war,'•unb .[amttifc: 
Miiglie&er,'.. bie .ha$ toljtojitritfdjem SRufter ■■ jt1׳| ■ oon. 9Bein. unb 
glei.fi^inagiu.ng■■ ferngielten, gleidjen' 5ln.teil our 1Ertrag'-bejdfjen.־■ 
(©iejc. ’Greislet■' umrbetr. ®Baer', gettaunf). - Star. in ben" leijten 
3agren fetnes £eben:s,. als er ■mit ber wfafj'ung;.;ein.es. Gammel.־.’ 
bu$es" ■■■be[dj1a:fti.gt war, ■in- bent. - er- ■tins־. * ben... .uetj^iebenften- 
aiteratuten. dues; getreufidj ;per.jei1djn.ete, ‘ was" itgenb. ■welif|en ;3*>* ־■ 
famm.cnga.ng ■ mi:t" feinen 3i>te1i -dufwies;.' putbert iljm ■jubifiger־ 
feits manege talmubifdien ■■ £egenben mitgefeitt; ■.unb ba. witrbe 
er non beren. G$onieii־betmdfjen ■uberraj''1gf,'ba.6 er fi$ itt:®forfeit 
ber ®eidunberung nitgt genuB-tanltoiiute. .. ־ ־. .: -..:■ ־ . ■: .: 

•■ ■■ ®ie,;Ie&ten 3bgre'ndn;Xolftois-2e6e1t• Helen:mit;einer.ber 
f^liiiimfteu/^eriobeu^m-oorrenolutimiaren-KuSlanb :jujammen.
Gs wax bies־bie: 3eit itttd),'betn.;rujfijtfj־japanijtfj®ftriege.unb_bent.;  _,״.״״-------- ... .״-
erjten ■ miggluiften ■■ '.SRenotuS.onsoer'j'uig ■..-(1905—19061),י ;■ als -:■ bie. ■■f ■ tot ■in '■"■bet-^ ׳Sprcffe 
,jatiffie‘ ®egietung im ;®prgefiitjle' eincs jftgttmmen........................ .

Wte■ Wftxengiqiflty׳ matgie^g^^jaggig

.1itf>irrt qsjC.-xcagrp«;?£

tTfiPSiffMU׳-mirter-SBitte■־ uur•cine leufietungt in ■ | 
Cd1s man f״fj ctntnal ®״״Me, ■er WWW■ "

•״“ ״״ ' » x •״״ ®*“ ׳* .

®ntmiffelungsgang .®““ 1 SwBtf:erung: ־ in. nage ®e«
' ®elegengeii gatie, - mit be1■. *S*l 1 ׳ nb ®ufsgent: ;Itanb .er;betn■■■ 
■rfigrung an setalS6■׳-״^!, ® ■£■ flera.be. ■biejer Wftanb 

%jfibW״ aufie’rbenLpflegte
follte bofif) jeinen. ®ltd not Xrubui g ״e^’t Mwanfl.
er im legten. ifibiidiiet■-Maier״ md.l:ie.fein ®or־unit ״ niigt mentgen ־?^}£־rnitt1t'oie fSelie igm bes offerett oor; 
trail ein 1® »«ז»ז“S״ Stir UnierrUi • im Sefcai *״-
ein 'ffibiitger■ ®ie. J*”■
Seine : fg««4^4eB^*ZSnSaf:fvinit jubiltgen Seljie׳;״ 

.Egriftentutn... all י- angebeutet, erne, refgt. engc ׳
Xoljtoi uerwarf ju tn ; bcm. uoeruci

.. jene irtational־m4tt11^en^'?.e4'nJ^:;״ X5׳■■;״e:n■ rein. etgWen ®e־ 
Sub enfant enifremben,, unb.1 .״■n «liBiffien." ob«. יי Magen■־
fait gelten. ®on . “!01e?1’?l^5"';iS 1/ei^m rnegt. bie Stebe’ fein.

׳ ״■ Xolftoi bas ■*Hte.-S.efta.nt.cnL *“""J®׳ ^n!׳j)1nmanb1©tdn warmit I.

•" *en. Wontajb Hs״erl««its eme
... Berta.p׳ft. Jjjj■ J! j- ״ un^ -e1Rg • Sxt
■lugmoolle liierMtBe *י ״״״ !” tnupfte er wicbcrum

  ,־n;. bas ®eue Seitament; an . u .9 far moral Wen Er ס
gewinnett■ ju fonnen, att. ■^5,,,j(״|-.Le.n[|*'fiett. a:nau.feg;en. 'gM'fc•■ ,Jta !.

.. ■ ncuerung ber: entglcilten uornegmli< int. fitite
fflirb -bas. 3ubenta«״tnt Meuen-ejtamm^ !se^cn>:׳mil 4״jes 

' bes .Wr‘fttc!■^ Serj&tffgrit '*«׳־
' wtrb . ■ja-.'bartn Wi..;.S“51e'SirX?1'.״e, w ■*feuen Xeftanienis 

*״! Hfijiert .©ie parteiijdje ■®MieUung Desire -־•

.' seianfatrbz,^... ^ididlst Gefabe »on=S«ben mwbeu im

urteilung, a״ I“*!-

ז

M1

lonnte' nitfjt nwgib "־ .”“™ ״ Ein'ReiSen ■egr bafur,. wie n»enig.׳ I ^■fe.|ex Jt°'\pr e׳ieV Kd.Mtnb '׳Sr uSt-be,:

e ״‘־ - -

getan. wirb..1■■ ■ ..... . -,tkirf;־'(■״-■■ fifetabe non =3«ben merben im 
■ G® 3«®“ * ״3י  ®J'1toens «g! im" ®■aiWnd ■' ffugerer

־iieuiiBeubUala1traay-nTe it Rolbnifa gepflegi mtbjw יי ■
 eiten — 1ene.iol |iow.n1W^w fe. iit■ gt^anb gegrunbet■ ׳ 3

tefiiergalien,־Me fa £ebaetfa_ I fagrunbe gingen. ■ ■■ ־ ..
■ wurben, abet familtdj:■ jegl|d)lug1e.n un . a geligmann. ■■

* 'Pinnnierliatt Me j<MM* ih11iltiert«3־®th>®a sffe SaK s3• ,־Und.tS31%!l<b^t^ft^£nX *Til
Stejtt giammer uegt ®w h ._..«״lcr6״«aB((Ss 31uge ־ bes feeL,!,^, jj,ns..w. Sifefn- trefciWter spiiiwb ״!>

sa-5r»?sur» fsa -״1 ־!» wte«fc«S?
ilmfaiige.

: . 5.(35.) Salrgcmg■

Bie JltBo iw ^wM»3twMw :̂
Sie■ sieorie^fiMM.atiWar(tis •M'ttB &ie;|jKa־ds itet :Sewfeijia. .. 

4 (3»&. ®ettion. ier I0mn111ni|tifd)en ■sp'tttiei) ■
i

3« gfrage bes

©er rufftWe . ®:oltstommiffar: - fur . ftunft unb 
Wi'ifcnitfjafi:, ׳ SEnat.tf .2.una.tftfjarjt.i, ■ber.. jurieii. in 
.aSiesbaben :jur-.ftu: weilt, gemagrte Srjiitg■-cinem . 

■ jubijigen. .. ®reffener :!:rcter;■ cin , Snteruiero, bent, mir 
folgenbe infereffan ■e ■■" Slfij'-ignitfe, entnegmen:.

3■! Sfcage bes ■
Buiij'eutitis'As; in ®uglanb" ■'■■;■ 

erllarfe Sunartfigarffi,. baft' Me in* ber auslfinbifigen.. ®teffc. 
bariider uertaiteten ,B'ta.tgritfjte'i. ,gauptf1fi.djli.tf1i ben. 3med gotten, 
bie Gornjetregiernng au bistifaiticreii..- Es gifit. - in. Stufilanb 
teinen ®cgivrungsaniifemiiismSs. 3• ־n. ben■ ftreifen bes ■ ftlein־ 
imrgctiums. ungettilbcter unb .tjnnriifenber ®auern. unb Brie iter, 
■ntogen. wogil-: Gdjimpfmorie fifief: .3ubc:1t fatten, ©iejez " fief im 
Soifc- murjeln.be "'.Subengi'aft■■ if£'t bon י ■ben- friigeren ®cgie1ung.cn ■ 
c i nflen ■ 1a.1tat.'m orb en ■״ u nb .bie 60 mj etreg ierung Ijat: lei nc ־ Mog־ 
 .fiifei f, b'icfen' feit .Sagtguiibcrtcn’-tteftegenben ..yuftanb ju amber it׳■.. 1.
®ie Gomjetregrerung ■.3,egt: .mitjben ftrengften Mitteln oor, be־ 
ftraft" י unnadjgiettig ■jebe, ■ a:nt:ijHnit.ifdjc. Busfigreitung nnb, ®e־ 
i|1«11׳n1pfun.g unb gat in biejer:-^ejiegung: Erfolge: au o 
©er"tn *ftu'ftlanb■■ notgi-.bprganb®:2־־lntifemii1r~”' “־ 
ttfanilWlidj-iaiif-■ ;bie f «״"׳ ״ cw !׳4■ " ־־־■-־  ‘ 
'Subengaffes ttebiencit,,.
3fe. ׳■ aiifdefangenen ־ ®r 
31,'baft.-in. , 3fa.ftl.i1nb ׳fa 
'Xafigteii: Dorgianb'en" j 
f«t .'ini' Slntijemiiism 
gafi en[t:dj '■als infeli 
Xem״p■ ber: ruj'fWen 

■ tmajiige ■ unb1..-' net ant 
: 1© ■':־‘־  “i.eaftion; fieaeitgi 
la nil's ■bu.’.r־tfj ■ bi e -

_____ j unb ,Se־
----- ״ ige 3u oer^twiUj:

.o,_ ־־Sintij'entii i s׳ntus, S ef 15F®“w^S® 
 ®||Sifet-ioinaren ftretfe, biejiijOb■׳
gjUfti Maife Ge got ju aet[tipffett;< 
rifefc.terreDOlu.tt.onfite'■ .g0iS»»m® 
 cine ^nttte0ogyiondrej י jKtp|t pitי!
 ulen, iagfe^fcndtit$a£ipfeי 3

-jatebiomes SclKi&neTTer^'t^ifir 
,(-Sngertt ■ u^fi'ctWifgnirotfK' 

fefflGtcHcn ■.5|־,?k1e¥׳־?tca«su1w 
gj^ine - .״___ג

T At
-- T^^rtfrrrWlZuft^IZ;״״ 

י' ■ nr ■^י
gxpl’sjfra qc ־ ®al m a i -מגס י

- .ll&ISss'^Gtdaisbi'fjefcex 
iJSrajent 3ttben, ’bie ausי 1»•־

I ge״"neie Mufitcr fet
Stuf bie Stage, w 

3i°״if 
rttben, anitodricie 2m 
fid anni feien. ׳ Sic 
cfaieren. :.;י n i d! 110 nt mu m 11 
fi. 0■ i e n: ffienn' ■3׳i?lllB 
Drg.an.ifati.onen. a1i|gelo| 
zeDolutibnaren' Xatigfe... .
®nfiigiduunq dis .■foluje itBBKtS;

'■' 3ut:' grage ■bes; ■ Mgg*
'.. ;®eifiofes&eF”

in SBofl unb 6^ri^ »ji^ ...v--.------- ,
eunaiidtarili: Sie Metet <4׳ej ■ efafpirtdjt
ni!fit ben laffatgen. ״:fSa5*t ■pt d־ W* .n.11gt:-D«e&
■fiofen ״ -lit uerbieicn Noft-bit an tfoweti tWe Jiiteratur■ til 
bieier Saiadje wic in jeber mtberen. §ebrat|d)e Gffjulen lonncitl

, ®n bie beutldjen 3uben!
®alb merben ■9Sj<g. $aJ^n^uft^ *30®״SlliPl’“fi1!J j“m 

Gottesfiaufc rufen unb ju ftillei! 3sl־t in. ^en 1«1ם Wen §a_u|crn. 
abet '-igt ,iufruf- jur .®efinnuitti jut ®tn'legt. unb Umlcjr ;jtnbef;. 
in unjerer aJlittc nidjf megr u&wtt ©eg״'.? Wt?t 
aiiltifl, mandjer ift: feinen ■ ®rifei. unb bem.^Sott ...feiner ®ater 
gew«?eu. '®ubere r1»b,te׳«
Sic '3e.it jdjeint bagin ju |et:n;;ba:;b.te;ge.|1tgtofienen ■®c!|׳tfj1!if te ber 
■iibi'i'djen Raufleute •an. - GttSbggen. :'«*b■a..geptagen, :am JW|m 
fiaW.on.og' unb 30m fiatipputi>cin fiummes
Setenntnis ju ®:rtf' unb4um.-'S1ft«1t״:'«״'<',?e?f^|^6^®*^*; 
 t<en Xafle״*.us bie jet ..Unf.a:g’a:lem<u-njere»׳
ju jeiern, j pre.1gen SaiiJ;unb ®ratb 1 j tgi-e.n 
^6.8 .'Hnfere ®eranttDoriung,' mjfere Gorge *J «5״ ״5 

SRabfiinet ju einem crnTtcn «on'an.'b:ie:
bes'fieibs, "baft |0 uielen :״«־!* ber GaMatg, bgr 
unferes ■- !fanuhenlebeus,' bie SBBurjel bet ■ *bel!.te" .5'*!^ ״ 
unjercr:.. (Semeinidjaft, -ber ■;Xag'־«n|erft Geele, bas 5Bag.r.je.tojen

- unjeres ®laufiens,.,.uttloten. flcgnigfa'.ijt■ ״; t
Gotten nun attdj bie ׳ ■egtfiiiigtgefeidenbw sage Mm JWare-

Xagen'fief r'eien. Wbigte W;SreucWber .®reuen לe“e" *® 
■ cin iiete ^■ebiirjnis itjres^rjen5’iii^eW^8lU״fXw5

eUt fa&ya®;«,״.״״״uni,- &>(«.- ,1; tiern,s,®tti5«8tfl®s ®e1|t tnWts .־■^

®udj alie ■a.«r ;bitten, wit: - g־m ״atieS buran,;.

.-ig'in. ■ f 01 tg 'e: g: 8.11 e "u n ־. 
fgauifation •iff: fllcidj alien ■ 
ationen; in- Staftlanb ;n e r ־ ' 
n:״:n1erfidn:h.t unb. Stoniffiftge 
fol,ge?bas■ roeflettiber, font er־. 
ijt.cn:.’-_,®.i c 31 0 n t. ft t, f dj e 
rfolgt.

eri;6p:ra<ge
unb־ '®ublilaiionfa, ■fagfe 
iigj'fei .■netSbien,; en'ifpritgt 

־■iff • als ■Gpratge niigt -"Per■ ׳

«!1w 1 uw ». <*• ; ^ _ ״; ־  !׳ ״  ;;ע 
■M'O.1L iMt״■ MjWE oK:E ' ■ ■■'"'*■ י̂

3m ®°»anb bfs 5ff״|i1tc1vcr&a״bts tn «,cnt|0jian .

jgrwe
Sr

flCcrall ergafflitfil

fruper nWjt ׳ :neri»ten ׳ gcmefen. Go erieilic Bungiitfjarfti-bcm 
el '■ntnliticn M:os la net: 3? a. 6 6 t n. c t. S)i a: j e ,Me Erlaubnis, fol׳tf|1c 
3eitMtttjtcn ,ju fiejiegen. ;״

-. © a a '6 ct . b i e i it b if tf) e it ft 0 nt m 11»i it e n i n ׳
■ g!'e St it. t'(tg e n 3 e i i Jdj r i f t e 11 c i it e <5 e f a g r f u t
. . t51 c eigen e ,6 a H) e e r: 61, i <f e n a n b e r. £ 1 a r t

' g alb e n ,’ e s' g a 6 ■e £ e i n c it 3■ u b e n, b e r j t rfj b e s ׳ ..
..■■■ fiefi r-fi if tfj.c n «Is einjt g■er ® ex jtdnb 1 >ttttfl.&־ 

j p! r a tfj e" 16 e b t e it e , it it b b aft; bi e g! e 61 fi. t j aj-e it .,, 
' 3 e, i t u n g e n bet 10 m nt u n. i ft i j ■tg e n ¥ 01 i t j״ £ , 
nb 11 !it g 11 d) fete n,' g a. i e 2 u n a t f !5 a r j 1i■ b t c 
■E t:I a u 6 n. i s ■ j u nt 53■ e a u. g e u n b j u r § e r a u. 6 ־Z ׳

• V 0 6 e 1 c S r a i f tf! e: r 3 e 11 it n g c n jutiidgejogcn.^ .; ׳
®etreffs• bet g1eSrfi.iftf|ic.n ®iitfjc.r fiigrte Suitatffljasilt cus: 

 te ■3 e n i ■n r nnterfteljt tneiner petJBnli^eit Scitun^iinb es iff®״
mir .tticfjt 8etanni,־bafi-eit1 |eb׳rfiii^14itetctijtfjes, ®W1 itur bes־ 

■-bctt '■uerboieii morbcn ware, • ®etl־ es 5ebtd®1z:SeWl1swfen...i.iL 
Gollie־ es *ositommen,- ba& .etn. ,beretAges .jPW - ye™aSMgMjM 
[0101T man fidj an miffi wettben. 'SDJte tan<׳Wtt: °*|aM:BWilMWB

^itnbern5et|1eV«u^1!j5'5^{gr' tL

, unt tlpen 5?mber1t gciiteitt^aFflfd] KelWta. 
M1tietn$i eiterfen -.jit laffen. SBasVbie'' ftanfisfafiifeW 
to1'״Mao.g«t •an.bcla.ngt, fo. metbcn .jntdi J?»B־jcn unb ;־מ130-־'-:1־•^ןן  

־ ,’י " ־'ג״ ־־ ?’ ;?'pfi!se■ !!!®י »'£■:« .Ijaitbef -־’־ ' :J j■u!j;

P'VJc‘1 bwiutMtifit. ־.-, ;,3^ ־• ? peijoitlid L-'-׳F?־>rt 
 «a׳f.׳bie;er ®ejitrnmg ;toebet“fticna :a!1 ׳.otrC'-in״' -d®'twariEL$־
-f[1Ef»t/Ty'jj-.e־TZ'•r■- -•j a, •׳.׳־ 1 < - • ■ ״-־  °

3n foldje.n gallon f p t e I.i . b t e . 3 e to f c t
einc 51 oil e, bie glcidj ncroos wirb. jet•'■'!'׳ 
 .’!.''‘!ebet aietntgEeti R r a tf) fdjlaqt u 11 b Vi־

..... m i r w 11II id) j dj נע e r in. a tfj i, m e i I i. dj .ט er . JlV*,5.־ 
-< It<5-V׳Ife, motidj tann.; ■ •

4■■"' * * ■ * ■ 'rif.^5
' ■Wb biefe Wusi'iifjiffltgen Suiutifdjarilis aus cljtlid r ^6Vt« 

aeugung gejagt finb,- antediegt ti; G. nidjt bent, minbeftei י pettiC
e.t0'11t,' bag <bie Gbtnjetrcgierui icineSt׳''IjdSen.':•autfi "itn'm«'6.!־ tDir׳ ■
■ was nittf) jarijitldjem SKu'jter ■ben? Slntifemitisinu.5 'a: dKiitSl
■ tljter JXitncnpoiiiit bciiugt, ja bag fie fogat ItcitreSI ■ :&ף״ה£ 

entgcSfnjutrefen..- Sag.-biefe. 'Sent.ulju.ngbn jebodj nitfji t_*״w
- fernieffen geniigen, jeigt:ein noi tnenigen. ,Xogen meicSir. oql& 
- lgent1t1 •non'tito?־Mtiftf; ben bie' 5ubif^e;Telegrap5e11׳^.

■. 6ette^er5alten..,^ai unb bem roir fslgcnbe autfientiffie r fa®tit 
Kitnjljinen: ".-, - . י

: .Wtt'fWitfjliieBMwg-ijiet eijaagogen י
in i)cr Uftnine unb SBsiBtuiilfliti)

J״, ' 3 ׳“־?  ■®bslau.. rnirb . beridjfet, ba.| in biefent ־ Gammer; auf
53etanla!ןung ., bet ר..,,Setuletjta", mafjenfinaft. . Gdjliefjungen. bet 

; Ggnagogejif eingejeiit־ Jaben. ־ ©a bieje Snfcignungen off■ einen 
;ungeieSlidjen EfiaMHer: tragen, ׳wenbet bie ״Sewjetain“ ' |1$arffie 

,.XerrorntrtM baimt bte*4rilidje ®euBIterung « <־«׳ 
■" ■ ...bretfi:^ &et ber Megtexung ■.filage jtt ergeBen.׳

••■ .. -.,3n Xiern finWiele-Gpnagogen fonfisjiext; ein Xeil mirb.
■ SH- ?1“.1J11, ^®1־.';■®“oluito® itgenb eincs Slrbetieroeteincs. in 
. JraeiteilluSs• nertnanbelt Stnbere Gpitagogen wieber merben 
. mitjebr .(Men Wiltingen beldjtet, auf bag bie !Religions־
gietiiben n״|t;1nefc bie SKSglidjleit $aben, bie. Gmtagogen ■ ju 

.״■־ 5״ ■®0- ' |’trf®iP!",jS:1rb׳ie gwBe.Ggnagoge enieigttei worbeit, b ie
■ ortlirfje’ ®enol t e r n;n g t r a u i. f i dj j e b .0 cfj n i dj t sunt 0־
t e. ft 1 e r e n." a it s ,SI מ g ft u 0■ r be m" :X e. r r 01 b e r" 3 e tn ־ 
jet.it a.■ _ _ _ ,־
. ■;'_,3,tIr,®®SBBene1■ Ii״b •feftr• uielc Gtjnagogcn enteignef; 
m D.tonj1|f, SRaltn. a.nb Solj1.1t bahiiiit fidj bie Scmjehtd bie Gmta־

luitffen, bte Gijnngogcit at. Wjiiften. 31t fioroften. fe'ttft ftangLf^on 
an. Gielle bes ,,Draun. Raubeldj" bas Stlb Senins. ׳ ■־ ־  

3n KiloIajeiD iff cine Gpnngogci fonfisjiert unb bar gtrnaen 
toRgn wrb itbl ^e״ Sc'n0'Itetu ״9 ’*> ““1י  eine Swgogc ge- 

3n W'ilui ift bie giofie Gmtogoge fniifissicrt.
.■ 311 GapoaJidjjc, in ®ototilom unb in .Sjattjwoil? fit* bie■■

6tjnag.ogen enteignet "■ . .
3n U | <fj o m i. 1 it i nt. in i' £ e n i it 5 S i lb b i e 6 i c I I e 

b e s ״D r a. u it ■ R a u. b e f dj•' ■ e i n.
 .n bent Glabtdjen. ®ogrenifdjtfdje, ftreis Serbitidjetu, feljlie׳3 .

es an cinem geeigneten Gaal fur ein Rino; bie Jewfefjia ■faite- 
eine Wciolution״ bag; jur gebung bes lulturcllen Gntwitfelnnas־ 
ftanbes bet ®euBHerung eitt Riito׳ non ..ununtganglitta S'at־ 
menbigleti fei.״■■ © i e 3 c in f e £ a i a '6■ e f tfj I 0 & b i e G p n a « 
gage .ju enteignen unb '.in■ eiit Rina nm.au■־ 
w׳a 11.be I n. ©ies murbe a.utfj־ ogne meitcres buitljgcfiiljft 'י 

 m Giabfitfien *Rabpmial Ijat. bie Sem'icliia beWoficn, bie_ ־ ■ 3
Gpnagoge .jn Icnfisjicren; ba fie abet niffjt bit 3“ ft ini. nt 11 itn bet 
Kegierung bciafc, uerlangte fie oon bet liiibij'ttat ®emeiube, baf!

■■ fie tljr bie Gpnagogc freiwillia iibergeben Jaffe, ®ie ®״meiribe 
erKarte iebotfji, bag ft׳■ ci it ent ®eboiejbet iiibififjsn *Religion qc־■ 
mafi, iljr geiligium niri&t a6ge6en :biirfe. folange 'fie con bet 
Segierung nitfjt bajui gejniungen iuerbe. Sines Sages njdj 
Sifting bes ®ettesbienftes unb nadjbem bie' Gtjnegoge in Gt־ 
martung bet Musjtfjreifuiigcti bet Sewfetjia ־ feft ueijtfjlio'ffeu unb

flera.be
murjeln.be
%25c2%25aecgie1ung.cn


«W;:' . ■: י

Wit

PerricgcH motbeiii'.wr, rtiAieiwr f'iiuf ®li............
 Gijnagogcnbiener unb b.r 0 t e n i fi. lit,•b'n g: ■ j i ft 5 i ■e ׳
-r 011 e n:'"'a.e t r ■e i'g'e 11 :>u n b ■ i Jtt<1ttU,sf'b.e'm'..?§־a'U.J eb:UJ eg'־"

■ j a. g c'n ro ii rb e"11, menu er igneit■.ben:■ EinldpiiKibic’SiniafiPBe- 
ini SBege bnrA. Je'iiie SBofinung nermeigern- tniirbe.' ®er ..er־- 

■JAwttenc GAantes magic niAt'-SU wibet!ptcAeu>'U't1b"''fl.e:u)a:fi1rfc
■ ifjncn ®inlafj.. -Wlsfialb fanb ״pA■ bie gana'c gemfetipfr ein ■nb 

.«an..fMtete ii.t ber Bijnagogc "eincit:■ Batt utii: Xanj unb Gefaug.■‘ 

.®en ״Drauit .ftauMiA'1 fia&en Jie banaA fur profane 3u>etJe net־■ 
tttuft., ®ie. jiibifAe -SB e 0■ b'Jt c'i. it it g fj"a (,-■'« n g e a'A t e

■■ber: gegen fie gcilfrien .: ? ref f i on tn:., ■-■■- '6 ■eK ber 
■u t: r a i n i'[ A e it 3® ■"t't tri r efl: i׳e fit it. g..: - in■- ״ El) at tom ■ 
.?r.otcp ■er.fi 06 en. ־

3n: .®ofwineij. ip- cine Gqnittgogc fonfisaiert morb'en. ®ie 
.' Settufclata. ■lie'H: bet ■ G1jnafl.ogenuer:m׳aHung ineibcn, bag pe 'bie 

.. Xfiorarolleti aus ber Sijnagogc eittfente■ fomic. 3(15 bic Gqna־ 
.flog1CB»e.r.n»li'« fmnen, urn. bie-Xfi or atoll.c:tt ju golen, fa11be.1t 

■■ fie bicf'etteit auf ■ b e n ■■ ® 0 b e n g e ן AI e 11 ber t, j e r r i: f f ■e it 
unb ofiittc Sjiiilc.. ;
.׳ ׳. ■ 5111..6 ifi.btAcn llfroci, ini ®onvcrneinent ?■atom, erjAicir.bic' 
' Wlijei-.in ber Gijnagofle■, wo pe ttlle Gfotint tonfisjierte,;: pe er־ 
tlartc, bag i1.t..eincr.. Gijnagogc nnr gefietet, ata: niA'i gelernt

.. a»erben_barf, tutb bag fiA bort nnr ®e&efbuAer fiefinben biirfeti. 
llllc .Gforitn wurten. fiernaA ats Ma. tula tut Berta uft ■'

 fl«t׳.a.fl0׳i«t ■61jn׳ofcui'jt finb brei ber: griigten u'ub j'Ai»nf׳® .511 .
fon:fisjieri. loorben. Ein ״Orauii -.fiaubefA" '®urbe in 6tu.de "act־" 
■fiiattt.

■■ 3'u Gmolenjl '6en1.:ii.fit fiA bic 5׳c®fcfj1i« >■*'■ Eniei.g׳B«.n.g ber 
, Sgnttgogeti. 3)iit. oetfdjiebcnen ,®rofiuntjeit unb anberen. 3״®׳®ubs־ 

׳ ׳:■■׳ iniiteln. fammelt fie !inter ben ,S'r'Seiterit irntcrjAIeifen... (311־
jrotfAen fiat bic~3entraltegicrung, lauf ciner a.ut:.fjen.tij'Ae ■״ «'׳ 35־®  

(.SRclbung, bas Enteignungsbetid aitnuHiert:׳
.DtfA® finb: feAs Gfittagogcn fonfisaiert morbeit ׳. ■■3:11 ■■.:..■ ■■

: ';Ser S'eruMjitungsfeliijng■" se:gen 'i1e« 9leli$io11suttierti(f)t
■ 3n'2.0fhii fiat "bie fflilia,,' auf bie... Senun^iattoncn ber

■...,... 5c®i'etai<1 Aiu■. mi*: ®wfolgungcrt flegeit ben KeligionsuntcrriAt 
fregonnen: 5.11 eincm Sauje, mo: brei ftinbet ficim Sern'en an־ 

- getroffen morbea !oaten, fiat .fie ein ?roiotoU aufgenommen, ■06־
.... ■ ■flleiA ber llnierriAt non brei׳ ft:i.n.'ta:1t: •gefcijIiA gepattet ift. 311 

'■'. einent anberen $aufe, mo pe ■ bie• ftinbet'ilbg .freint Gpielen an■־ 
•getroffen fiat, fiat: fie troiibem cin ,?■rotofoll aufgenommen unb 
' als Corpus delicti ein .EfiumcfA mitgehommen.
"' ■■’; ■: ..5n SRinff - murbe .'eine allgemeine KcoiFton in ■ ben. Efitta'.־

. ' 908:e11...burAB:ciufirt, ..iun״ ftinbet ’obcr jungc: 2eute Seim Serneit.■ 
ju ejttappen. 3״ einc1 Sfinagoge fanb man ein׳ GiM' SBeigbrof,

. ..,■jam. ׳®enjcis■ bes Miifent'fiaTtcs■ non Se'j'Ai'rao’SiipiiufiC'U ״mit־
"ge1ib1rfm.cn murbe; bie’Sermalter ber Gnnagoge ertlarten

s W'* "'■'bai fflSeigfirot fiir■■ bas briiie 6a'6'M.t1wfiI fiepimmt      
3' ’ '״ ־' ■ fr•■ 6 u r a. f A m u t: b e na.rn e i St c l a nt e b i nt o o r e i it

 ■ E i n ■er w u t b e ■■ a ׳ .fl c p: c 11 f ׳ f f e 11 i I i'Ae: s (5 c t i A t ־ 0
brei . be'r an be re' 'a a ■ cine 111. 'Mona, t
.3.m o»6arBXy ■uexuricil t., .' ■

n, GamnrtHo janbie bie Semfe'Jjia Miliafolbaten in bie־■ 5-
4 ־ ׳  Gunagogc. ,"?"*’011■- ®■01’* aufletroffen, jebmfi teiit 

;?®E&riMti n'v nnb/■® Snleitn" u!

k 
r.

J
ti

■■friiAt׳־. 
...es/■ bie"fieute 
efien, an bcnen 
bie״ ftirA'itrarni' 

je',־:;.gra:gc.u ber 1®fie,, bes ״ ge־ 
lufifes,' gragl ber‘ enf eelenben.'®eru.j's_art1eit, 
ifterung,:: bietaii«A®>- ״®B Mr, ■■ fo noOpiinNg 

 

.■ poPgefuIlt mitfr'em, was bie. ■fiinbe. perlangt,. ufierfiaupt teine 
 ■■mefir 'fatal,uns .ber ;biSrajie,cijrijAenben. SHuge ..fiir־eit־3
Ewiglcitsgebauleit ir eiaugeben -י ן  all ׳ biefe ■■ gr agen'׳ finb taufenb־ 

 

-faltig potenaieri ini jpbimien Xeiiu - - ■■ '■ :־ ־״־ ..... . ־ ־•־  ■ 
 ■ Wica:I er niollen lint lefienjpenn wit ■nMjt febe Mbglinjfeit״

ergreifen, uin une an eineni iiatliAen, ■unniitielliaren, friwjen 
Sebeii :rniebet fief in ben Erbfiobf eiitju.pf'toiiiieii:.1! giinfeeljn 'Mil־ 
Tumen Snben leben auf biefet Su, !iinjaefin Mittiouen Meiij'Acn. 
bie■ bet. 3Be'l't ganj ■ :flewijj nidjt .'l.eniget ju fagen unb an .gefieu 
fiabeii ale cine "gleiije 3afil uouKenfrfjen, wo ■innnet mon Piel* 
teiAt cine■ foWje 3afil'afiflrenacn‘0llte.! "■_ ,

®etoi'l! Wit merben ititfit in Ijcute auf ntorgen ausperfien. 
®auiodji abet ip ee jb, bag mit ijer: fiefatt jtfjim. bei'Ie6e.nbi.gem 

. fieifie■ Berfieren, ׳.:unb mer iinter aie Jafleii xpoUte, bag er: biejes. 
bafiinJieAcnbc: Sn^eitiunt nitfjt: flirt, bent mii'gte. 1na1.t'־a.ntmorten, 
bag er gfjon '[0 gefiiljl'los -ip, be er iifierfjaupt ni4P mefjr lebt

■ uAb infolgebegen uiAt ׳ntefit 1 n tann.
®enn .itfj in. ,?alapina g ■■:fia'be, ׳mas■ fii'r MenfAen 0■® 

ben 3efin׳ta׳ni«1be11 poii Snben.; .if■ bort ■■ angcfiebelt murben unb■ 
ein nates, fnpfics Seben jifiren, jiporben pnb: gera.be ge&ogenc, 

,bie־bob p׳A ׳all beit Giauo. u.1׳.i efien, mas ein. gurAtBares
an ifjncn ioer&ogeii .nnb ®era,e׳ ibgeworfen fiaben, fo■ mug 
man tooft bas cine fttflen: 5 11' nidji. ׳mieoiel. SienfAen

.. ber ®■obeit ?alapittas irageit faiit is ip. bits auA teine augen־- 
MitttiA fo ■ ®renneiibe Stage, besj.. noA" Wen mix auf ®ene־ 

- ratiottCH, fiinaus nite §iinbe ooHi» tan, uin. ben. SM'len. ,bet 1®■׳in־■ 
Aanbernbe1.1 anniiAft'. cinmal eiiiji llntergrunb ifiret ■Ejipena־ 

.. inogliAtcit auf palapincnpfAetn ■■■Sfeben ju j'A.aife1 .■׳®*er bas.. iff 
=■ boA fl׳e׳®i:'B.:׳ Suos man in ?afiaina fieute fAon■ fiefit. _ ip ein 
■■ wunberbares Seudpfeuer bes SBees, ben ■ wit׳ gefien. n1iii!e׳n, uni 
: ju leScii. unb nt'Af: aw■ Perfcn." . ״״״ין' 
. ' Tins 5ube.1t :riiijmt man■ na Ab aft: ׳'wit ein ®oil fei.cn, in bent 
• jebet einjei'ne in niwerliriiAliAe! Golibaritat ju bent' onberen 
i ftefit. ffiit munfAten, bog biejes 'JB-ort in ,b.icfc.:r. jllcfrertreibanfl 
: too ft man. '16er bas" eine iit.frffj׳' toa'fir: :3e|,t'"i|t: tuts bie ffic־ 
. legenfieit gefioten — cine.׳ Eetegufieit; mic. pc fo 1*iAt. ■mefir 
' wieberfefirt —, bie: 6'oliba.rifaf■׳׳. mit■'■ unfeten, ®riibern nnb 
 G'tfjmjtnn. j■ fietunben, bie bort■ bpujjen arfreiien, bie als .&elbe:n ׳
tampfen unb ju perfien i>erpcfiet1־-®ic Sefunbung biefer Goli־. 
v__:.t=.. ״..:.v — v־.״nor uns fetter ju fiefteficB, 

_______ ,_______ ,...'jen. tonnen unb Bcpefien.
ofier .nut:'., bnnnmerben roir not bet gonjen

si

:en ofier,;!■ ■bariffit .wirb !ms, fins 'ip ficfjct, letek no 
mt. toor. ~ ׳ anj,. weM׳n . ®ir jt> :not ■msJel’fici fiepefi!

■wetben, bailn
3Eeft Bepefiieit.-

£ 

־1;

j unb th.
■ aitA-xuc etncm ctrijigen ftinbc Unierriitjt 3“

r ::'.'" ׳,'ericil'en, ,pt ermMen...
...  ־■.ftieni W'cppteMnmt : bie :ftinbet,. Me.■ .ant .Kcligions■ '"־v'-■ ■ 3.11־' '..

־ ־..־ י. ■ , jfrities'JSJerfioi jibes- 'Meli
׳ י■■ ■ 'Gow■ jet ben Gtaiibpuhtt■:■'-------

finer gamilic rjcftaiief wetben’, barf• GAtiegliA wurbe bic 
— • - "■-" Sofberung bcr5־cwfetaid »6ri'bM“oftli4w

■ ' '■ Wertdnnt... ' ■'"־ ־■'"" ■'■
; 3»t Mne'jtfjli fra! man einen alien. Mann an, bet neiin

':■-;.::■ :?ftiUbcr, non bcnen Diet feme ,Enfc'I warcit, ־untetmicfeii fiafte. ®t 
"" - murbe mif ben ®(tern bet ftinbet ־ oerfiaftet nnb item ®eriifii■ 
... -•■•■■ -.,.'■■■' fflbcrgieben..
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® o׳m<.taf eK'ifetionalo
,in. .0510•

MujimMlc It

ilWMy
. ____

:0 lj 1.1 ־ Breslau,
grep Jet: ®efAiAis* 

in Oslo pafifanb, ge־ 
nut bes'fjatt, urn. bent 
aft bie JubifAe 

 a.uint fiat, - 4ciן"!
ber § i'[t:.0'׳r if er 

f a i:aft׳ro.pl|1e, fr'er 
!ben ip. . ׳

3Sii:iiA':»er:trc..te.tt, imb in ben 
idjAWenpen 3meige. bet ®e־ 
MiftSeW■ ®0rm.ii.taB: war bent, 

:;^rtrgac,,.. Me m» Jbieicm

®er ®erlrtiif beg 12 jubifAen Xumfage^
®c»n Bfl.r־®odj'ba. Breslau nnb bejonbets bent porfiercijtcnbett 

aontitee "׳miter Subotpl) Bocmtjs,Seitiina. geM.fjrt bas ®erbiaift, 
bent 'JJla.l׳tttbi־£urntn:g auf bas■■ fiefte orp:nt|a.t.1jri|c() Botfiereitct _ju 
fia&en. .״Sebejn aiilotmmniten uuswartificn.-Xeilnefimer, mttibe ini. 
1®aljn'iofsbnto fein■■ Quartier mitflettilf: nnb ■ bie ’ 4ettnefinertarte 
mit ben. u«'frfiebe׳B.ften Snwe'ifling, ausgeljifinbigt.. Es ijl baficr 
tern. Wunber, bag p<| niiflenbs cine irpenbipic. geartete 9Rig< 
ftininiiHig iaeiligte an®־ bag bie-'Seilitefj!net 00110:11! bejriebigt: 

■imirben... .. ■ ״׳
.... ..ie.Eriffiwng’bes .Sitrntagw® ". ' -..״ ־ 

■&0 ®elcfiiertc, 300׳ ausmartific |:p.ori:lidj1e Xeiluefimer, fcrnct 
bie Ma.tta'i&1'i־B«:cin.e non MfiJriWOitrau nnb ?rag. fiilten lteficii 
■nielen' ©fiftat. unb ®reslauer ״Sa׳r־M*01tfj1'6«n«.1t ben.gropen Goal 
bet $ennannl<jfl׳c, al's ant Gonnabenb a'benb anlaglUfi bet: Xurir־ 
ia.1as'׳'e׳r.off,1:1׳u.1׳.ig Gportleijrer ®fit, 3i. 0 f e n. t ij a 1 non bet §c'6M׳iftf)1a1 
Mealfifiile ijaifa feinat 2t1tfj1ibi:lber־®B1rtrag ii'bcr bie Gpoi't* 

■■j'.'Wae׳nb.׳t'n®1ej13.־fr׳acl,.Scfl1an«. _.
®er B'O'rtra.fl.eiibc .ba״ntt:e. iuna.#: bein' bcut'jiija:! .®reis■ int 

M,W.S1 fiir bie :burttj fprotettoratsfaminluttgen. aufgcbta^iiert 
■Seiber. ' (®er benttftfje' ftreis tjaffe ptfj auf bet KaMi.־SWt־ 
ncrbanbstaguug in: '®■'ten. .1925 :ucrpflidjiei, biirrfj Gauimlungen in 
ben.®ereinett fiir bic Gdjaffung unb Slusgepaltung dues Sport־ 
plages, in.§׳aifa. Gorge ju iragen:.') .®it beo.ba.tijte.tcn. in׳ be1(4’^ ״“ 
.bilbera bie jiibijdje■ 3».fl׳cnb pom friiljepen Sliter an bei frollidjent 
Sport unb Spiel :oereinigt, u»obei bribes in :10ei.tefte.1n Sinne auf־ 
aufafi'en" ip. Go merben. bie: ״■Sdjfilet bet j'tlbifdjen .9i׳eaIJ<f1«.le.■ in 
Saifa. jii ®■an.bcrgru.ppe»1 3u!ammengefagt unb' bunfeiefien an.!: , 
:me'ltiaaiflc'n SBanbeningen bas fionb. ®׳u.j' bie alfgenieine jport.־ 
'lidj'e Siusbilbung unb auf bie ®■ielieitig.teit, in■ her Sfasbilbuirg 
werbe grogicr. ®ert gelegt 3:,n ben: 2׳it|:t׳l>i.׳rbcr1t trat 
au0/ ba:s 3׳■ ef Ien ci 11 e5 ■gut. a■ sg־efra■ ten 6p0■ ri.־ , 
plages unb. bet SJlangel. an Slusfiilbungs־, unb .. . 
II. efr u n g 3■ gcrate 11 ■■ b"e u t li tfj i. it G r j dj e i 11». n gt Burn־ 
limber »o(eni|al fdjlog baljer feinc Ijoiginterefianteu, frurjg Ciftt־ 
Bilbet-notf) befonbers gut erganaten unb -mit grogein. Beifaff auf־ 
genommenen. Wusf'ii|rungen: 1ntt.'einent 91 ■P p c 11 a ׳»• r w e i i e r e it 

. 3 ■a;.| 11 '1׳ it g b c r ft er i n g en j ? r .01 e 1101 a f s ■g. e I b e r. unb.
■mit" eincm. no:tf1maitge11t '■ Sant ״ an bas... ?rSfibiutn. ■ '־ ־  .

■ Matfj' betn Bortrag fiegantr. bie cigen.fti<|e ErSffnung bes■ 
Xurntagcs. ,1®r. 3.'ulius'fi'ur.fl.er, bet ape .Borfitjenbe bes 
Breslauer ®׳teeins, bantte■■ fiir bie. S®a.|'l Breslaus■" a.ls Xagungs־ 
otf unb. begrtigte. bie p> aa:|Iwitfj erftfjicBeneit .*K'ottafruu, 
Sr. ׳B,I um, bet Setter bes׳'beutjilen. SPatfabi, bantte bent 
!Breslauer SBdr־^o^fitt fur"bic gianjenbe Drganifatioir unb 'be־ 
g■rit61־ c b i c ® er 11e t er■ ber ffieinetnbe unb Kepra.f e.n־ 
t a n a, b ׳e s' M a׳"f» 6 i n. a t s, b e r 3 i o n 1 ft i i tfj e n ®etc i 11 ׳1 ־  
g ■u מ 8׳ ׳  f u"r. ®..e n. t f A10■ n b," bet Breslauer aioniftif Aen■ Bereini־ 
gung. ber aRifro$i0־rtsgruppc, .bes. Drtsausttnfies■ bet .1**‘®,™■' 
Sngenboerfianbe, bet Stubentcnoerfiinbung ■3epmra׳| tin ‘ S.3.S. 
unb $asmbnaa iin .ft.j.®., bet 2ejfing״־ unb Ma:nuc'i3־oelloge,1■ 
bet ״SiibifAen. 3eii:'«.ng fiir OpbcutfAIanb" uiifr ■ 
ben Sertreiet bee i|tf)etf)0fl01DafifAen. SMtaiitniies. ■ ■ .. ■ ׳■

®r. Bog: fregrflgie fiierauf im Slameii ber 'Spnagogen• 
®e.m:ei:nbe Bres'l'aus unb'.bet gleprafentanj ben. Xurntag, Xeajts־ 
■anmalt Satobfoljn. ale '®ertretr'׳ ber Breslauer 3i'«PWje,t ׳®'׳“י ’ ■■ 

cinigung, pub. ■ nieb.׳ Wfenfiaunt unb ■ftub. nicb. Siemig' ate 
Meaierte bet beibeu a.ioni'pif<f|«1 Siubcnteiroerfiinbungen. unb■■: 
bet Seiierbee■ tjAeAilA®! ’MattaWfreifes, ®t:.׳ ® a dj a r a dj, «ls 
®elegierter fein.ee' .ftreifes.... ® e n. & 0 g e p :11 n f t ber Begrugungs ־ ״  
anfpraAen b i I b e t e b,i e K e b e b e s 1. SJ :0 r J i ij ■e n. b e n. b e r 
3 i 0 n. i ft t f A e 11. ® e r ci n i g u n. g f:ii r ®,e u. t f A. I «■ n b, ■ft. u r t. ■ 

■■ Brum.enfelb.״ .®er Wbner:frantic fiir_bie an ifin ■eraangenc 
iEinlabung.unb x 5 ־ ־  bes Wofilmollens

Jfu.nb-frer׳;<ati»«
,,SUlatta.61 «t« ..Oiwutat. Me SJ.t1|1s
-■'' ' ־■■;■ל! י■׳■*■!.!?׳  ers aalt"־ 

./

Bon Sr. »«£ Wiener, Berlin.
...®5 ip Srantfj flemorben, bag man auf alien 
 ־ebanfen. int Snben®־l'al׳uiw.rtc1.1 .!1a0,u.n.fl.en. bent ft׳1
turn {cine *Renerenj ■ertoeip. Oerbings ftcltt ntan RA. 
bountcr ®telfalfiges not. «a.<te|1enb ■fei ein W־ 
injwrti mis ciner MnfptoAe ,®■teberneaeben, Me bet 
b-etannte ,Setlincr MaSfiinet: Sr. Blas Wiener ■not 
etmaer 3eit in..ciner■ ftunbge'bung bes■ ffir.0i־WK'.pina־ 
■ftornttees fl.cljan.en. fat. .. Keb.

ip eta boiji ■etraas g:a.nj anberes, 06 bas■ Subentutn. 015

:. savr:
■'Sl.■ 'Etfuj'fe( 

i'epoque "Perse.;''".: ’ 
®ajta.B Sol'i'Acr (Mnrfi 

literatur.
®tatfioii. Wall ( 

.Saa.pfla.4c J:i .. ,
. 34 •Bin nberjeugt, bagtfiei 

ftongteg angetegf war, fief : ■pi 
nnb bie pollia bafiinging, aueasji 
MenfAfieit forbern tonnte.^ifiiitt 
rctfjtaettig' um ifire XeilnafimeV 
cing.erfium.l: ׳fiaben wiitbc, ben pt oerbient. . ...... .......... . ........
be.r. ® c b c 111 u n. .g: ® n l> n 0 cP jo" a fi a. i f e 'fi i e t ber
Belt. 3 c i g e it t ii it n e tt, מ a 5 ’j ii ■b t f 4 e. ' " ־: ־*1 ־־ ״"

ncit1

B- ׳-׳ ־ t־';■ u>1״cw..B■, 00 00s auoentum 01sfeinfieit, als ffieianrtfieit, cm Bert auf. JA niraint abet .06 bie 
f-BctiAtebencn. bcu.t|A«t,,' ruffifAeit, p.o.ln:tfA«t ober amcrifaitiMcn 

ragmentc ber Subenfieit ottein. barangefien, ifire' fpeaifijAcn 
org:en. ju loieii. _ .

.as. “6ct' ■fAeinf boA S®«0. fiewig a« feiu: SBertn mir Suben® ״ 1 - -
. jegt, wo hA uiis b1:e Gelegenfieit:■ frietet, ein groges■ ®entein|antes 

a■* cr.re1Aen,_ eg niAt als einigenbes■ SBanb empfinben, baft :unit:
, ju. etnet fliwen, b« srSgtcn Slufgaie ■n'ferer GefAiAi'e׳ feit 3wi־ 
taujenb Mien Berujen pnb, to c IA e n 6 i n n fi a i b a it n. b i e 
(E1 it. Ij_ ׳e 1:1 b e s A u_b c it. t u m s' B 5 e r fi a u p t? Gfiinnien mir

. crura: nn. Senfen, (ytifilen unb religiofen ®.lauSen. inirfliA iifier־ 
-■.- *J."■1“®,׳. *Ij niA'i״ t>.or aKcin״ bas bet mofire Mntergrunb unfetet 

Jstufieii, bag mjr cs als ein jubifAes GAWt'al empnnben, 1001111׳
: ugcnbnKr an! Erbcu Subeji geaualt "finb’, .,Suben" "als Suben fiA 
•iiiAt mjsleben, jiA ■iriAt-geraberiAten, niA'i״ aufreAipefien tonnen!

׳ ׳ ::  .®tr juhe11. ra.iiiJ en — unb tneine SBorte ■menben PA an a'ttc
jubett wb .3l1A'tj.uben, bie fiir eine pofifiae, fraAibarc fiofung■ 

■ ollcs oqien cintretcn, was■ tin Scben bes Subcnfums fraflKA iff׳ 
"■■ Suben ׳Miuiieit, ben. Wffiau ?alaitinas a:I5 ben.Muffian bet

..p1®1:!A׳e1j Secle fiifileii. SBir einpfinbett cs — gerabe mir. bie ■it 
ben jjciPiaen ®elja.lt: bes Subentums, fein religiBies 2eb®t, fo 
Oft innerfiolfi bet ner1A1׳cbe11e:11 grawmnte bes j'iibi'iAen Botfes 

■fabett BcrtHmmern nnb baliinjieAeit Je&en —, wit i'fififcn ■es, bag 
■cs grit niAt iiiogliA ip, ein ®.alt relirtiSs. geipia ״ anhnriditen.

־rfim TOiebet aufjuficlfen, menu ifim bic ajoIHjafh'gfeit, ein ndfiir ׳
Mi, ficfAiAfcfcs, auf ■her Bretten ..,Baps bes" SMcr&Mis mfienbes 
®afetn. fefilt. ■:: . ' ■
■_.. . Ihtb bas ijt es, mas mir Suben mit fieipein GAnicrje emp־ 
jjiweii* cs Jjobelt jiaj! ion. wl mewifler nl's um bie
:Arage bet fie!onberen noiionaleh Eigenarl! '®or'jebet natimtalen 

,B i««P. u6CTl1a11.pt cinmal naturiiA naHonales״1" .
.n:alifio1ics_ Seben bn feiit. Sas- nber ip .cs,-was ׳ uiis ■nert'oren־■

■ .flegangen tp:. ■feana geinig ,finb mir 5uben obcr tonnen mit 5ub’en 
. :11011 icner criaafinten Pmieipattioteit bet ftuliur fein.: man titanic 

.a1»A lagen, 5juben mit jener Broiefnaltigfeif bef'.. ftiitturfeelen.
.- bie mir in nniercm Siinern: iragen. »6e.r filer liegt boefi juniiAP 

«0A eimas anberes B.0t:,-wir5׳«b«t niupeit boA annoAft einmal 
int: ubs cine flc®i.iic״ fiebensmirHiAleit iib'crfinnpt erp fAoffen 
.Mnb mk» s.i.6f es eine 2c6ensmirHiAfe.it non MenjAen״ bie niAt’■ 
!:fit niimes. Slut intmer unb iimner roieber non unten Ijer aus

■ ber iruAtfiarcn Xieie bes ■ErbSobeus, 001.1 ben: gefieimnisooUcn. 
* mmtnAcn ftraftm. bie bort lefien. unb bic' ans 2i.At qetanaen 

־.iiiicn.. ircnit W.«!.fA«t Mntt nnb fl* amtUen ioBen emp:״!
■ fang*' 9«ir wtj'ien es in: !ffiir: Rnb bie ®rogitSbicr, bie WeniAen 

■ ®“■“®Jff:, JI״b ■ mas ertefien mir: non nnferem' groftpabtifAen
nnb uieltwbtrjAcn 5:ut>enf11'.m:?■ ■■ gs ■ pitfif. nu«1 .5ft bas bic 

. SJgfnna? fflSenn bie Sotang bet;Rum niAt Gel&ita'orb fein !oft
— nnb jum Gettiimorb fiat'iiton. in immcr roA 3״if; Gelfift־ 
mnrb ip bmfi nie cine . Boiling,! pitbern cine 5.״?ciafr!:i':t — menn 
alio bie 25p1K.g bet Subenfrage 2c6en fein. fol( nnb niAt Xob,

Oriental ;&■־ 
r .־

pfiett Kpolaifipfen1־

fPeniunt. fitporifA in ■ber 

jtri unb Betfe, mie biefet 
bie. ■in ifim maltcte 

■cine ®crjbfiinu'nn bet: 
ie jiibij'Ac ®iife«1of't 

c, titan, ifir belt Waunt 
,. ~®t;n Mja nit non

— --------------c Gc'fdj i'A 15®
|4rc 1.6ung 1 n be 11:. 1 eg-tc;tu;31e« 8e 1• eiffetfiat. 

1Eine grogc ®elegcnfieit: ip: ner!pd®iwotben, unb cs man: BteHeiAi 
an ber it n g I u cf f c i t g c n c r,| p 11 i f e r !1 n g b c s 3 u b c n ־ 
t u in s I teg e it, b a r i e i lie D’t g a n i f a t i oil fi׳A ief ug t 
fi te it, -bic ®erfianbtungen־au?'fffircn, ■falls man cs efien niAt 
ufierfiaupt oergeffei! fiat, ®ie gegefiene Snftanj ware aweiiettos' 
bie SI 1 rt b c tn 1 e f ii t bic SB i f j e n j 4 a. f t bes ״ 3־" u. b c״n ־ 
iuin s ■gewefen, bie unter ifiteri־'Mitarficifetn ״.cine Meifie. non 
®■elefiitten nerfiigi, bic auA wt cinem i.nf:ernaf:ion.ale.n Sorurn mit 
■®littnj.fittt'ten Sejtefien tonnen. * .

Sa: afict bet: 6tfirei6« biefes an bent ftongteg in Oslo■ ieil־ 
J* miwfite er;;11:04 sinige .Bemer.tu.11g.en aUgemeincr

SufitC'finb״Dergangen, . feitbeni aunt lefiten Male -bic ®e־ 
f4.14.t5f.0r|4er ber .Belt PA j.11: gmeinfanter: Srfieit in: Mont su־ 
tamenfanben. Sann tarn bie grogc Welffataftropfie־ unb bie 
Stportter ttitften in bic Meifien bet: gcfleneina.nber ta.tn.pfen.bet1 
nab fAreitatben. Slafte ent. 6i4« fiat man ba auf fei'ben 
Getfeit me! auA nut Mr Sober ■ gefiinbigt. 'llntf.0 notiehbiger 
war es, bir aerrtfienen So'ben wieber ,anaufniipfen. unb Oslo, 'bie" 
5auWabi:..*« •M^aege «<«! Xotmegen, war bw geeigmie 
Ort.- GAon bie ■GAonfiett btefcr ■tn Manbe cities tiefigen gforbes 
gclegenen Gtabt mun auf bic $e|1ufiet einen etfiefiliAen Einbruif 
auslo.1c.1t. 1000 Xennefimer ana ber garnen ■ SBelf proratat "au 
GAHf.uttb in Sanbejufammen. Unmogliifi, an biefet Gielic :boh 
ben melen. fiunbert ®orfragcit ju foredjen,'bie gefia'I'ien. wurben. 
Etjte fertarnims■ wurbe gemeinfam eM.r6ei.ief: ׳ gur bie ®e־ 
■tfiiAteforfACT tanir esjtur b1.e£»:H'in.ie gefien, bag cinjiges 
3!el joiner .׳SErfiieit ber Xnefi naifi-SBafirfieit fein barf. SealiAe 
®.o:tttn.9en:ommenfie.i:.t. .1104■,.ber einen uber ber anberen MiMunn 
mug; bas ErgeJms 'femes■ GAaffens■ oernidjtcn.. Sic Boric bes 
.■nortDegtiAeii. Wftbenien, mit bcnen er"׳ben ftongteg ■nA׳ Seiner 
angeftrengter 3lrtai JAM. mogen fiierfier gejeft fein: mean ber 
ftongrcB einen Ginn. gcfinSt fiat, jo fiat biefet barta. 'beftanben, 
iijAt nut׳ bic Wafirficii: ju 'fagen, fembern.■ ■es autfj ju- ertawen, 
bie .SBafirfieit ׳״ber anberen 3u fioren. 8

Set nfi.tfj'pc .. Internationale ®iftorifer־ 
10 n a: r c fe ■ f 1. n b e.t 1983■ t it SJ a r f 4 a it ft ait. SKSge 
b ■1 c _ 111 b n tfj e SB iJf e n f 4"<t ׳!׳ e 4 f S e. i t i g 5J 01 f .0■ r g e 
trenen bag fie in bjejer Gtabt ■tn ber: ein ctfiebliAer SBruAteil. 
׳״'P fc ״ lC 5יnb* ™ ’ J '1 ° 011 “ 9 'E "-1״ ta1״?,"0

■— - _ y

W'tis, t Giwtember. Sct S*™'tragifAc ®eife. firns■ fiefien 

.getoittinene .M:tm|iet יMaurice ® 0 f a n 0 w f f i ■■ entphmmt ciner 
jnb1|Acn aamtlie, bie aus■:: bcm efiemaTfnen■■:K11fP!4־Wiett ״ ׳ in 
rtranfreiA cinacroanbert wo. Winifter ®ofanoofllt unb jeine 
Siub'CT.beJannte 1״r.anj0|114׳|aij4!c fiaufta'tf'e, bie ®are!!־ 
fiaujer jit. oielcn.Gtabten .Stanfta<js j,iHftcn — then afier fAon tn <yranfrenfi fletaen3 ..׳n be|jrfi^t™ 3« nb Sotanomffis 
wurbe ;tut Sjanfc jetner fcltern. ■<1 !reft iwa ■ biiA gclproAeit: 

fettR fonnte PA׳ a■9 ■;׳iot noA bbifificr- Goradje BCTitanbtflca .■■Er■.fciMicie• c ijg1 bifAen gamartc ■ 
...®oiji, ber Efie entpammen h1er־f(jnbcr (33 ',י

4

" ' :;ftoiniaijponen........................■״■-■■־-£ ־ ״  ' ' '  '• , 
Sic-fpor(K<1c.tt :®et«a'tn:pfe.

®er .ganic Gonnftw war bet: ©urAfii.rmtn.B bes Sl'icfen.־

5&£»S?S ®M' * ״ ״'“'«* ’,"י״״' "י~ ״״'  

W ־ -?'I k*■? ■>™«iM1e« ®etttamnfeii :'tatnfe, matt betiHitfi bie 
Strbeit ber lefcien Sabre ertennat. ®at fiomencniieil' bet Gieac 
6°®c >4׳ Wes Manner, ftlaffe A, jeiafe

■2«W’»C ]»ז ״» «t KnriiWiBen gerabeau 
aJrofiattMjc■ .Setttun.fl.en unb folic .fuf trot ®'erj'a:1j.en5 inn Sod)־ 
־■EE" ®*'I»erb«en..tat erften Gita, ®ie Sttrbeit bes Bo׳1 ®®™1&

■3® ber Sitflenbttalfe A aerate ׳ Sotfififiufet ■II. Breslau, redjt fie־ 
aAtcnswerte,. 2e1|t:un.B.en,. Me. ®on itan noil mainfjerlei fiei mcitercr 
g.16at erbO'ffat Mien, BasffiletAe fontt 0.01:1 ben Gteocrn bet 
 .ffi.Ioo.nu otlanf־i.s®־Sal׳ u«en:bt.fai1e B, ataibetfoWBresfau nub״3■
®erben. .3n ber ®a111en־Mctft:erf1f1aftsilaf|c wartetc Cotte ft:04=

F* »«*<מ«?״»8זמ  fieiPunaen auf. Slire Seiftamen 
bnrf.ta11eI.011t: bet fAiarfeten ftontiirrenaen aunt. Gieac: retifiat 
15wS״.-ieiT;׳S "fe '"W erftfjiienenen
.iJuMmuei. a'eute1.־MaI)nfd)־©ifrau tuelegte mintone ifires ■fane־ 
nfAen'SKnemcinfonnens einen guien aweiten Biol- rAujoffl mail 
j.&r beathtf) manaelnbes Xraining anmerfte. ©ie lfiiafiriac, wAt 

Wtfffe in Me’«

Waififfelen'b bic Etgefinipe: ־
■.- Ma nner31 ־ e an t a nt p f: filajic A: 1. Ganoff B.־SL 

?eT*&i4r is SbtfWdnn, ,®..־a. Breslau,■ :138'wnfic;
3. ■SoSanjer.• S.־ft. ,Breslau.,■ J28..Bu.nHe... .filafc .B: jTWciifi, 
....Dftrau, 137'" Biitnffe־Breslau, unb ®barter, 3Rdbr1fA .»־..« '
 f: .. ft'laffc A: . 1... Soiftfufer IT׳eu.n t gimo«־Su.0.e n.b ״
WS®Saan “ e" B: 1־ ®telll,eI^"׳ »«slau. 2״ S< 

fWSju!,as. Ete. SiVr1 •״״ “ *,״ ““ 

1tS“1'"5!,“6111׳■^ h"es. Mietaprooramms in bet 2e׳i1tf):tat.(ileiit 
 unb cs i'if feinc leitfite.׳ ,J..Sonntao. im.bu.nlj׳£^׳■* ■™*wS&li 1׳
SaHm 0f?!e,&■ h ׳■^SO1n'n’fa••■0■ Rets fe'ft tn ben S'anben ail 

^“,6 ^a,s-®“fff“’," ««״ feme SKittutc neraoaert 
 ifc1B>erSa1 acitfjncle. '[i:A fap nut׳Wet־;»'bg’״Bcr--be 1 1eF■״

״״“י 0 ® ®r'eBet־f“■■■ 3'J1' l«0־Meter־M:ciftcrttf)afi:sla.11f warfefe
e.® 11 ן»Se1.In1׳ mit euiei iiui^ous■ Beadiienswcrfen ®eiihma חת?*

X WefeW-A®FiI־®l? w“1’™ ®«i&a®ei?S ■ 

»K '»«& &״ ״״2&ז״־ף7.,ש,ף־ ®:?!! s6״,s! 

fe^K״wsA10.cine .6aI.6׳c־K.uni)c6־ia:ffeI״finite

&ES.StKrS* J״wle11 ■ *n Uatct Subamn lag -unb erft aunt ■■Gdiluftzii
M.^Hf-idl'lafljen gab. Sit ben oei'ben Sugenbfloficn nn'b ■in iu^y 
ujeiblKfien 5uec1tbKa1fe errana Breslau bait feiiie.־ ■ Jr

M b.»»joaMri»n»44ta|U »־, a32tiiiJ6?sS"־ 
SSHSk'i&Ssag ׳1■** ״" •“ M ”•■■«.»» ״»׳»״ ״  

ף!&8מ ;y as»«־ 

,Ear
11, ■-ר ו.ז .. -t,. . .

' is1...
■N ״ A IJ

/

6tu.de
ge1ib1rfm.cn
gera.be
%25c2%25aeelja.lt
u6CTl1a11.pt
2c6ensmirHiAfe.it


3. Wet16era־®rafl. 11.1 Set. 4 00 IKeier: 1... 93mmann־%crlin 
53.1 Set; ;2... SaiiflowiMJerlin 55.9 Setunben: 3. .ftrm1s־®ertin... 
8 00 ,.3S:■etcr: 1. 3antl»n>i^־®erlh1 2:0M '®tn.; 2... ®erainaim־ 
®erljn ®ruitbreite :iu.rfi.tt; 3. S.':t:eum.n.nn־'®erlin. 3000׳ SReter:
1.. . ftai־SBeriitt 9:18׳ SKin.; 2. (Eoben־®erli11 9:24 ,Siin....; 3. SBcifi־ 
Sraa 9:29.5■ Win. 4X1 00׳. Weter־St aft el: 1. ®exlin I. 
■CR.ub J. ■EetDin. fturj II. Siinmenaucr) 44 Set.;2 ׳, Sferlin II 
46.7 Get.; 3, fi'etwia ■48 Set, SotJ!.'i:o ru. na: 1. .Ra1n1.1׳.t.cr׳(in«־ 
SeipjiB 1.5.9 .®Jeter; 2... Si1׳n1nenauer־SBCT'lin. 1.59 ,Mlcter. Bitrtfj 
Sietben. en.tfrfji.ebe.n. 3. Run 19301111.11.53־ !Keter. SB e i if 0׳ r itn. a.:
1. fturi ■II־'Ber.li׳n■■ 61.05 Meter;2 ״... jtamme:r'l'i׳nB־B«Mlio 5.95 .®Jeter;׳ 

■ 3, 2eBMtt־,S«;.lin. 5,59 ,Meter. Rnn.elit:06cn; l..־ta ll־S«l.m.
9,02. Meter;: .2. 9teufclb1־®l0flau 8,90 Keter: 3. ®סזיפמימי־וסיוויממ^ס■ 
8,07 .'Meter. SluBer ftonturrenj .ft::oiflet־'®etlin ■als■ .511.gc׳nb'M|« 
 ;i'eter®.׳ Setlin .29,60־! aicter. ® i :5 f u.-s w e r f c n: 1. fturs, ׳10,,83
erlin: 27.20«.־fta:fc. ...׳2 ׳ ׳® Icier: 3, ■®ol.ff־Setlin .24.4.0 Meter.. WuBer 
RMlurrena R׳of'Ier־Berli׳n. 28.23 Keter..

Offen tilt ale.- 200 ®le'.ter::. 1... :S®ienbern־!pra0."23,2 Get:
ei.:psio. .23,8 Set:..; 3. ,®■rombernersSreslau, 11>00.־l'ccaat2'׳6 .2
®I ct er: 1. S lin ■4:39,2 Min.: 2. Startowit JI53־erlin
׳:. Sp ettBerfen׳ ...Cipain. 4:46 Milt ־I'i1.t.,• 3. ®aiiter®. ־43 ..42

.1... ®.tiinwaib■־ grantfurt a. _.... ■37.96 Meter;. 5■■ .2׳'etjfatf:־ ®crltii 
33.90 SRetet; .I ״Rofflet:־!Berlin" 32.10 Stetcr. ■Sdj wcbe'n־ 
ft a f f e I filr lleinerc SBereine: 1, Samburg: 2:1,.3,8 SRin.; 2. fieipsio 
 reslau. ■ 1.0XJ4 *Runbenftaffei: 1. Serini®׳ .Min..; 3 י14,8;2.
3:38.6 Min.:: 2. ® reel an. "3:58.8 Mill..;: 3.׳ ®errtfan.. .3 ttB'e■ n. b 
1S10/11... .100׳ ®Icier: :1, ©:(!■.^■!'^5..1'1 סס!®'׳־ Set,,2 ־. ftrainer־ 
Sum 11.8 Get.;: 3. R:of׳fIer־Se:rIin..'' 4 00 ®Jeter: :1... .Kofenttal־ 
!Berlin 55.8 Set: 2. Sinner־®reslau 57,0■ ■Get..; 3. ®Ie.nbelf.ota1־ 
!Breslau 57 Sefmibcn.... 1000 SRctcr: 1. Seramann UI־®crI1n 
 ־Jin..; 3. -.Sufwjneder®, ׳׳ran ■2:.55®־SRin.;■ 2. fiommtttitt ׳2:53.4
Setlin2:58.4׳ ■ Minute!!.. 4X10■ 0.. VI c t c r 61־ a if c 1: 1. ®ran, 
 ־Sloaau. ©era!*®ebamtnis) ״■Setunben; 2. ®■reslau: 3׳ 47,9
■■Stoffel l0׳O. 200. 3001.00 .200" .300 .400 .400" .׳ Meter: L. Serin! 
4:32.1 1®lin.: 2... Sreslau 4:35.4 Mm.: 3. ®raa" 4:38.2 Minuten. 
SB e i. 1 j p r u «. g:' 1....ftoffler־®erlin 5,80 ,Meter: 2. ®att׳־®fo!aat1.■■
5.50., Meter: 3. ®ernma:n:n5־|Sraa: 5.40 .®l׳ct«..־ ft.ua.e.I'l'toBtn:
1. ft:offlet־Se1fi.n. 13.25 Meier; 2. S1mter*V«1a 10.26. Meter; 
3. ,Saumrittcr־B־ranffart a. VL 10.05 Meier. 3 it ■0 e. n b . 1.912/13■... 
100 .®iet er: 1.-9fuidjneu>ilu־Seiuais 12 ׳Set; 2. MMfelber errant* 
furi a. M..: 3. 6t:ern'lic6־®reslatt. 800 Meter: 1.־ftoniasbero* 
Eciwia 2:23,2 SRin;: 2. *a&>Sreslau-2:26,8 SRinuten: S. Seibel־ 
Sreslau. 4X100 *Bi'eter1 ־Staff■ el: 1. fieinjia 49,5 Set;
2. ,Sreslau 50.4 Set: 3... Srtmlfutt am ®lain. S3 e i t i :P t u n.!a:
f. Etet:nlief15'׳־B׳re5l'a11 5.88 Meter::. .2. M.u.'ftfptt.:1B'ffu2־.eip:ji!B> 5.59 
Meier; 3:■' 616׳mnt־Sres.lau: ■49.,5 ׳ - M'eier.- ׳:..ft uu e '1 |t 0 & ■e n:
l.'G'ternlie&Sreslau 10.21" Meter: 2.. SafeSreslau. 9.&1 SReter; 
 ״.r׳M'et«:.. Suocnb 1914 unb ii.nne ׳cr.t'i.tt 9.53®־Esi.a6nif ^׳3
50 ®Icier: 1. Sra1tn־£eip.!ig 7,7 Selitnben; 2. Sap er־® resian,
3. :6a1.n'6«rfl.׳er־®'.reslau. , SB■ c i: i i p r u n. 0.: ׳ ' 1. ׳ ■ »raun2־.e!pj.t:S. ׳
 reslau®־tesla■■: 4,46 M'eter-: 3.’:'SiIbe.fjtein®־!!' Sai .׳; Meter2, ׳.'467
4.37 Mef'Ct..' ■ . ׳"'■׳ ״.■״, ״ ־ ״ ״ ־:  '. .

*rauen. 100 'MrCt'er:■ 1... 'ffia:1n׳־Srantfu.tt 139״"'Set:
2.. 20«n'1)־®laabefa1.rB. 14 Set; 3. 9B'ci!1ta״«S־.'Bciffjifl.. 4X100 
M.eter6־taf f el: 1׳. tew 8,.57׳ S׳et..:: '2, Setlin I.;■3. Serlin II. 
,®Btiirpruna:. 1. ®׳an,&־R'ran.tf־u:rt «. ®I* 4.53 Meter;: 2, ftlinn.־ 
telis. 4.44. ,Meter; 3. .’Statf1,s־®er.lin. 4.30 - 9Rcier.״.ft u a e 1•. 
■ft: oft e n: ■1. ־®ana־Srdn«urt103, SKc■ .:s,36 jmeierr •X ,..3tej,B־fB׳e.11m !..׳

Tft*-״ - 1

}o׳׳,n׳ipwf. Se. ffio'ttltei'b.
er 5r:i1.־n:arar.}.t tar '£Ijiir׳urgij'(ficn

..'.......... ?15, ¥w׳f. &.,. 
SoljH■ ta'5 Ijicfiflen,״ emit, fie־ 

:s .fiir Safe־, *Rdfen* uub Otren■־ 
fiiltaitg ""........................־

gen. djirurg. ..lln.i»e:r:'jt.ffit:s־־ 
gf'tfjiaijte uni ■tn t.ljm tai! 
infenfiaujes■ ■erM־ufte:. 1902 

:: Kiirurgie an tar Ijie־ 
■ .. ... • .■ .. ■... ״... ...... ■־U1t.b6e6a.nb1®׳ j■■— —■-; nioberne■ ,,״

ftfleu U1.Hucrf1.tet mrt._ «n« SMen Wfieiten auf tan wtWietait■־ 
lung Sltar auA m uielen anta'er anm Xeil SrimWeaentas qc. 
icr&efitetot tar: 'M taifer.6.firenerf.ranf1m0em ber: dr־

SS?1*"’ ״״1׳ ™ ״« e1 *«:. in ber■ « 

feta jS ®i.“

.Safi non. ■Efiirurgen, bie als 'Sj/untewr « ■ י J1®■1!^“^ ?■״?■־ 
Untaerptaten iDiiten, teitaeife i ״£? M & “*”•
warts U pram^ "

®ottftthis .otO'CiBifnf©■tirte.״ SlfiteitariB 5ur §״?" gK<

■ V ' ׳״ '
; ״; ."■' '.■mto «4CS 75';3'*e׳e« . " ״

■ 91 w Tiimi+t וויזה■ ' SrpHrt'iirr' Tfi! *®'^. , SB & 'll It © © 1 f C t C 5t

Sari:c.np־ra|c '18, Jeinen 7'5. ■ ®cl ' “Sp:a״׳ben.... A;tai' fetner .uielfe ' >*'
# ubicntuws !teis 111 Jmji׳^
!amtein ju. ^rfittgen..'■ afier urn ן

 Orgqnj »■»*«« ־«*״״
faitoneti, 
gens'clen ijt, ׳fj'at" iits'Sefonbc 
f fi r f b r g c i.|m SugerartanfH 
er oar Taft jeljit"Safren. fitfj״■ 
feittam: ■unun:'i«lw:11)4  aiiaefi" ״ en׳
nb(fj B'iefc ungeiriiW ",£efi״n1sj

.1 r "■ 
®M63eidj׳n׳.u«׳g■ "0מ

 Sir?ctji5־'SBB'ic1. ?■.. ■-._.'־
'■ WlfsmoMteW ־',?an

3um 60. <&ebm!f$tag t , ־.  ־
STia 1.2. Gcptenrtar roirb b ifOien ft'ranfen'lmijes ‘ Wteilmn tas iieftwt Sfraelii ■®s ■6dj“S*i& 

®eorg ,®ott'item, ׳60 3׳ n5lt:e alt... ............. _ _
 ״..״r cine dusgeaeitfuete ausftiU ז«unb aeMSfeten >00'8^.״.״.״:

itoj. 3. ®ortftein. gcnoB <en *Ramen :oetbanft «: uor aUent 
. Gerncn winenjdjafthihr fjieri•

Wrfieit ail b■׳ (jn ■■ tad

lontmentan ®ri'ntar׳a:»t 'bes 3i«07ent ffii' 
laWliftcrtc er: 'fit§ als ,sprinaftteif■ Sb״er 
Par;; . -i—- '
lung. Slier and} in uielen anta 
fta^Sefiieten tar WebiaiB fiat 

franfw

®eorg ffiattftein, JO,3«4« alt 
fa׳n׳ntm׳u.no "”"* 
leiben ■ W* 
als 9lrat ----------
feiner ®jfi'Ijiriaeti ... ..... . ....
flinif tinier • d. ,Blitn'l'icj, bet ' .rf״■

tm'

! eiiter $ett, in her. es■ 
jt raitb, in uniDet״ .
1 Sajuie cnt)ta1ninen cine ,״gro'jje 
osenten mt in׳־ unbauslanbijpfien

־:

®attfieins orgdntfatorifita! S
Slfiteilung 3,111 §Stjc ge&taqf. 'ges 

■■W11rfj1ntc.11 jomic f "
Xxo'ft. mib '.Sjilfc gefiratfjt

• ^i.tfrei1^...1Di'..rfc.11.. '1•..

tig«5 ®trigenfen^ulnliiunt׳§Sie«3i.si.ii ־
■ 'Set ■■ £'J)0rbiri.geni bet ־ nenai &)6(}190> י1ז . .Rapettmeiftct. 

®ennp !Puloetmndier, begc|t ■am 15. September: fein. 
 .dljriBes Slnttsiubildum... 3*n Sotire 1888 fibernafj11.it er bet|־tK:jifl«׳
feittem ,Wmtscintritt einen Rnotandjoir, ben er: im. .Jimife tier 3alj« 
in. einen gemij^ten £|or tmtwanbeUc: '-Ms feinfiihliflier '®efangs־ 
pdbagoge; ;als. tDeldjetf man iljn atiti) auftetljaib ■ non Bteslaus

' IBiauern. |at ׳:"et ' es■■ ,Bet'ftan.'.beji, j'dpne nnb fliitge'fflfi'ulie. :
-.6fim.nten ■bem-6gnagogen$ot ei'njjwer'leiben unb baburd; fun'j't־ 
.leri'M abgetbnte- Seiftungeh 3u cnielen, bie niel ■ jut ®tbauunft־ 
bes ®:ottesbienftes■ bettragen. . .

ffilei.^e'i.tiB griinbefe et int. September 1888 bie. ®u.l':oer־ 
n1a4er:־®c:j'a:׳nfli11|ule,. ans ■ ber ■eine gtajje 9ln.j׳a|l. namtafter 
Ganger: unb Sangetinnen, Jotoie ®efangleljtet unb liefretinnen 
■.^eOTorgegahgen fin'b..״

.1SresIftMer .Si.oni.jti'i'^e Se׳re׳i:n:׳ig:u:ns ■■ ■ ■
-״ ׳  S i e n s ta'g, ■1.1. 6' c:p t e m b c r, a l» c n b s 8 II I) r, ־R'letner'

Seffingjaal, Wgnes^tage-5 ,.::.״ . ׳.
,.®r. .S#'rf|»t StutHe, S'eriifalan:

,,S e u t f dj ־ j ii tri f tfj, e , ■ Sp r 0 '61 c in c ׳u n b 5 ־p a 1 ■S fH n a 
'SB t r f־I 1 tg f e i i". ®afte uritltommen. ־ ■ ■. ■ '

SaiKe «teliittni»slw^e
' ■■ SBieDtefe unjerer (Senicinbemitdtiebet fennett ■ bie SilWW 

a1itte.l'itan'b.slii(fi1c, bie. cine ,®lute bet Siiflaiimi. frit etnem Soln־׳ 
fii'iift a׳u b«t .1SB0()'.ltfitifllei׳tsin.'|ti'f:u.ten ubJctct■ ®emeinbe .otaort ? 
6ie •it: ms ban. ®eftreSat ■ernmtfflcn״ nnjetem. ®Jitielfta:nbt bet ■ 
flerata birafi bie ׳ 3׳ nflotion, ■alle feinc &a..6e oerfoten, -®c׳nia׳|i׳en5 
einen fietaglitfien״ unb oemfitlitfien. Mi'itianf t'idi■ ju bieteu. Ko'itcn.־.. 
lbs ■werben. ,Wn'biljeifen״ nW abgesetan. Suet eine suie ®at be־ 
neben will, bet ninirnt: ®ut'Meine a.uf 10 obet .20 SRabljeiien. unb 
biefe nertcitt: er an bie ■®eDiirftiflen 'ieiner ®efannten, ■non bcneit 
er weiB. bafe. fie eine oftcntlicfic Silfe nW in 1SSninrud} .nelimen ' 
®urben. ®arum.׳: wet ■ feine fiuMenie tat .rnenbe ,findj an S׳ra.u .. 
Sianfiet. .2.oem»...ffioet6cftr. 36. obet Serin ®r. SBiltalm giepbon, 
Gidj'tatttitra&c 4/6... Sie Stfieinc werben. ■fra.nf.0 ins .Sana fiefidji'idt. 
.1®etabe ■iefct au ben" Setetidsen train man moM fauni tin 

■ naiienberes■ SeiertaasBeWent BcJen, als baft man foMten .:■ ,Silfe־ 
fuiSenbni'flfier bie aonien 8ei.ert.tme ein: traiiwes ■mimes ,fKittaa־ 
btot — an. SaMatfcn unb ■SciertaBen: .natiirlitfii aiufj ®ben'b־ 
'6rot — ner'Maf'f't. ■■ ~ ..

..... ..®fc .fferienaeit" jjeWetct •iDbfjI" eine "31tt|c ■ in" ׳ aioniftl'fifiien. 
*9tt.j^1ifl1!#ielt*־;ift.־'a'.&et bagu geeignet,- bie-®MSeseituitgcn ■Jilt bie 
Iange .®interfaijon. ju״iref׳fe׳n. ...Knj'ere .Dr״teg״ruppc■. ieginnt i|1e 
Xaiiflteit, • nefien. ber ■ fteren. .fta.jen.tet.fi» Sttwn, tateiid am ״ , 
'.®toMag, ben. 10... ■:September mit einem B'ffenHi'tfjett Sorteag: .0.011 
St. 1®rtfnr" §aBtte3־e.tnf#Iem iifiet:

״j'.iibiWc unb p.aI'a'fti«e:n.p:We ®itMWett־eui'f<fj1®״' .
. .■. Sic'®era.nftaltu11n.-f.i.11bet. ini ■Raifi 

putt.־ :'Sieiju fij1b־''n®e-:־st®iaK''befc.ber■;

3a1.. ■'latigteit im■ Snteicjj'c bcs 
unb'■ at iret.cn, JiA nie n.a:dj ■fefiren־ 
J«“f?F,6.c} PMtt'Wer Wrfieit .311 
' Wnt 3« biefem 1®11.10&

•• ,.-'“■*1■t Jiefeit anteren. .Drgnrti׳־ 
? i $“c fit e r?

 tauten, urn. •bercn ®runbuufl ־8#,
._W-'unb heiem 
t5; ;SBir "■1iijtj'^en §Mrn .׳E'tteles 
t־ tm ftreife fcincr gamilie.

Ser.-flieufiUje״ Mimiter file.. 
■»W“f ״ - grttm,.■ ■־ -7 ' ......

...........*wurbigt ‘ gwu 
ieber1i.'als(.׳>Mitg(teb bee■ 

ofpfafjrtsctmfes, ale 
ung unb niclet attberer 

liblidj 1f)te aufier־ 
 .Jnni. Sas tin natfj'ften. __״  _________
!Kono* ftattfiiitauta,. 311411®■'״'? ;her ®rc.slo.uer' Drisgruppe bes 
S'fibijdjen gfrauenbunbes.’ nirt־ ■its.. ®elegenljeit: getan, 'fiber 
befien filei:nfi׳nbe.rfieint in. ;׳®rfstfttt unb Santar^olungstaim in 
gfinstag■ 3.11. fieritfitat, bitten ffiiiinbung inebe|01ttare bet Xai־ 
tra.fi unb ׳nie uerfagenben |®nergie !gaula Otteiiborffs a׳u 
tanteit iff* ׳ r״ ’

iAi un’kv l.v Kebli’f&

. .....

Wnf bie 6f!ge'irt'inc’ S.cf^iroVnFii^'x^'tritg; ...... 
be1! in a n׳ J i. tf!5 ׳ a tipi fit 4t * *ft « ® ®1 4 ■•'e 3> u fl׳ e nb ■a. 14 ■c i t 
tm beufldjien. ftteife auseinanbetfe^ie, ®er'ben 

.i dj a ■ ijl tf to nt in e n. ®te ■Web ׳i 1 n .0 if) a ■ s f ■ii. h 1 1 ט."

aimiinmjuuiiiiiiiiiijiiiiiiiiiimiiiiinimiiiwminin

|.... .OBtft ',Swi ' t־■
imimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiHM

::■ bes Siibiidjeit S'ltwi־ unb SfKietmcins ■Sat SoUjtia ' 
Sonnabenb, bni 8. # . 50 lljr, So.jai1־Eji,lftn10 fci JUntgelnlfc1.

S'rjiSeinen je'bts. einiclueu WW■•■ 17 :Hit: Uitfammehtenft 
■M. Sas ■®trieinen jebea einMtneii 

.1 12. Sepiemter, S»5s W, Slfienti־ 
own fa 2eH«n« Sot Sicnamn. — 60«n־
let ber .1. mannMaft segen fflirtni'if!. .

Sjiwcifnao:., ber 2. 9ER0nn^a|t flCfleit
Sdmtarn 2. WimWfL .. Stettjuittt • U2 M$r 6׳p־mp*a4j aBenaelflrofte W &״£!■ WjJ7 ״lMHw?6££־n^fi<SS״S'’,
>jiilfflSr x« ™©jpe■ 1fn.J1t.1r.S,wi■!!. Einijtilfiio'Oiiii.,. 1&811׳). .J3u Ej'teiji. 43׳ .Sf«. it t 7l.3»9*nb gegen ®anpn I. A-3ugenb. Sre'flpanti■סו1ווז1ו!11ווז.1ווו
Siia״ SafaW. Sijptelhna■ L Shtin, Wet, 6. ®Stt< get!, Sltlenfelb, 
S'. 5 tat. fi. lS(ltl״*l. R- 3««ia, E- ed«. S. Sfeailsninjet,
'M. ttem.pin.sti, 3e1«I«:•, 'SI. Stieger. Sulettet ®.. 'SBaumann, grifc gtieW'taber. 
Snt Sonntag naitmiUag f'inbet. ber SRerteitaffeltng" Jlait. ®wfijuntt M W nor 
ban• 6׳'ioMmt. Sttfie: Sl'bmljnH S»tfj׳rjSnfct.. ■ ' ־

MOTORRKD'ER
■ alter Arten.

'.wnne■.
:S’;
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Sett ®n.lt«■■ S1.'iMia'«.ttnn. mib gran 'Sttta, get. 'SB'etlli'.. ........ .
®efcren: 6 0§»: .&ret« 6iegnu1nl> ®ottjirin null - a« ׳6- ״!>«<  
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:!Pres'fa*. . . ״ ־  '

S'tftorten.:■ Sat ®toig WnboiosH, ®■ttsfcn.
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"■ ' " ״ :Ki:e S'tjinagtfge® ״
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G'ifluJj :1M4 Ufr. ■־ ׳ ■ ׳■ . ■ ■■
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.,..............  / ...... . Sea.e.S.on.agW*■ :״......  'י

'7. ,IS. Eepleiitier: !Botatcnb 18,31׳, ttabiai 18,®, ■motgens' 9. Slusgang.. 
Mte ■״ י ׳ 
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gran &“ ״ °“״  intern nnb bet ״
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Mir^e'»’mn!n,^:' e”mrttnl’ lis ®'"'™"5,■"■B■■ 30׳ ■U'tr: ״«rra mie eine

HeMro BlltenaelB“
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per kg ®.SO RM.
scK-'T'romnidn. von X5O an

? AntomensirD 31״,.. Reuschestr. 45

ftutomobile fur alle = =■״ י׳ ---=-?׳׳׳■ = ; •■ ־־ . FRIGiDAHRE-KuManlagen.
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Anionienstrafie. Nr. •40 / Fernsprecher 51 213
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■■ * 

' ■■;s®
■■.Markthalle II, Gartenstrafie '

Telephon 31444

WdchewendfMhffer■. .
 dui'di die Naiurschonheiten von - ־

«»■ . BreslansUmgebungii, Schlesiens
'=' Bergen ■׳ . ..." . ■ . ■ , ־ ?,“^

Wlkswacht-B«btan«Hunsen
B ■:■aslan, W. Craap nnatr. S; M. Tnscbeastr.« .׳nHiaite.."" ־

: JMsffi-tfteotosisais 'Semitrar
■ ״ ■Fraenckel’sche Sti.tta.ng ׳, .

zDie. Vermietung 'der Synagogen. -PEIze 
findet am. 10. und 11... September, nathm.- 
zwisdien 4 — 5 Uhr im. Fraental’sctien.

WachiaDbiiroj WalfetraO® ,14 ׳, stall* ״
" B r e s I a. u, ' im"' September 1928

. *as ■nmtoriu'ui ••
tier Hom'meriienraf fra.entte:Me*.

MlluniJe■ "■ 812

Hebraische Buchhandlung .g>
R. Horwitz■■ / . II

■frfiher Ww. Mayer g§
Breslau '1, 'K.arr'l$׳jt>IaL׳i:z■ 3■ K 
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Maria Brauner: Es
Datum:

1

geht aufwtirts mit 
unserem Sportverein

, Knapp vier Jahre nach 
seiner Wiedcrgriindung 
blttet der TuS Makkabi 
— vor dem Krieg ein Be- 
griff im Berliner Sportge- 
schehen — eratmais zum 
Tanz. Im Schlollhotel 
Gehrhus greift am kom- 
menden Sonnabend beim 
Sommernaehtsball Georg 
Thomalla in cine prall ge- 
fullte Gliickstrommel, 
spielen zwei Bands, gibt 
SSngerin. Yaffa Yarkoni 
am . Israel Kostproben 
ihrei Konnens, Der Rein- 
erlos dieses .Bailes, den 
Makkabi gemeinsam mit 
dem Wizo-Hilfswerk ver- 
■nstaltet, 1st fur das Elli- 

Knapp-Heuss-Kinder-
keim in Israel bestimmt.

Selbstverstandlich״
Bind auch Nichtmitglieder 
bei diesem Vergnugen 
willkominen“, 8agt Maria 
Brauner, die Frau des 
Filmmannagers — audi 
 -Atee" 1st Makkabi-Mit״
glied und Leiterln der 
Tumabteilunf, Willkom- 
men 1st im Klub mit dem 
blauen Davldstetn. im 
Wappen , נ •der, ganz 
gleich, welcher !Confession 
er angehort. Das hatte 
Heinz Galinski, Vorsit- 
zander der Judischen Ge- 
meinde zu Berlin, am 86. 
November 1970, dem 
Griindungstag von TuS 
Makkabi, erklart, Und an 

' dieser Einstellung hat
sich nichts geandert. ״Wir 
wollen, uns nicht abkap-. 
seln.“

Der Ball im Grunewald 
soli helfen, ncuc Freunde 
zu gewinnen. Vor dor Na- 
ziz.eit hatte Makkabi ei- 
uen Nam'en an der Spree, 
Makkabi und Bar Koch- 
ba-Hakoah, der andere 
judische Klub, feierten 
mil linen Boxern Mali, 
Fuchs, Stadtlander und 
Buchbaum glanzvolle Er- 
folge. Und auch die , 
Leiclitathleten urn Alex 
Nathan und Ernst Binion 
wjfffi bei dor Konkur- 
renz ■ gefttrchtet.

Die Turner stellen ge- 
fenwartig das Gros der 
mehr als 400 Makkabi- 
MttgHoder, Fdr den Ruf 
des Klubs milt seinen fUnf j 
Abteilungen (Turneh, " > 
FuBball,, Schach, Basket- 
ball und Tischtennis) tateri 
die Kicker bisher am 
moisten. Drel trugen bei 
der Makkabiade 1973, den 
Weltspielen der ]iidischcn. 
Sportier, das Trikot der 
deutschen Auswahl. Und { 
auch auf Berliner Ebene 
spielen die Tortreter eine 
gute Rolle, ״Es geht auf- 
warts“,

Der Sommernachtsball 
soli diese Tatsache unter- 
streichen. Karten zum 
Preise von 30 Mark gibt i 
es im Gemeindehaus In 
der FasanenstaBe (Tel1, ״ 
88135 38), Ubrigens: In der ׳
Tombola steckt unter den :1 

. Hunderten von Gewinnen 
auch eine Perlenkette mit 
Diamanten- und Sma- ’■ 
ragdschloB,■ 8■ P;

ij
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■ ־ tel Alfred Flatow ־ ]
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c'‘ j,Cebrflder".-FIaiowr’ die ־'

existieren . fatsachlich ’־ ,t ./.'verden , . . -
_ 1 ׳ nichl. ••׳ .•■■־. ■•;.■■• •--,.-•־■,/•• ...

r'-Flafou־Damals", so erMhlt Herי ״ ’an je AiifciellnngderdetitecAw MaiX;

111en.?statt :dessen crhielten / die״d-0>!1^.1> ^׳ bat!enל£ך;ן,;¥ד^18מ r,״ 
cine Silberne •Medaille ־ _

ah.•״ nsflerischer Ausfuhning?/t's

: mit Alfred Flatoxv hattc. . , 
•:Alfred Flatow ist heute 66 Jahret

I

f

' ■-• ■;־/־'" א -א ־.:■- -.-. '• ■":־ •׳

in tlner die 6SSfan tfZwX^fge^nnsJ^ d.-r ?

%.Sm. c•"■""'’’ " י‘ "•״”>' א־  
־ '-׳■- 1 ■ י" ■ V .אאאאמאאאא® 

 vfcJen offenflidien ‘ Mc’dungen ־a‘t zt?׳7.:•■
keinen Bruder hat. DtjrzweiteFlafow, 

' C1Cr. S״h, ebe״hl!s •i״ der • deiitschen 
/ ::^Mam1schaft־beft1nd, jgf nur etn Namens-

 r£ 1896 die Olyinpischen •; Vetter, der. aiicli keincu Pteis 'errunoen״c M J‘1 '■־ und Sportier ihre MMistumrMMpMru־ •
weis ^{e״t,־E£e™5tn^Fr״h'< ■ P^״'dUrch . Blrcn Couberii״ wieder׳-,J?at Die'•״Gebr:־der" .FIa(״w/ die so

........................ ma«fh.e® in •def Oeffentlichkeit auf-: Jahrhunderlwende riefei ciX imXr n 5e“fscIlcn Comitccs fur die ge uhrt? ־QsncraI >״^da ז^’ vor™Jr ' n־ eit des Tumens in De&chlnnd״
• dung, wach, 4k 7?Iy?p1Sfh;״ Spiel־־ Herr Dr.;Gebhardt, . ..
• mfr A1r״a I.-,.. ...״־ ״,  ••." XXX. Xe M'fe ic ״״ns der deutschcn Matin-■ ;'?/״Da ma Is", 'so ■; erziihlt >Herr ״•Flaiow

- Airrea Flatow 1st haute 66 Jahre die in tlcJc1״K(-‘״ Turner, ־׳ xveitcr ״gab es auch kerne Goldenen
alt ־mid hat eine sportliche ־ Laufbahn 7ur ' tS3|D• ■ 5 vertreten batten, .,Medadlen. Statt desse:! crhielten i diehinler sich, dlj scblcchterdlng, bS| Sn Men h “ . plympia-Sleg ״ ־״;־׳ ••stltierne •Medak־
£“hcnd ist Bedeulungsvoll UKht nifZfflr kornml p ־ ״?'£  . c!ggg Daher . ״ kunsdarlsch״ Ausffll,״״,״? Es I ™|, 

illn, sondern such fur dan Name״ de־ Tim i .א d ? .'lrt1,0u,sch™ :: “".“h k«nc Diplomc-oder sonsligen A:1/ nn״sp°r11״s .״> d1־ z"•־״־;; , ' '■ / . traten, Berliner waren. . - ־"־־־־
ersten plympisclicn Spielen 1896 

ill Athen errungen hat. Wir lasseii bier- 
uber ihn selbst sprechen: . ' 

 Von m ein em 8. L eh m j'a h r an״
• war ich aktiver Turner, zuerst in •der 
. Jugendabteilmig, salt 1887 hi der Mun-

 nerabfeilung eines Vereins der D. f. Jm ׳ ■
Jahre 1893/94 dieiife ich als Einjal1riffer 
beim 66, Infaiiterieregimeiit in Maffde-

. burg. • • ־
■ • Im Jahre 1895 sandte die Deutsche 

Turnerschaft cine Berliner AtiswahJmnnn• 
schaft zttm Italienisclieii Biindes- 
Turn fest nach Roni. Be! diesen •Wett- 
kainpfen wurde id! ini 2 wOlf-Kai״״/ 
der slots die schwerstc Prufuim■ des

, Turners ist, zweiler Sieger.

z.׳.X־

'.-,׳,־J ’־

," ■

. zciciinungen fur diejenig 
an•' . Oder Dritte wurden. Dor"Oivmpischc Ge־ '

■ .. . d:|nkR kennt nur Sieger•‘, fill״■ Alfrei '
Wir waren Im Tumen 10 Mann, von . 1Tdow fort, ״die nachher eiiigefuhrten

welchen drei ersle Iheise erringen ״.Hucierungeii gab es danmU noeh nieht ' ׳
Konnten. Schumann wurde Olympia- Spater wurde ־ es Jedem veranstaltendcn ”
sieger mi Pferd-Iang und gleichzeiti״ Band freigestellt, Ehnmgen aucli der'
ein seltener Fail, aueh Olympiasieger im Pkicierten vorzunehmeu. Als hOchste 
Kmgcn; Weingiiriner wurde ־ Olvnipia• Eh rung gab es bci dun OI״nnischen 
Sieger am Reck; ich scibst Olympia• Spielen in Athen cine״ Lorb^er" 

siegeram Barren und Zweitcr zweig aus dem. Heiligen . Hain voii 
am Reck, Auflcrdem nahnicn innerhalb Olympia: eine klasslsche Form der Sie- 
der deutschen Mannschaft an der 1. Olym. gerehrtmg, die nur bei dicscn ersten ־ 
piade teil: Vier Leiehtatlileten, zwei olympischc ״ ־ Spielen • vorgenommen 
Ruoerer, drei Radfahrer und der Tennis- ; wurde. Nadi den damaligen Besfimmm!. 
spieler Traun, welcher im Doppel mit .ff^״ durfta Jeder Turner an dem Oerat 
emem ״ Englander zusammcn ebenfallj fi’Ir welches er gemcldef war. den Knmpf' 
UJympia-Siegcr wurde .״ ־  richtcrn innerhalb von zwei Minufen j'cde

In dicsem Zusammcnliang 110111 erwahnt bcli(:hik>*• Uebmig vorfuhren. Sofort nach 
warden, daij Alfred Flatow im Clegon- Abs,cI)lll״ der einzelnen Turn-Wettbe־ 
B ' ........................................ ........

•j.

' י'

vijinpiscncn opiafen ־ vorgcnonimen 
. wurde. Nadi den damaligcn Besfimmm!•

warbe mirdcii die Sieger verkiindef“, 
Alfred Flaiow wurde sugar zwei- 

fa ch er Olymma-Siei'er, d.t n,.1.1.1״,

Mt־
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- Nodi hi TraMiigsaiitUff sfirlngf
■ '^Z.Gratl Bergmann 1,50 m.
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.. olympischen Sieg, schiitzt Alfred lliitow' '
 ־/•'♦? seinen .S! e gj m Z w 01 f - K a m p f 'beim ־
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9. Turnfest, der D..T. 1898 in Hamburg,
Bezeichnend fur. seine Auffassung voni' 
Wesen des ..Turnens 1st, dafl er nicht . 
nur im Jalirc 1890 die Turnlchrerpru- 
fung bestand und damals Deufschlands 

-,Jungster Turnlehrer war auch wenn 
' ter diesen Bcruf nlemals ausgeubt hat, 

sondern dafl er auch bemuht ‘ war, 
, asein in barter Arbeit an sich selbst cr• 

־י worbenes W i s s e n d c r J u g e 11 d w e j 
iterzugeben. Lange Zelt war er auch 
jais •Turnschriftsteller fatlg mid•■

J־.
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ner im Elnzelkampf am Barren. Jeder 
durfte innerhalb von zwei Mlnuten eine 
bellebige Obung vorfuhren. ,,Als Sieger 
wird erklart der hervorragende deutsche 
Turner Flatow", hiett es im amtlichen 
Berlcht. Abermals wurde die deutsche 
Flagge gehlBt und von den Zuschauem 
mit Beifall gegrufit. Wenlge Stunden spa• 
ter trat Mannschaftsfuhrer Fritz Hofmann 
zum Entscheidungslauf uber 100 Meter 
an, In dem er von dem Amerlkaner Burke 
knapp geschlagen wurde. 
' Wenn man von dem Allelngang der 
deutschen Mannschaft am Reck absieht, 
wurde Alfred Flatow also doppelter 
Olymplasleger, ausgezeichnet mlt Medall-

_ _____ _________a .   Ian und Lorbeerzwelgen aus dem heiligen 
fichtefe/W/__________________ ,nvs/'.• Hain von Olympia. Den deutschen Sie•

Als die DeutscheturnerscKaft 1895"״ל' gern wurde eine weitere Ehrung zuteil,
zum Italienischen Bundesturnfest elngela- indem die Griechische Turnerschaft sie zu 
den wurde, deleglerte sie eine Berliner; _ Ehrenmltgjledern ernannte, 
Auswahlmannschaft, der auch Alfred ----------------—,
Flatow angehorte. Die slebzigkopfige 'W״ ' ge olympische Bewegung mit Verachtung

___ .................. ..״ Mannschaft relste mit Unterstutzung der־ strafte und die Erfolge der ״wilden Rie- 
Krieg. In: Sportier fur don Frieden. Argu•1' PreuBischen Regierung nach Rom, wo die ge" verschwieg, wurde den heimkehren-

' deutschen Turner Ihre Oberlegenhelt an " den Slegern keln groBer Empfang zuteil.
Kraft und Eleganz demonstrierten. Alfred Alfred FlatowsSiegesfreude wurde go-
Flatow wurde 2. Sieger im Zwolfkampf/1 " trlibt, als der DT-Vorsitzende Dr. Ferdi-

■■ •»«. Da man seine schriftstellerlschen Fahig•"'4 nand Goetz מ fflr richtig hlelt, einem
keiten frUh erkannte, erhielt er von elner י %gewissen Flatau" 6ffentlich vorzuwer■ 
groBen Berliner Zeltungden Auftrag, uber fen, in Athenals ״Konfektionar" Ge- 
das Bundesturnfest In Rom zu berichten.‘ • schafte zu machon. LJnterstUtzt vom Ein• , 

Mit den ersten Olympischen Spielen;:« ; spruch des Brandenburger Turntages und : 
der Neuzeit Im Jahre 1896 errelchte Al• יי von einem namhaften judlschen Biirger 
fred Flatows tumerischo Karrlere einen-V trat Flatow dieser Verleumdung mlt der 
Hohepunkt; Da die Deutsche Turner- Versicherung entgegen, nlemals im Textil-
schaft nicht gewlllt war, slch offizlell zu'־ geschaft tatig gewesen zu sein. Der anti•
beteiligen, ergriff Dr. Willibald Gebhardt,' J jiidisch eingestellte Turnkrels Deutsch- 
der Schriftfilhrer des deutschen Komitees, Osterrelch Interpretierte die Auslassungen 
die Initiative, Er lud 10 Berliner Turner.; des Vorsitzenden als offenslchtlichen 

Antlsemltlsmus. : ‘ ״
■ Alfred Flatow war nicht nur als Gerit- 

_____ _______________ _ turner, sondern auch als ״Volksturner" 
ren boten. Zu der Riege gehflrte auch ■ ־‘י  ’ erfolgreich, 1895 lief er die 200 Meter in
Felix Flatow, der mlt Alfred allerdings • 25 Sekunden, und als DrelBigjahrlger
nicht verwandt war. Da die Berliner nicht erreichte er 1,70 m Im Hochsprung.So 
die DTreorasentieren konntenL itraten sie l;׳ I 
in Athenals ״deutscheTurner"auf.Die® j Mehrkampf. _ 
Verantwortung lag bel Fritz Hofmann,7׳® Don zwelten Hohepunkt seiner turns- 
Turnfestsieger und mehrfacher Deutscher rlschen Laufbahn hat Alfred Flatow nach 
Meister Uber 100 Yards.׳■ nwAw ״:«««./<׳ eigener Ausage mlndestens obenso hoch 

Am 28/Marz 1896 begannen im neueingeschatzt wle die olympischen Ehren: 
errichteten PanathenSlschen Stadlon die:J den Sieg Im Zwolfkampf beim Deutschen 
Turnwettkampfe an Reck und Barren. Im Turnfest In Hamburg 1898. Zweiter wur- 
Vergleich mit der griechlschen Riege er-1' 1 de der Berliner Karl Schumann, der in

war Alfred Flatow elner derX wlesen slch die 10 Berliner als die uberle•‘ Athen den Rlngkampf gewonnen hatte.1 
genen Barrenturner. Indent man die deut- , '־ Bai der SchluBfeler am 27. Ju 11 erhielt 
sche Mannschaft zum Sieger erklarte/ Alfred Flatow unter brausenden Gut-Hell 
wurde unter Beifall die Reichsflagge go- • ׳ « Rufen den Eichenkranz und das Diplom
hiBt. Alfred Flatow hatte seine ante ?.«׳’ ״.? * der Hand des DT-Vorsitzenden, dor
Olympiamedaillo gewonnen’Bei dem<?iW4 ihn zwei Jahre zuvor innerhch verletzt 
nachfolgenden Reckturnen blleb die deut- hatte. Scharfmacher in der Fuhrung des 
sche Vertretung ohne Gegneri Sie zeigte ’? Turnkreises Deutsch-Osterretch nahmon 
wi&derum ausgezeichnet© Leistungen und FlatQWS Sieg zum AnlaB, abermals ein 
wurde zum Sieger ausgerufen,"J,t l'' ״, .verjudetes"Turnfest anzuprangern״/״ 
1 Am29.Marzbeteiligtensich'18Tur•?; . ..... Nachdemerbeim Markischen Kreis•
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Alfred Flatow- 
ein Sportier- 
schicksal

Von Prof. Dr. Hajo Bernett'
H I •.׳■•■•■
IB ■ m die Jahrhundertwende 
■ Bwl, ״״.,״. .
W׳ namhaftesten deutschen ' < 

Turner. Seine tumerischen Erfolge und 
Verdienste slnd uberliefert, aber von sei- 
nem Privatleben wissen wlr wenig.

Alfred Flatow wurde am 3, Oktober 
1869 in Danzig geboren. Salt seinem 
8. Lebensjahr war er aktlver Turner in 
einem Vereln der Deutschen Turner- 
schaft, Warum er als Achttehnjahrlger 
Danzig verliefi und nach Berlin ubersie•

delta, 1st nicht bekannt. Sort wurde er 
1887 Mltglied der Berliner Turnerschaft/ 
der er bis 1933 angahdrte. 1890 legte ” 
Alfred Flatow die Turnlehrerprlifung ab,; 
Damals war er der jungsto Turnlehrer ״•■'־. 
Deutscfilands, aber er hat diesen Beruf nie 
ausgeubt. Aufgrund seiner Schulbildung 
dlenta er als frelwilliger ״Elnjahrlger" von 
1893 bls 1894 beim 68. PreuBischen ; 
Infanterie-Regiment in Magdeburg/’”״;״' 

■ 1894 begann Alfred Flatow seine י ' 
Laufbahn als Wettkampfturner. Beim 
Deutschen Turnfest in Breslau belegte er f 
im Einzelwetturnen den 19. Platz'. Am’1 ■ 
Rande des Festes wurde eine antisemiti• ‘' 
sche Kundgebung veranstaltet, die sich !r's 
gegen die ״Verjudung" der Turnerschaft|J ,S

eln, die slch im Fruhjahrder Offentlich- 
Kelt vorstellten und im Kroll*Saal auBar•״ 
ordentllche Leistungen an Reck und Bar•’

Ehrenmltglledern ernannte.
Da die Deutsche Turnerschaft die Jun-

kam1 er zu mahreran Siegen irrtgemlschten1 
Mehrkamof. 1 ״

־'ז



Medaiiie zum Gedenken an ein Turner-Schicksal

Das 50. Jubilaum des Kunstturn-Olym- 
plasieges der deutschen Turner urn 
Alfred Schwarzmann und Konrad Frey ist 
vielen noch in Erinnerung; daB aber vor 
90 Jahren bei den ersten Olympischen 
Spielen der Neuzeit 1896 in Athen auch 
ein Deutscher die Wettkiimpfe be- 
herrschte, wissen nur die wenigsten: 
Alfred Flatow aus Berlin gewann an Reck 
und Barren, den beiden damals einzigen 
Geralen.

Alfred-Flatow-Medaille
Das Presidium des Deutschen Turner- 

Bundes hat in Wurdigung der turneri- 
schen und menschlichen Verdienste 
Allred Flatows eine neue Auszeichnung 
geschatlen, die bei Deutschen Turn- 
festen - erstmals 1987 in Berlin - an 
dutch Leistung und Beisplel hervor- 
ragende Turnfestsiegerinnen und Turn- 
festsieger verliehen wird: die Alfred- 
Flatow-Medaille.

Denn der Berliner war Vorbild in einer 
Zeil, die es ihm nicht leicht machte. Als 
Jude wurde er Op/er des urn sich grei- 
teriden Rassismus und verlor 1933 dutch 
den AusschluB aus der Berliner Turner- 
Khaft, der er 46 Jahre angehorte, seine 
'urnerische und geistige Heimat.

kVer war Alfred Flatow?
Prof. Dr. Hajo Bernett hat das Leben 

Alfred Flatows nachgezeichnet. Die in 
1er Mai-Ausgabe des dsj-Organs 
Olympische Jugend" abgedruckte Kurz- 
jiographie geben wir hier im vollen Wort- 
aut wieder:

Um die Jahrhundertwende war Alfred 
latow einer der namhafteslen deutschen 
urner. Seine turnerischen Erfolge und 
'erdienste sind uberliefert, aber von sei- 
1em Privatleben wissen wir wenig.'

Alfred Flatow wurde am 3. Oktober 1869 
 -Danzig geboren. Seit seinem 8. Le ו
ensjahr war er aktiver Turner in einem 
'erein der Deutschen Turnerschaft. 
/arum er als Achtzehnjahriger Danzig 
erJiefJ und nach Berlin ubersiedelte, ist 
icht bekannt. Dort wurde er 1887 Mit- 
lied der Berliner Turnerschaft, der er bis 
)33 angehOrte. 1890 legle Alfred Flatow 
e Turnlehrerprulung ab. Damals war er 
er jungste Turnlehrer Deutschlands, 
3er er hat diesen Beruf nie ausgeubt. 
jfgrund seiner Schulbildung diente er 
s freiwilliger ״EinjShriger" von 1893 bis 
.94 beim 66. PreufJischen Infanterie-Re- 
ment in Magdeburg.
1894 begann Alfred Flatow seine Lauf- 
ihn als Wettkampfturner. Beim Deut- 
:hen Turnfest in Breslau belegte er im 
nzelwetturnen den 19. Platz. Am Rande 
■s Festes wurde eine antisemitische 
indgebung veranstaltet, die sich gegen 
 .Verjudung" der Turnerschaft richtete״ 3
Als die Deutsche Turnerschaft 1895 
m Italienischcn Bundesturnfest eingela- 
n wurde, delcgierte sie eine Berliner 
swahlmannschaft, der auch Alfred Fla- 
v angehdrte. Die siebzigkdpfige Mann-

Die deutsche Turnriege 1896 fiir Athen: von links am Boden: F. Manteuffel, 
C. Schuhmann; sitzend: R. Rostel, C. Backer, H, WeingSrtner, Alfred Flatow, 
R. Gadebusch; stehend: G. F. Flatow, F. Hofmann, G. Schuft.

schafl reiste mit Unterstutzung der Preu- 
Bischen Regierung nach Rom, wo die 
deutschen Turner ihre Uberlegenheit an 
Kraft und Eleganz demonstrierten. Alfred 
Flatow wurde 2. Sieger im Zwdlfkampf. Da 
man seine schriftstellerischen Fdhigkeiten 
fruh erkannte, erhielt er von einer groBen 
Berliner Zeitung den Auftrag, uber das 
Bundesturnfest in Rom zu berichten.

Mit den ersten Olympischen Spielen 
der Neuzeit im Jahre 1896 erreichte Alfred 
Flatows turnerische Karriere einen Hohe- 
punkt. Da die Deutsche Turnerschaft 
nicht gewillt war, sich offiziell zu betei- 
ligen, ergriff Dr. Willibald Gebhardt, der 
Schriftfuhrer des deutschen Komitees, 
die Initiative. Er lud 10 Berliner Turner ein, 
die sich im Fruhjahr der Offentlichkeit vor- 
stellten und im Kroll-Saal auBerordent- 
liche Leistungen an Reck und Barren 
boten. Zu der Riege gehOrte auch Felix 
Flatow, der mit Alfred allerdings nicht ver- 
wandt war. Da die Berliner nicht die DT re- 
prflsentieren konnten, traten sie in Athen 
als ״deutsche Turner" auf. Die Verantwor- 
lung lag bei Fritz Hofmann, Turnfestsieger 
und" mehrfacher Deutscher Meister uber 

100 Yards.
Am 28. Marz 1896 begannen im neu er- 

richteten PanathenSischen Stadion die 
Turnwettkflmpfe an Reck und Barren. Im 
Vergleich mit der griechischen Riege 
erwiesen sich die 10 Berliner als die uber- 
legenen Barrenturner. Indem man die 
deutsche Mannschaft zum Sieger er- 
klflrte, wurde unter Beifall die Reichs- 
flagge gehiBt. Alfred Flatow hatte seine 
erste Olympiamedaille gewonnen. Bei 
dem nachfolgenden Reckturnen blieb die 
deutsche Vertretung ohne Gegner. Sie 
zeigte wiederum ausgezeichnete Leistun- 
gen und wurde zum Sieger ausgerufen.

Am 29. MArz beteiligten sich 18 Turner 
im Einzelkampf am Barren. Jeder durfte 

innerhalb von zwei Minuten cine beliebige 
Ubung vorfuhren. ״Als Sieger wird erklfirt 
der hervorragende deutsche Turner 
Flatow", hieB es im amtlichen Bericht. 
Abermals wurde die deutsche Flagge go- 
hi□( und von den Zuschauern mit Beifall 
gegruBt. Wenige Stunden spflter trat 
Mannschaftsfuhrer Fritz Hofmann zum 
Entscheidungslauf uber 100 Meter an, in 
dem er von dem Amerikaner Burke knapp 
geschlagen wurde.

Wenn man von dem Alleingang der 
deutschen Mannschaft am Reck absieht, 
wurde Alfred Flatow also doppeller Olym- 
piasieger, ausgezeichnet mit Medaillen 
und Lorbeerzweigen aus dem heiligen 
Hain von Olympia. Den deutschen Sie- 
gern wurde eine weilere Ehrung zuteil, 
indern die Griechische Turnerschaft sie 
zu Ehrenmitgliedern ernannte.

Da die Deutsche Turnerschaft die junge 
olympische Bewegung mit Verachtung 
strafte und die Erfolge der ״wilden Riege" 
verschwieg, wurde den heimkehrenden 
Siegern kein groBer Empfang zuteil. Alfred 
Flatows Siegesfreude wurde getriibt, als 
der DT-Vorsilzende Dr. Ferdinand Goetz 
es fiir richtig hielt, einem ״gewissen 
Flatau" dffentlich vorzuwerfen, in Athen 
als ״Konfektionar" Geschatte zu machen. 
Unterstutzt vom Einspruch des Brandon- 
burger Turntages und von einem nam• 
haften judischen Burger trat Flatow dieser 
Verleumdung mit der Versicherung ent- 
gegen, niemals im Textilgeschaft tatig ge- 
wesen zu sein. Der antijudisch eingestell- 
te Turnkreis Deutsch Osterreich interpre- 
tierte die Auslassungen des Vorsitzenden 
als offensichtlichen Antisemitismus.

Alfred Flatow war nicht nur als Gerat- 
turner, sondern auch als ״Volksturner" 
erfolgreich. 1895 lief er die 200 Meter in 
25 Sekunden, und als DreiBigjahriger er- 
reichte er 1,70 m im Hochsprung. So kam
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antisemitismus und deutsche turnerschaft
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Alfred FLATOW '

geb. 3,10,1869 in Danzig (Gdansk)
Tod ini KZ Theresienstudl 28.12.1942

Einlrill in die Berliner Tunierschaft 

» Korporolioru 1087.
Erzwungener Austrith 2DJ0.1933

2. Sieger beim 3. ilalienischen 
B^ndesiufnfesi 1895 in Ro’m'

Olympische Siege 1896 In Alhent 
1, Platz Bprren-Einzel־ 

und Mannschaftswerlung 

Reck’Mannschaftswerfeng , 

 (nur die deutsche Maiin/chuft Ira! an) י
, 2, Pialz Reck־Einzelwe{iung

 Turnfestsieger im Zwalfkampf ,׳ 1
, *9, Deutsches Turnfesi 1898 in Hamburg

; יי
Mehrere Verolfenilichungen uber 

Meihodik des Turnens und der 
volkstumlichen □bungen (Leichlalhletik)

Gustav (Eelh) FLATOW

geb, 7. J. 1875 in Berenl (Koicierzyna) 
.v^hungeil im

’ . KZ Theresienslcidt 29* 1* 1945

Einiriit in den Berliner Turnerverein: 
I,1893.־2

' Austriih 1.2J904 ■

" Olympische• Sfege 1896 iifAthen: 
h Platz BarremMunnschaftsweilung 

RBcO=Mannsci1aftswe1 lung 
(nur die deuische Mannschaft Ira! on) 

Teilnehm&r ah den Olympischen Spielen 
.׳ ׳־ .1900  in Paris

.T17. Plolz im Zivbllkanipi
8* Deutsches Tuinfest 1894־!n Breslau

Osterljolseiiaft )933

 Wirwollen neben die braune SA, und die,־
* grauen Sluhlhelrner die blauen Turner 

.Selzen, und wir habun den Ehigeiz, daB 
unsere blauerr Scharen den deutschen 

Kwneraden von der SA. odor dunen vom 
SlahlliQlni weder=an vateflandischer Ziel= 
kferheit nach bn soldotischem Geisle 

XCnoch fin, Wehrluchligkuii 1 ificlislulien, 

Tfeufe hi eisefne Zeil.'Wir sfelfen uns lob 

krfiftig in sie liinem und wir eiinnern uns, 

wie lufiwisclior Wehrgtiisl und Turner• 
■ wehrschuften ;schoii in liuherun Zvilun 
’miigeholfen haben, deutsche Geschichlc 
zu geslollen, [. .4j

' Es wird heule ireilich nur mOghch sein, 
wean 'die rurnerschaft innurlidi einheillich 
ill, Daruni haben wir klurausgesprachun, 
duB Muixtsien iiidii in die Tuineischah 
gehuren. Datum haben wir den Arier- 
Paragraphen angenainnien. Er ver- 

pllichtelulfe Vereine, ulle|udischen Mil= 
glieder aus ihren Reilien ouszu״ 

scheiden. Mi! diuser Ausscheidung ist 
safari zu beginnen und sie hi so durchzu* 
f'uhren, daB es zur Zuit des Deutschen 
Turnfusles in Stuttgart keine judisdien Tur- 
net mehr unler uns gibt, Der Bugriff des 
Juden aber wird nichl dutch dun Glow- 
ben, sondern dutch dos Rlutbeslirnml. Ju* 
de isl, wer von judischen Eliem slamml, 
Dozu genugi, daB ein fell der Grolluller11 
judischen Blules 1st, Judbclie Turner, die 
am Weilkriuge als Fraiitkampfer feilge־ 
nommen haben oder deren Sohns oder
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Rotterdam, IJ.Januar 1987•

Museum of Macabiyot an Jewish physical education
Hotel KFAR Hamavabiya
WordlB Macabi
Bernstein Street
Ramat Gan (Israel)

ZU Handen von{Mr- Hank

Sehr Geehrter Herr Hank,

von dem Berliner Dokumentenzentrunf erfuhr ichjdass Sie da's'auf 
der Huckseite in FotokopiebestehendeFoto in Ihrem Archief der- 
selbb. Stelle zur Varfuegung gestellt haben.Mein in Theresienatadt an 
Hungeroedem verstorbenar Vaterjist hierbei nicht die Person die' 
auf diesem Foto kwalifiziert ist,un-d sende ich ain Pressefoto vom 
20• 12• 1986 hierbei wobei‘ in Deutschland ein Flatow Trophy zu Krina״ 
rung an die Olympische Golfimedaille in 1896 zu Verfugung'׳gestellt' 
wurde welche jahrlich an den beaten Turner verhiehen wird,Ich' ver״ 
fuge *uber wills Material ,welche_s Freunds fw mich wahrend der 
Jahre- 194-oWj bewahrt hatton.Auch bin ich sei| 1925 Mltglied des Macc'abi 
und wohnte in 1966 im Hilton Hotel in Rotterdam einem Kongress'bei»'bei 
dem der Delegationsleiter Dr Levinsohn mit mir *fiber die Vergahge'nheit 
sprach im Beisain der Holl.Maccabi Pfasidenten Dr»M0nco aua Amsterdam. 
Ich wurde mich freuen, wenn Sie diese, Aufnahme korrigieran Wurdehj 
und mir mitteilen wardenttu-ber welche Belege sie weiterhin verf’ugen, 
das es mogUch, 1st class dieae evtl.korngiert werdan mussten. 

loh danke Ihnen fu r Dire Muhen,und aeichne,

Hovhachtan

־

Turn-Oli/mpiasteffer von Athen 1896; Felix Flatow (sitzend), sein
Cousin Alfred Flatow steM hinter iHm (3- v. r.) -
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Internationaler Boxkampf-Abend

Montag, den 10. Februar 1936,

SpichernstraBe 3 ,״S p i c h e r n - R i ng״

7

Treibt

\ d

r

Boxen, Ringen, Handball, 
Gymnastllc u. Korperlciiltur 
hn .

JUD. BOH-CLUB״mftCCnBI“ E.U., BERLIn ',i

/

Moderne Trainingshallen: (Dusch- u. AnlcleidBraunie vorhandan)

Berlin NW 28,
Berlin N 24,
Berlin C 25,

NO 48,
N 54,
W 15,

'5 .

Berlin 
Berlin 
Berlin

■ >

Cuxhavener Str, 17a
Auguststr. 1118״ 

Kaiserstr. 29-30
Georgenkirchstr, 22 

SchOnhauser Allee 166a
Joachimsthaler Str. 31-32

Qefl. Anfragen an das Selcretariat
Berlin NW ST, Jagowstr. 5, 
part, rechts, (C 9Tiergarten 1268)erbeten. 
Aufnahinen, and! fur Atifanger, jederzeit!

A
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Maccabi

Nosehlfes

1. d.

Kampffolge
Rumelange
Federgewicht-,(bis 114’/» Pfd.):
Belneei _ —y

Sieger: ...................... \ .. ' ־ יי* ........................■■X••■■•■■■ -

Leichtgewicht (bis l2W'־Pfd.): : , / /

— -EskenaaglJU.״
Sieger: ............ ................................--------------- ;.,.Rde. d. "/C . »_,״ ----

Fliegetigewicfat (bis lOl/A- Pfd.)

Clatti
Meister v. Luxemburg

Sieger:...

Bantamgewtcht (bis 107, Pfd.): 
Oberto A* '

.Finalist der Meistcrscliaft v./Luxemburg

Sieger:......... ;................... ;...........................  '• A
Federgewicl1t/(bis^fl47• Pfd.):

Kayser 7 —
--------Meister v. Luxemburg.1935 ----- -------

bieger: /

t-.t.

Rde. dt

’ V

׳)

gwbeh .^.y-•'.,,. /
...Rde.il..'' .....

FrT7/ <
J. מ I; -L--CZ;

Z -? .....״

■ /
/

/ .

L d.

Pause-—— /
Leichtgewicht (bis 1221A Pfd.): I >

• Hatneim !!'’V • “ SfoiottI /
Sieger:,.,........  [ .................................. ״ ״״״ ׳״ י ,י •—• ׳•••-.

Rntisch
Meister v, Luxemburg 1930-35

Sieger:...״.״״..... ......................... ....״״״.;״

Weltergewicht (bis .1 
SaneAa$i4ini__ —

Meisfer v. Luxemburg••! 928-34-׳

Sieger:.

Siegen

Mittel;
tVill
Finalist

Sieger:

L

L־
i.d.

i-

ל

; i. d.

Igewichtjbis 145 Pfd.): 

dcr Meistcrscliaft v. Luxemburg 
i.d.

Rde. d.

Joel
A.״

Rde, d. ■■_

Schott II
Rde. d.

Kronfeld

Rde. d. ■/

J
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Vierzig Jahre Bar Kochba-Hakoah
, Eine kleine Schar hauptsachlieh junger judischer Akade- 

miker mil Rabbiner Wilhelm Levy an der Spitze, fund sich 

am 22. Oktober 1698 zur Grundung des judischen Turn• 
,und Sportvereins Bar Kochba zusammen, unter ihnen viele , ז

, die tins heute als leitende PersSnlichkeiten der judischen 
Arbeit bekannt sind, wie Dr. Israel Auerbach, Dr. Arthur - anmutete,

JUDISCHES GEMEINDEBLATT FUR BERLIN j

SI’WimiMSCHAII
Jubilaums ״ Vei-anstaltimgen des Bar Kochba

die’ Aufmerksamkelt nicht nut der ftiortwelt auf unsere Anlafilich seines dOjahrigen Bestehens veranstaltet' der
 -Bewegung geienkt, sondern sic erzielte auch;W den Teil- ' Bar Kochba Hakoah Berlin, der alteste judische. Turn^־.

nchtnem eine bedeutende ideelle Wirkung, die fiir dig kul- verein uberhaupt, einige Festlichkeiten, die der heutigen Zeit
tureile Arbeit des Makkabi fur die kommende‘ Zeil von entsprechend, in schlichtem, trotzdem wiirdigem Rahmen

grbfiter Wichtigkeit wurde, Eine Idee, die fast phantasliscH vonstatten gehen werden, ־
........... .... .. ........... _״י ._  ___________________ ____________ .............................. anmutete, wurde anschliefiend in die Tat umgesetzt: Der , Am Sonnabend, 22, Oktober, findet in der Turnhalle der 
Biram.......br RkhardBium, Professor Heinrich’ Loewe__und Vertrag mil dem Keren Kajemeth L'Jisrael, den der judischen Mittelschule, Grofie Hamburger Strafie, ein feier-
Dr. Theodor Zlocisti. Nach einer kurzen Period,'in der Makkabi-Weltverband abschlofi, fuhrte zur Grundungwon jicher Erpfbiungsabend mh geladmien Gasten_stall.

ג
J

zur Grundung von
sich der Verein die Pflege der Mtional-judischen Gesinnung. Kfar Hamakkabi, somit zur bodenstandigen Verwurzelung Neben Herrn Dlrektor S t a h 1 wird u. a. Dr. Hans Erie- ־ 

rw v. i ־ 1 1.־. ־  _?_L *״f EnfUn ■ WW Lpi ' Her -1r Richischnur legte, ־lxiumhte״er sich emdeutig zur' jUdischer Sportier auf jUdhchem Boden._ 1935, herder
nalional-jtidischen Idee, wie sie durch' die zionislische Be-‘ 2. Makkabiah, wutde der Grundsteln fur Kfar Hamakkabi

' ; gelegt und heute schon stellt e. cine bluhende Siedlung dar;

|uu»u1c1>־ An alien .Arbeiten, die dem Aus- und Aufbau des 
ie gelang ; Makkabi dienen, haben die Chiwerim des Bar Kochba in
“ " fUhrenden Anteil genommen, Aus seinen Reihen

die Anregungcn fur viele Sportfeste und Tagungen

zur ,Richischnur legte, 
nat___ ' , ’ ’___  ' ' , _
wegung reprhsentiert wurde. _ ; ... ' ;

, - Es erforderte eine viclfache Arbeit, sich in den judischen 
' Kreisen durchzusetzen. Mit Zahigkeit und Energie ,, 1 .. .

es dem . jungen Verein, den Gedanken, der. k 0 r p e r - Berlin 

1 iehen Er t U ch t igung der j udi s chen J u gen d kamcn 
uber seinen Kreis hinaus zu propagieren, per Initiative :■״?׳- 
des Bar Kochba-Berlin ist es gelungen, im Jahre 1903 die 
Grundung der jiidischcn Turnerschaft herbeizufuhren, deren j

• spatere Fortsetzung der heutige Makkabikreis und daruber I 
hinaus der Makkabi-Weltverband geworden 1st, Ober das ׳ 
Schautumen beim 1, Turntag in Basel im Jahre 1903 an- ־I 
lafllich des Vi, Zionistenkongresses, in Anwesenheit von > 

, -Herzl und Nordau, und dem 2, Judischen Turntag 1905 in r 
Berlin, erreichte die judische -Turnerschaft 1913 ihren ’ 

Hohepunkt, ; j
Es herrsehte der verstindliche Wunsch, das Land Erez ! 

Israel kennenzulernen, auf das sich alle Bestrebungen der j
national-jiidischen Jugend richteten. ■ Dwser Wunscfi doku- I
mentierte sich 1913 in der ersten Turnfahrt nach Palastina, I 

die dann auch 1914 wiederholt wurde. I
Nachdem die Arbeit durch den Krieg unterbroc'hen | 

wurde, waren es wiederum die Menschen des Bar Kochba |
in Berlin, die im Jahre 1919 die Initiative ergriffen, um die |
judische Jugend in den judischen Turnvercinen zu sammeln, 
Im August 1921, beim XII, Zionistenkongrefi, fanden sich 

die Vertreter aller bestehenden Landeskreise zusammen, um 
die Grundung des Makkabi-Weltverbandes zu vollziehen. 
Mil der Ubernahme des Presidiums des Makkabi-Welt-, 
verbandes durch Dr, Hermann Lelewer, der zuglcich auch 

der Vorsitzende des Bar Kochba in Berlin war, fiel dem 
Bar Kochba eine grofie Verantwortung fur den Ausbau des 
״ 11 1 ■ ז»ז 1 . t J . ___ _ ־ J j:.

?

Briefmirhen • Fritz LEW1Huumt!.g?«l
’ ' 'יי:

dentha.l, .der President des Makkabikrcises, die Fest- 
. rede halten. Umrahmt wifd die Veranstaltung dutch musi- 

kalische Vortrage eines Streichquartetts und des Goldberg- 

schch Chores,
Am Sonntag, 23. Oktober, ist der Sportplatz Grune- 

waid der Schauplatz einer grofien spot11 icheh Ver- 
anstaltung. Im Handball und Fufiball werden Auswahl- 
mannsehaften des Maccabi Berlin gegen Vertretungen der 
Makkabivereine aus dem Reich antreten. Daneben zeigta' 
die Abteilungen des Jubilars Ausschnitte aus ihrem Trai- 
ningsbetrieb, Eine 25X100-Meter-Staffel der Abteilungen 

vervollstandigt das Programm,
Am Donnerstag, 27. Oktober, findet in der‘Turnhalle - 

des Bar Kochba in Halensee, Kurfutstendamm, era S c h a u- 
turnen statt, das vor allcm dem Nachwuchs reserviert 
ist. Im Mittelpunkt des Abends steht eine Ansprache von ׳ 
Dr, Alfred Klee, - . . ׳

Kreistugung des Makkabi
_ ___________________________________________________________ _________ ___ Am 24, Oktober veranstaltet der Makkabikreis in Berlin 

Pu/aslinensbciie CWe d« Bor Koc/ibu________________; seine 17. Kr^tagung. Die Ve^eter sSmtlichef Makkabi- ,
plict. Arehiu yereme aus Berlin und dem _Re1ch werden Gelegenbelt 

und det Bar Kochba ist somit der Bahnbrecher fur die ge- 

saute judische Spprtbewegung gewotden,
Bei seinen Spdttfesten haben sich immer die besten 

Makkabim aus vielen Landern.im sportlichen Kampfe ge- 
troffen. Die Makkabi-Meisterschaften, die hauptsachlich

 ■ ■:-/
:«ד

■J .

ג‘ .•>

y 1JS ץ J\vCilL׳d dllC 5lv“V ; ¥ CrUISl •VUt lUUg 1 U1 Uwll r—;^**■*>_ - - -״-.י..-.. -----—■  --
Makkabi-Weltverbandes zu. Aus seinen Reihen sind die dutch den Bar Kochba in Berlm־ durchgefuhrt wurden,
besten Mitarbciter gestellt warden und der Initiative seiner waren immer glanzvolle sporlhche Veranstaltungen,die dem
Menschen ist es zu verdanken; dafi neben dem Tumen such gesamten Sportbetrieb einen .guten Aufschwung gaben. Un-
der judische Sport neue Wege gefunden hat. Als dCr Ge- vergessen י ist alien noch die Anwesenheit der palastinen-
danke der Makkabiah auftauchte und der Terrain fur sischen Handball-Mannschaft 1mvergangenen Jahre.
seine Durchfuhrung auf-das FrOhiahr 1932 festgelegl war, Die Turner und Sportier dig Bar Kochba-Hakoah mlt

war esnoch nicht zu ubersehen. Welchen Schwierigkeilen , Am Magen David auf der Brust, tabcn4 •1eh ‘M •Ikn י-
1 man fur die ״ Durchfahruhr begegnen wurde. Wieder Zeiten stolz zu ihrem Judentum und turn judischen Volke

sprangen die Menschen des Bar Kochba-Hakoah, die zu- 
gleich auch die engsten־ Mitarbeiter im Prasidium des 
Makkabi-Weltverbandes waren, in die Bresche und ermog- , ־—־» , 
lichten die Durchfuhrung der ersten Makkabiah, dieses dazu fubren, dafi wie bisher .
grandiosen jadischen ^brttrrffens in Erez Israel. Dutch und Verantwortungsbewufitsi
dieses grofite SportfesL des Makkabi-Weltverbandes wurde . schen jederzeit auszeichnen. i

י-..־—י . ’  ------ ב ' ' ־—'  . .L ... ------ - -י 

bekanni und vide Menscheri ’.15״. seinen ,Kreisen haben sich 
in den Aufbau von Erez Israel ebgegliedert.

Moge die Wcitei ent wick ling des Bar Kochba-Hakoah 
izu fubren, dafi wit bister Slut, Entschlossenhcit, Disziplin 

' iciii fur-unser Volk seine Men- 

■ Heinz Englander,
-S־ ' *3' -« —

haben, sich im Rahmen dieser Tagung Uber die zukiinflige . 
Gestaltung der Arbeit schlutsig zu warden. .

Verbandsspiele itn Handball
Am 21 Oktober fuhrt der Spielausschufi auf dem 

:Grunewald-Sportplatz eine Anzahl Verbands• - 
spiele durch: . ■ -

Platz II: 0.00 Uhr Taubstuame I — JSK III - '
 ,Bar Kochba 3. Franen— Damen-K, C ״ 10.15
.JSK 1. Jugend — JBC Berlin 2, jogend ״ 11.30

Platt III: I.OOUhr JBC Berlin a. Jugend — Bar Kocbba 3. Jugend . 
 Bar Kochba A. Jugend — Maccabl 1. Jugend ״ 10.15

•־־• - ,JBC Berlin II— Maecabl I ״ 11.30

■enn—Rlngan — ]|11.Jltsu
■ ’ Der JBC Maecabl brlngt an Dlenstag, 25. Oktober, In der Turn■ 
balle Augusts traBe else Anzabl BozHmpfe tut Dutch- 
fflhrung, Kamptmennscbalt and Nadiwuchs wollen 111 r derzeitlges ־ 
KOouen unter Bcwcls stellen. Beglnn: 20 Uhr.

zwel Tage spiter, am Donnerstag, 27. Oktober, lolgen die 
Ringer und Oewiehtheber des Maecabl nit elner Ver■' 
anstaltung In der Turnhalle K a i s e r s t r a B e. Audi bier 1st der 1 
Beglnn an! 20 Uhr Jestgesetzt.
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Personlichcs ; . IKKW’U^okWru ־ 3*/4־ ■ " M‘la1 «lrs«'«״'•'
70. Oeburtitag: San,.Rat Dr. Otto Sdilftan, W'SO/'Augsburger . ; Waiitsnhaiii der IBdlschen Gemelnde, Pankow,ierlinerstr. 120/21: 

StraBe 45 (am 29, Oktober). • - joadilm Oronowskl, NO 55, StraBburgerStr. SB, I (am, 22, Oktober).
Oeburtitag: Frau Pauline Rotholz geb, Meier, Dragoner- Der Fbotolehrer Julius GlOtksohn, Wilmersdorf, Rudolstldier ־.76 .
straBe 49 a (am 21, Oktober). , , StraBe 100, wurde am15׳, Oktober sb We alt,,

■armlzwah ־ *IlbwWcli «lt: '
irelnlgung Lichtenberg, Synagogt Frankfurter Arnold Stens# und Frau Blliabeth geb. Fick, SW Bl, Kbster•.
Ortler, Hohensfflbnbausen, Koionle BdelwelB 146 damm 20 (am 15. Oktober). ן , . ■ .

Judisclies Lehrhaus Berlin > -
. Frele JUdlictie Volkshothsdiule I. V. / 

gemelmam mil der Lehrstlite Ch, N, Bialik der IZV .
Sekretarlat• w 50, Marburger Str. S, III (Sprechstd.: Montag' bis 
DonnerstaglO—12Uhr, Montagu. Mlltwoai 17—lOUhr). Tel, 245587.

Das Wintersemester wlrd am 1.'November erblfnet ;werden. Die 
Dbnnerstag'Relhe, in der Beltrige zur Landeskunde der.Verelnigten 

J .• . . ■ staaten von Nordamerlka gegeben warden sollen, wlrd-vorausslctit. ׳
Hraelllliche Varelnlgung Lichtenberg, Synagoge Frankfurter Arnold StensSi und Frau Elltabetb geb. Fick, SW Bl, Kbster•■ liar ato 3, November mlt elnem Vortrag liber: ״Die kulturellen Fro-

Allees#: Werner KOrtler, Hohensfflbnbausen, Koionle BdelwelB 146 damm 20 (am 15. Oktober). ץ , . ■ . bieme'der Wanderung‘• erbiinet warden, ׳ ■ >
(am 22, Oktober), ■ :•.r~ V: ■''. Hans Splrter und Frau Oertrud geb, Judel, N 58, WelBenburger ■ Der Plan mlt den Vorleiungen und Arbeltsgemeinsdiaften wlrd

' SynaBogo' Frledenstempel, Markgrar.AibreiFStL 11/12: Joadtim . StraBe 36 (am 19.'Oktober). , ; , ; , J • demnfast .verbftenflitbt werden, ' / ך . . a .

- J

Am 18, Oktober versdiied unset 
lleber Vater ,

Josef Herzog 
hire vor Vollendung des 90, Lebens■ 
Wes,, ,

In tiefster Trauer
0h״K1M*r.

Berlin, Wclnmeistcrstr. 2;^-,־

Die Belsetzung bat berelts start■ 
gefuntlen.

, For die mlr anMBlldi des Hlnschel- 
dens melnes l(eben Mannes ■ 

Dr. med. fllfons Jaffe 
erwlesene TtitailUM sprdche la 
melnen herzllchsten Dank aus.

irnb Jaffe geb. Weil, 

Berlin WSO, speyerer Str. 12. L '

FBr die vielen Bewelse herzllcher 
Teilnahme helm Helmgange unserer 
gellebten Eltern ;

HugoBasch
Use Basch 
gab, Oottithalk 

danken wlr herrtfthst.
, Helm Bareli,

Alfred und Santa Bfeltbarih 
.geb.Basch '׳

IWW-i Uhr

v Wirtschaitsberatung
Elgiiidationeii
VermBgeiisverwaltungeii

Fur Ihrr-JlCJ N N K A R T E ך7
Spezialwerkstatte fiir Photo - Koplen

,Mil ■ ! v. Dokumenten jeder-Art■״־•
l)Un4u Fam.'• Urkunden, kaufm.

,Tt) u. Atiswandergs. • Fapier,
1 1 U Much auf Luftpoitpapler

B»yreuw*u?w7253889 Stiphie Jablonski

_ Wolf- u. Seidenstoife^ 
JIar#i״WBesse1•

Kurfiirstendahnn 199 Eckc JBleibtreustrafle

Leinen-SakltounilHoseanDelepllDi 35-
Sport-Sakko u. Hose bus mod. Stollen angefertigt 68.—

, Konfekfionlert ■ ' ' .*

Frankenstein & Sohn, Herronschneider 
W15, KurfUrstendamm 54/55

1>1*. jur. MAX irvrilAIX
Berlin-Schijncbcrg
Salzburger Str, 14

f40^ Alexander Gutkind
kurfUrstendamm SI . • 42 46 91 .־ 

® Gardinen / Mtibelstoffe
Daunendeckcn /. BettwUsche

Anfertigungu. Umarbellung von Daunendeeken,

Huh 7188 64 loll■ und Seldenstoffe
Wieselberg & Co.

Kurf Urstendamm ;213
Ecke UhlandstroBeDor gewissenhafte 

Augenoptiker 
V׳ederont 

von Krankenkassen 

SPEZIALirr FOR

LEICA CONTAX-SCHMALFIIM.KINO ________________

I Mobel auseigenerWerkstatt
I Troponfoste Spezialanfortigungen
■ . Zorlogboro Couch&C :• -

■ Umarbclluns beiwf Inzahlungnahme alter MBbel

I APE YS I R, Tlschlarmeister
| Werkitoif: Barlin, BrunnonstraOe 53 / Tel.44 77 09 

g BUro ; Bln.-Wllmarsd., KallschorStr.36 z Tel, 87 76 77 

Handges trickle Kleider
, pllllnvpf /'* ilfant’**! narK Msfl

D A U N E N D EC KEN 
BETTE N - MOBEL

Kaliski nw noch׳laucn/zicnsir.lb
Teleton•. 24 12 41

mi X l-> I fUr |ede Wohnung .
■ erBw-J O ■£,1 Mndo.rt ‘ .1^״ C*tl A

NEUMANN
frUher Neumann A Uehtenihah Kurfiirslendamm ־ -

nurnochNO5S,Marie1lbur8erStr.49,Eck«Prenzlauer Allee

WOLLE UND Sil DE
GroBes Lager — Sehr preiswerle A n g e bote

Neuarflge, 

modern• 

ZeiB-Brlllen
El 

10BI 

k O 

nfox usw,

Konigstrafle 50 gegenuber dem 
Rothuus, gegr. 1847, Mttgl, d, jllil. Handwer• 

hervereins. Llefernnt v. Krnnkenkatsen

ode Rpchtung

Inh. L. Bernstein, Frledrlchnr. 161/163 
zwlschen U, d. Linden u. Behrenstr. 

Kleider - Mantel ■ Blusen
',Unbedlhgt wertvolle Bezugsquelle

Aueh Anfertlgung In kflrzester Zelt 
, ohne AufscHlag ^ ־ .
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Die Sportplatzanlage im Grunewald — eine hochherzige Stiftung der Judischen Gemeinde zu Berlin fur die 
sporttreibende judische Jugend — steht kurz vor der Vollendung. Die Gemeinde 1st hierin bis an die auBerste 
Grenze ihrer Leistungsfahigkeit gegangen; sic sieht sich durch die gegenwartige ernstc wirtschaftliche Krise auIJer- 
stande, fur die letzten Erdarbeiten — Planierung vines 3. Spielfeldes, Anlegung einer ZufahrtsstralJe — die not- 
wendigen Geldmittel bereitzustellen.

Jetzt miissen die judischen Sportier eingreifen 
und die herrliche Platzanlage selbst zu Elide fuliien!

Der Hauptvorstand des Bar Kochba-Hakoah hat die Einfuhrung einer allgemeinen 
ARBEITSDIENSTPFLICHT

der Mitglieder beschlossen.
Alle Mitglieder — vom ISjahrigen Knaben bis hinauf zum ״Alten Herrn" — werden verpflichtet, bis Ende 
dieses Jah res 20 Arbeitsstunden auf dem Sport plat z zu leisten.
Wer hicrzu nichr in der Lage ist, hat die Arbeitsstunde mil M. 0,50 abzulbsen.
Von den Madchen und Frauen des Clubs wird erwartet, datJ sic anstelle der nicht mdglichen tatigen Mithilfe 
durch Zahlung des Ablosegeldes die Platzarbeiten fordern.

Unsere Selbstliilfe begin!!( am Sonntag, den 6. September 1951.
Der angefugte Arbeitsausweis ist der Platzaufsidit jeweils zur Abstemplung vorzulegen.

Die wenigen Wochen bis zum Winterbeginn mussen intensiv ausgenutzt werden.

Durum ran an die Arbeit! Tue jedeijseine Pflicht!
Der Hauptvorstand des Bar Kodiba1>11 ׳־I<0<111

i. A.: HERMANN

Instruktion.
1. Arbeitszeit taglich autJer Sonnabend bis zum Eintritt der Dunkel licit.
2. Geeignete Kleidung mitbringen. (Trainingsanzug etc.)
3. Soweit die einzelnen nicht versichert sind, erfolgt die Arbeit auf eigene Gefahr: Deshalb Vorsicht 

bci alien Arbeiten.
4. Schont die frischangelegten Rascnflecken (Spielfelder und Boschungen).
5. Ernsthaftes Arbeiten (kcine Spielereien und Albernheiten). _ _
6. Sofort nach Betreten des Sportplatzes be! der Bauleitung melden und moglichst mehrere Arbeits- 

st undcn an einem Tage absolvieren.
7. Ablosegeldcr moglichst bald an die Hauptkasse mit Kennworf. ״Baufonds“ zahlen.

und aufbewahren.

Vor und Zuname

Mitglied der

Abteilung

/



Medaille zum Gedenken an ein Turner-Schicksal

Das 50. Jubilaum des Kunstturn-Olym- 
piasieges der deutschen Turner um 
Alfred Schwarzmann und Konrad Frey Ist 
vielen each in Erinnerung; daB aber vor 
90 Jahren bei den ersten Olympischen 
Spielen derNeuzeit 1896 in Athen auch 
eln Deutscher die Wettkampfe be- 
herrschte, wissen nur die wenigsten: 
Alfred Flatow aus Berlin gewann an Reck 
und Barren, den beiden demals einzlgen 
Geraten.

Alfred-Flatow-Medaille
Das Presidium des Deutschen Turner- 

Bundes hat in WUrdigung der turnerl- 
schen und menschlichen Verdienste 
Alfred Flatows eine neue Auszelchnung 
geschaffen, die bei Deutschen Turn- 
fasten - erstmals 19B7 In Berlin - an 
durch Leistung und Beisplel hervor- 
ragende Turnfestslegerinnen und Turn- 
festsieger verliehen wird: die Alfred- 
Flatow-Medaille.

Denn der Berliner war Vorbild in einer 
Zeit, die es ihm nicht lelcht machte. Als 
Jude wurde er Opfer des um sich grei- 
tendon Rasslsmus und verier 1933 durch 
den AusschluB aus der Berliner Turner- 
schaft, der er 46 Jahre angehtirte, seine 
turnerische und gelstlge Heimat,

Wer war Alfred Flatow?
Prof. Dr. Hajo Bernett hat das Leden 

Alfred Flatows nachgezelchnet. Die In 
der Mai-Ausgabe des dsj-Organs 
 -Olympische Jugend“ abgedruckte Kurz״
biographic geben wirhierim vollen Wort- 
taut wieder:

Um die Jahrhundertwende war Alfred 
Flatow einer der namhaftesten deutschen 
Turner. Seine turnerlschen Erfolge und 
Verdienste sind Oberllefert, aber von sei- 
nem Privatleben wissen wir wenig.

Alfred Flatow wurde am 3. Oktober 1869 
in Danzig geboren. Seit selnem 8. Le- 
bensjahr war er aktiver Turner in einem 
Verein der Deutschen Turnerschaft. 
Warum er als Achtzehnjahriger Danzig 
verlieB und nach Berlin Obersiedelte, 1st 
nicht bekannt, Dort wurde er 1887 Mit- 
glied der Berliner Turnerschaft, der er bis 
1933 angehOrte. 1890 legte Alfred Flatow 
die TurnlehrerprQfung ab, Damals war er 
der jungste Turnlehrer Deutschlands, 
aber er hat diesen Beruf nie ausgeObt. 
Aufgrund seiner Schulbiidung diente er 
als freiwilliger ״Einjahriger" von 1893 bis 
1894 belm’66. PreuBlschen Infanterie-Re- 
giment in Magdeburg.

1894 begann Alfred Flatow seine Lauf- 
bahn als Wettkampfturner. Beim Deut- 
schen Turnfest in Breslau belegte er im 
Einzelwetturnen den 19. Platz. Am Rande 
des Testes wurde eine antisemitische 
Kundgebung veranstaltet, die sich gegen 
die ״Verjudung" der Turnerschaft richfete.

Als die Deutsche Turnerschaft 1895 
zum Italienischen Bundesturnfest elngela-

Die deutsche Turnriege 1896 fur Athen: von links am Boden: F. Manteuffel,
C. Schuhmann; sitzend: R. RSstel, C. Bbcker, H. Weingartner, Alfred Flatow, 
fl, Gadebusch; stehend: G. F. Flatow, F. Hofmann, G. Schutt,

schaft relate mit UnterstOtzung der Preu- 
Bischen Regierung nach Rom, wo die 
deutschen Turner ihre (jberlegenheit an 
Kraft und Eleganz demonstrierten. Alfred 
Flatow wurde 2. Sieger im Zwfilfkampf, Da 
man seine schriftstellerischen Ffihigkeiten 
frdh erkannte, erhielt er von einer groBen 
Berliner Zeltung den Auftrag, uber das 
Bundesturnfest in Rom zu berichten.

Mit den ersten Olympischen Spielen 
der Neuzelt im Jahre 1896 erreichte Alfred 
Flatows turnerische Karriere einen Hohe- 
punkt. Da die Deutsche Turnerschaft 
nicht gewillt war, sich offiziell zu betel- 
ligen, ergriff Dr. Willibald Gebhardt, der 
SchriftfDhrer des deutschen Komitees, 
die Initiative. Er lud 10 Berliner Turner ein, 
die sich im FruhjahrderOffentlichkeit vor- 
stellten und im Kroll-Saal auBerordent- 
liche Leistungen an Reck und Barren 
boten. Zu der Riege gehOrte auch Felix 
Flatow, der mit Alfred allerdings nicht ver- 
wandt war. Da die Berliner nicht die DT re- 
prSsentieren konnten, traten sie In Athen 
als ״deutsche Turner" auf. Die Verantwor- 
tung lag bei Fritz Hofmann, Turnfestsieger 
und mehrfacher Deutscher Meister Ober 
100 Yards.

Am 28. Marz 1898 begannen Im neu er- 
richteten Panathenflischen Stadion die 
Turnwettkampfe an Reck und Barren, Im 
Vergleich mit der griechischen Riege 
erwiesen sich die 10 Berliner als die Ober- 
legenen Barrenturner. Jndem man die 
deutsche Mannschaft zum Sieger er- 
klarte, wurde unter Beifall die Reichs- 
flagge gehiBt. Alfred Flatow hatte seine 
erste Olympiamedaille gewonnen. Bei 
dem nachfolgenden Reckturnen blieb die 
deutsche Vertretung ohne Gegner, Sie 
zeigte wiederum ausgezeichnete Leistun-

Innerhaib von zwei Minuten eine beliebige 
Qbung vorfuhren, ״Als Sieger wird erklfirt 
der hetvorragende deutsche Turner 
Flatow״, hieB as im amtlichen Bericht. 
Abermals wurde die deutsche Flagge ge- 
hiBt und von den Zuschauern mil Beifall 
gegruBt. Wenige Stunden spater trat 
MannschaftsfOhrer Fritz Hofmann zum 
Entscheidungslauf Ober 100 Meter an, in 
dem er von dem Amerikaner Burke knapp 
geschlagan wurde,
• Wenn man von dem Alleingang der 
deutschen Mannschaft am Reck absieht, 
wurde Alfred Flatow also doppelter Olym 
piasleger, ausgezeichnet mit Medaillen 
und Lorbeerzweigen aus dem heillgen 
Hain von Olympia, Den deutschen Sie- 
gern wurde eine weitere Ehrung zuteil, 
indem die Griechische Turnerschaft sie 
zu Ehrenmitgliedern ernannte,

Da die Deutsche Turnerschaft die junge 
olympische Bewegung mit Verachtung 
strafte und die Erfolge der ״wilden Riege" 
verschwleg, wurde den heimkehrenden 
Siegern keln groBer Empfang zuteil. Alfred 
Flatows Siegesfreude wurde getrubt, als 
der DT-Vorsltzende Dr. Ferdinand Goetz 
es for richtig hielt, einem ״gewissen 
FJatau" offentlich vorzuwerfen, in Athen 
als ״Konfektionflr" Geschafte zu machen, 
Unterstutzt vom Einspruch des Branden- 
burger Turntages und von einem nam- 
batten judischen Burger trat Flatow dieser 
Verleumdung mit der Versicherung ent- 
gegen, niemals im Toxtilgeschaft tatig ge* 
wesen zu sein. Der antijudisch eingestell- 
te Turnkreis Deutsch-Osterreich interpre- 
tierte die Auslassungen des Vorsitzenden 
als offensichtlichen Antisemitismus.

Alfred Flatow war nicht nur als Gerat- 
turner, sondern auch als ״Volksturner" 
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er zu mehreren Siegen Im gemlschten 
Mehrkampf.

Den zwelten Hflhepunkt seiner turne- 
rischen Laufbahn hat Alfred Flatow nach 
eigener Aussage mindestens ebenso 
hoch elngeschfltzt wie die olympischen 
Ehren; den Sieg Im Zwfilfkampf belm 
Deutschen Turnfest in Hamburg 1898. 
Zweiter wurde der Berliner Karl 
Schumann, der In Athen den Rlngkampf 
gewonnen hatte. Bel der SchluBfeier am 
27. Jull erhielt Alfred Flatow unter brau- 
senden Gut-Hell-Rufen den Elchenkranz 
und das Diplom aus der Hand des DT- 
Vorsitzenden, der Ihn zwei Jahre zuvor 
Innerlich verletzt hatte. Scharfmacher in 
der Fuhrung des Tumkrelses Deutsch- 
Osterrelch nahmen Flatows Sieg zum 
AnlaB, abermals ein ״verjudetes" Turnfest 
anzuprangern.

Nachdem er belm Mflrkischen Kreis- 
turnfest 1899 zum vlerten Mai als Sieger 
Im ilnzelwetturnen hervorgetreten war, 
widmete sich Alfred Flatow in zunehmen- 
dem MaBe der Arbeit in der Berliner
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Inhalt:
- AusfQhrllche Berlchterstattung 

uber das Wettkampfgeschehen In 
Wort und Bild

- Ergebnlstabellen
- Informatlonen Ober Methodik fur 

Trainer
- Informatlonen for Kampfrichter 

Bestellungen bitte schriftlich an: Prof. 
Klaus Zschunke, Dr.-Wlefel-StraBe 7, 
5270 Gummersbach 1.

DerTurnverein Derne 1912 e.V. 
sucht einen

Ubungsleiter(in) 
fur Trampolinturnen

Bewerbungen bitte an: Manfred 
Struwe, Auf der Wenge 127, 
dfinn nnrtmiinrt 14 ,

Turnerschaft. 1900 Obernahm er das Amt 
des stellvertretenden Oberturnwarts. Er 
war bestrebt, sein KOnnen der Jugend zu 
vermitteln und verfaBte zu dlesem Zweck 
eine Methodik des Turnens.

Uber Alfred Flatows berufllche Tatigkeit 
sind wlr nur andeutungsweise untarrlch- 
let. Die Fachrichtung seiner kaufmfin 
nischen Ausblldung ist nicht bekannt. 
Nach eigener Aussage muBte er seine 
,,gesohflftliche Steliung" wegen der lang- 
wlerigen Tellnahme an den Olympischen 
Spielen aufgeben. In den dreiBiger Jahren 
handelte er mit Fahrrfldern und Ersatz- 
teilen. Er lebte mehr als drei Jahrzehnte In 
einem alien Haus In der Berliner Alexan- 
drinenstraBe. Die Wflnde seines Wohn- 
zlmmers waren mit Urkunden und Krfln- 
zen geschmuckt. Hler 1st er 1936 von 
einem Berliner Journallsten intervlewt 
warden. Die welters Spurverllert sich.

Das Jahr 1933 wurde auch fur Alfred 
Flatow zum Schicksalsschlag. Er war sell 
46 Jahren Mitglled der Berliner Turner- 
schaft von 1863, des grbBten Vereins der 
DT, Die FOhrung dieses Tradltlonsverelns 
mit selnen 5000 Mltgliedern wurde von 
Innen her gesprengt. Ein ehemaliger An- 
gehbriger der Brigade Ehrhardt, des 
rechtsradlkalen Frelkorps, rlef am 18, April 
 eiserne BT-Manner" zusammen, die״ 18
 unter dem Hltler-Schwur die Gesohlcke״
der BT ruckslchtslos In die Hands nah- 
men, um diese einem natlonalen deut- 
schen BT-FOhrer autorltatlv in die Hand zu 
geben". Die ״Eisernen" gelobten sich zu 
kampfen, ״bls der letzte judisch-maocisti- 
sche Mann am Boden llegt". Mit Ihrer 
Schotzenhllfe gelangte ein National- 
sozlallst an die Spitze des Vereins: Rupert 
Naumann, Chefredakteur der Nachrlch- 
tenagentur ״Volkssport und Leibeserzle- 
hung". Als judlsche Amtslnhaber zum 
ROcktrltt gedrangt wurden, lieB man sie 
nicht sang- und klanglos gehen: dem 
scheidenden Jugendwart H.C. Ladewig 
wldmela man einen Ehrsn-Turnabend, Die 
polltlsch radlkalen Krfifte setzten sich 
durch. Zu Hitlers Geburtstag am 20. April 
veranstalteten sie eine Feler und ubermit- 
telten dem ״deutschen Fuhrer" telegra- 
fisch Ihre ״ehrerbletigsten GlOck- 
wOnsche", Am 1. Mai marschierten die 
Kolonnen der Turner - vlele in SA-Uniform 
- zum Tempelhofer Feld, um sich am ״Tag 
der natlonalen Arbeit“ zur natlonalsozia - 
listlschen Bewegung zu bekennen.

Aber die Judenverfolgung nahm noch 
schMrfere Formen an. Ohne NOtigung von 
irgendelner Selte beschloB der Haupt- 
ausschuB der DT Anfang April in Stutt- 
gart, den ״Arler-Paragraphen" elnzu- 
fuhren. Er verpflichtete die Vereine, ״alle 
judischen Mitglieder aus ihren Reihen 
auszuschelden", auch die halbjudischen 
Damit wurde derToleranzparagraph der 
elnstmals llberalen Turnerschaft auBer 
Kraft gesetzt. Die Osterrelchlschen Ras- 
sisten triumphlerten und sandten dem 
HauptausschuB ein GWckwunschtele- 
gramm. Ohne eine Satzungsflnderung 
durch den Deutschen Turntag abzuwar- 
ten, forderte Edmund Neuendorff, der 
neue Fiihrer der DT, den Vollzug des 
Arierparagraphen bis zum Beginn des 
Deutschen Turnfestes In Stuttgart.

Dlesem lllegalen Diktat folgten die Ver- 
eine nur yftnernri I Intpr rtan fin Inrilarhan

verdlente Turnwarte wie H. C. Ladewig, 
K. Liebentha(, K, Simon und S. Ephraim, 
prominente Gelehrte wie Prof, Paul StraB- 
mann. Diese treuen Turnbruder vermoch- 
la der VereinsfOhrer nicht ohne weiteres 
zu opfern, da er mit Wlderspruch in 
einigen Abteliungen rechnen muBte. Er 
wandte sich an Neuendorff, der Inzwi- 
schen die Leltung der DT an den Heidis■■ 
sportfQhrer abgefreten hatte, mit der Bitte ' 
um eine KompromIBIbsung, Aber der Hu- 
manist und Historlker blleb hart, obwohl 
er Alfred Flatow und andere jlidische 
BT-MItglieder persOnlich kannte und 
schatzte. Daraufhin verschickte Naumann 
an die nodi verbliebenen judischen Tur- 
ner die Aufforderung zum freiwllligen Aus- 
tritt. So erhielt Alfred Flatow am 18. Okto- 
ber 1933 die Mltteilung; ״Es ist mlr eine 
schmerzllche Angelegenhelt, Sie haute 
bitten zu mOssen, aus der Berliner Turner- 
schaft auszutreten." Da er die Vergangen- 
belt des Vereins kannte, muBte Naumann 
elnrfiumen: ״Den Namen Flatow aus der 
BT auszutilgen, geht nicht, nicht elnmal 
aus der Geschichte der DT.״ Die floskel 
haft verblumte Aufforderung muB Alfred 
Flatow tief getroffen haben. Er fugle sich 
in das Unvermeldllche, erklfirte selnen 
Austritt und fOgte hinzu: ״Ober melne s 
eigenen Gedanken und Empflndungen 
bitte Ich schwelgen zu durfen."

Mit dem AusschluB wurde Alfred Flatow 
der wertvollste Inhalt seines Lebens 
genommen. Nach 46jahrlger Mitglled- 
schaft sah er sich nicht imstande, sich 
einem judischen Turnvereln anzuschlle- 
Ben. Er zog ein Dasein In der Elnsamkeit 
vor,

Aus den im Bundesarchiv vorliegenden 
Dokumenten 1st der gasamte Vorgang so 
elndeutig zu rekonstruleren, daB sich die 
Frage nach der Verantwortung fast er- 
ubrigt, Es llegt klarzutage, daB die FOh- 
rung der Deutschen Turnerschaft ohne 
zwingende Notwendigkeit die Durchset- 
zung des ״Arlerparagraphen" In seiner 
scharfsten Form angeordnet hat, Nach 
der Verkundung der NOrnberger ״Rassen- 
gesetze" erwies 8ich der rigorose Aus- 
schluB von Halbjuden sogar als gesetz- 
wldrlg, so daB die Rechtsabtellung des 
Relchsbundes fur Lelbesubungen die 
Entscheidung des Hauptausschusses der 
DT fur ungulticj erklflren muBte. Wie das 
Beispiel der Berliner Turnerschaft zeigt, 
hat sich die DT-FOhrung ruckslchtslos 
uber die Vorbehalte elnzelner Vereine hin- 
weggesetzt.

Die der Turnerschaft angehdrenden 
judischen Burger dachten und Whiten 
national, Ihre Verbannung aus der Turner- 
schaft war der erste Schrltt zur totalen 
Diskriminlerung. Mit derZugeharigkelt zur 
turnerischen Gemeinschaft verloren sie 
die Bindung an die Gesellschaft. Die 
 Idealisten" In der DT-FUhrung melnten״
das Prlnzlp vblkischer ,,Relnlgung" durch- 
setzen zu mussen. Damlt beschleunigten 
sie nolens volens ein Verhflngnis, das Im 
Holocaust enden soil to.

Alfred Flatow war ein Fall unter Tausen- 
den, aber Ihm kommt symbolische Be- 
deutung zu, Wir wissen nicht, wane er 
den Weg in die Deportation antreten 
muBte. Wlr kennen nur das Datum und die 
Statte seines gewaltsamen Todes: am 
28. Dezember 1942.1m Konzentrations-
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Statt der Goldmedaille mufite er den Judenstern tragen
Auf dem Deutschen Turnfest 1987 wird des jiidischen Olympiasiegers Alfred Flatow gedacht, der im KZ fermordet wurde

Im ״Historikerstreit“ des vergangenen 
Jahres geriet die Singularitat der natio- 
nalsozialistischen Gewaltverbreehen in 
die offentliche Diskussion, So mancher 
Zeitgenosse witterte die willkommene 
Gelegenheit, seinen Anteil an der histori- 
schen Schuld zu relativieren. Daher war 
es nicht unproblematisch, gerade 1986 an 
eine fast vergessene Schrackenstat zu 
erinnern:, an die Totung des judischen 
Turners Alfred Flatow, der 90 Jahre zu- 
vor die ersten Olympiasiege fur Deutsch- 
land erruhgin hatte, Da die Leidensge- 
schichte der Judischen Turner und Sport- 
ler noch nicht;geschrieben worden ist, be- 
durfte es langwieriger Recherchen, um 
das ganze AusmaB dor Barbara! zutage 
zu fordern,

Um die Jahrhundertwende war Alfred 
Flatow einer derjiamhaftesten deutschen 
Turner, Seine Erfolge und Verdienste 
sind uberliefert, aber von seinem Privat- 
leben wissen wlr wenig. Er wurde am 8. 
Oktober 1889 im preuOischen Danzig ge- 
boron. Salt seinem 8. Lebensjahr war er 
Mitglied in einem Verein der Deutschen 
Turnersehaft, Warum er als Achtzehnjah- 
riger Danzig verlieB und nach Berlin 
iibersiedelte, 1st nicht bekannt. Dort trat 
er 1887 in die Berliner Turnersehaft ein, 
der er bls 1933 angehbrte. 1890 legte Al- 
fred Flatow die staatliehe Turnlehrerprii- 
fung ab, ״aus Liebhaberei״, wie es heillt. 
Damals war er der jungste Turnlehrer 
Deutschlands, aber er hat diesen Beruf 
nie ausgeubt. Aufgrund seiner Schulbll• 
dung diente er als Freiwilliger von 1893 
bis 1894 beim 86, PreuBischen Infante- 
rie-Regiment in Magdeburg.

1888 begann Alfred Flatow seine Lauf- 
bahn als Wettkampf-Turner, 1894 belegte 
er beim Deutschen Turnfest in Breslau 
den 20. Platz Im Einzelwetturnen. Am 
Rande des Festos wurde eine antisemiti- 
sche Kundgebung veranstaltet, die sich 
gegen die angebliche ״Verjudung" der 
Turnersehaft richtete, Als die Deutsche 
Turnersehaft 1895 zum Italienischen 
Bundesturnfest eingeladen wurde, dele- 
gierte sie eine Berliner Auswahl, der 
auch Alfred Flatow angehorte. Die Mann- 
schaft reiste mit Unterstiitzung der Preu- 
Bischen Regierung nach Rom, wo die 
deutschen Turner ihre (Jberlegenheit an 
Kraft und Eleganz demonstrierten, Alfred 
Flatow wurde 2. Sieger Im Zwolfkampf, 
Da er eine gewandte Feder schrieb, er- 
hiolt er von einer Berliner Zeltung den 
Auftrag, uber das Bundesturnfest zu ba■ 
richten.

Mit den ersten Olympischen Spielen 
der Neuzeit im Jahre 1896 erreichte Fla- 
tows turnerische Karriere elnen Hohe- 
punkt. Da die Deutsche Turnersehaft 
(DT) nicht gewlllt war, sich offizlell zu be• 
teiligen, ergriff Dr, Willibald Gebhardt, 
der Schriftfiihrer des deutsohen Komi• 
tees, die Initiative, Er lud zehn Berliner 
Turner ein, die sich im Fruhjahr der Of- 
fentlichkeit vorstellten und im Kroll Saal 
auBerordentliche Leistungen an Reck 
und Barren boten. Da die Berliner nicht 
die DT reprasentieren konnten, traten sie 
in Athen als ״deutsche Turner" auf. Die 
Verantwortung lag bei Trite Holmenn, 
Turnfestsieger und mehrfacher Deut- 
scher Meister uber 100 Yards,

Am 28, Marz 1896 begannen im neu er- 
richteten Panathenaischen Stadion die 
Turnwettkampfe an Reck und Barren, Im 
Vergleich mit der griechischen Riege er- 
wiesen sich die zehn Berliner als die 
uberlegenen Barrenturner, Indem man 
die deutsche Mannschaft zum Sieger er- 
klarte, wurde unter Beifall die Reichs- 
flagge gehiBt, Alfred Flatow hatte seme 
erste Olympiamodaille gewonnen, Bei 
dem nachfolgenden Reckturnen blieb die 
deutsche Vertretung ohne uegner. Sie 
zelgte wiederum ausgezeichnete Leistun- 
gen und wurde zum Sieger ausgerufen. 
Am 29, Marz beteiligten sich 18 Turner 
am Einzelkamnf am Barren, Jeder durfte 
innefhalb von zwei Mlnuten eine beliebi- 
ge Ubung vorfuhren. ״Als Sieger wird er- 
klart der hervorragende deutsche Turner 
Flatow", hiefl es im amtlichen Bericht, 
Abermals wurde die schwarz-weifl-rote 
Flagge gehiBt und von den Zuschauern 
mit Beifall gegriiBt. Wenige Stunden spa- 
ter trat Mannschaftsfuhrer Fritz Hof• 
mann zum Entscheidungslauf uber 100 
Meter an, in dem er von dem Amerikaner 
Burke knapp geschlagen wurde.

Wenn man vom Alleingang der deut- 
schen Mannschaft am Reck absieht, wur- 
de Alfred Flatow also doppelter Olympia• 
sieger, ausgezeichnet mit Medaillen und 
Lorbeerzweigen aus dem heiligen Hain 
von Olympia. Den deutschen Siegern 
wurde eine weitere Auszeichnung zuteil, 
indem die Griechlsche Turnersehaft sie 
zu Ehrenmitgliedern ernannte.

Da die Deutsche Turnersehaft die jun- 
ge olympische Bewegung mit Verachtung 
strafte und die Erfolge der ״wilden" Rie- 
ge verschwieg, wurde den heimkehren• 
den Siegern J5ein offizieller Empfang zu- 
toil, Alfred Flatows Siegesfreude triibte 
sich, als der DT-Vorsitzende Dr, Ferdi- 
nand Goetz es fur richtig hielt, einem 

 -gewissen Flatau" (sic) offentlich vorzu״
werfen, in Athen als ״Konfektionar" Ge- 
schafte gemacht zu haben, Unterstutzt 
vom Brandenburger Turntag und von 
einem namhaften Judischen Burger, trat 
Flatow dieser Verleumdung mit der Ver- 
sicherung entgegen, niemals im Textil- 
geschaft tMtig gewesen zu sein. Der anti- 
Judisch eingestellte Turnkreis Deutsch- 
Osterreich interpretierte die Auslassun- 
gen des Vorsitzenden als Antisemitismus, 
von dem der liberale Goetz jedoch weit 
entfernt war.

Alfred Flatow war nicht nur als Gerate• 
turner, sondern auch als ״Volksturner" 
erfolgreich, 1895 lief er die 200 Meter in 
25 Sekunden, und als DreiDigjMhriger er- 
reichte er 1,70 Meter im Hochsprung. So 
kam er zu mehreren Siegen im gemisch- 
tern Mehrkampf, Eine Fotografie von 
1891 zeigt den vielseitigen Mann beim 
 -Dreibeinlauf", der damals in Berlin po״
pularwar.

In seiner Uberzeugung vom Beitrag 
des Turnens zur Hsthetischen Bildung 
veranlaBte Flatow 1900 die Erprobung 
eines Funfkampfes, bestehend aus Ge- 
wichtheben, SteinstoBen, Hochsprung, 
Stabweitsprung und 150-Meter-Lauf, Auf 
seinen Vorschlag geht auch ein gemisch- 
ter Siebenkampf zuruek, bestehend aus 
vier turnerischen und drei athletischen 
tibungen.

Den zweiten Hohepunkt seiner turner[• 
schen Laufbahn hat Alfred Flatow nach 
eigener Aussage mindestens ebenso hoch 
eingeschatzt wie die olympischen Ehren: 
den Sieg im Sechskampf beim Deutschen 
Turnfest in Hamburg 1898, Zweiter wur- 
de der Berliner Karl Schumann, der in 
Athen das Pferdturnen und den Ring• 
kampf gewonnen hatte, Bei der SchluB• 
feier am 27. Juli erhielt Alfred Flatow 
unter brausenden Gut-Heil-Rufen den 
Eichenkranz und das Diplom aus der 
Hand des Vorsltzenden, der ihn zwei Jah- 
re zuvor innerlich verletzt hatte, Scharf- 
macher in der FUhrung des Turnkrelses 
Deutsch-Osterreich nahmen Flatows Sieg

Bilder von 
der ersten 
Olympiade der
Neuzeit 18M 
in Athen.

schen Turntag abzuwarten, forderte 
mund Neuendorff, der neue Fuhrer

abermals ein ״verjudetes"zum Anl.ill,
Turnfest anzuprangern.

Am Ende seiner aktiven Karriere wid- 
mete sich Alfred Flatow in zunehmen■ 
dem Malle der Arbeit in der Berliner Tur- 
nerschaft (BT). 1800 iibemahm er das 
Amt des stellvertretenden Oberturnwarts. 
Er war bestrebt, sein Konnen der Jugend 
zu vermitteln und verfaBte zu diesem 
Zweck eine Reihe methodischer Schrif- 
ten, die im Anhang aufgefuhrt sind. Ein 
Exemplar seiner ersten Veroffentlichung 
von 1001 wurde der Deutschen Turner- 
schaft ״ehrfurchtsvoll zugeeignet“. Alfred 
Flatow verband die Sachkenntnis mit 
einer idealistischen Gesinnung, die sich 
nicht in der herkommlichen Jurnerischen 
Auffassung erschbpfte. Ein Zitat aus der 
Festschrift der BT von 1S13 moge dafiir 
als Beispiel dienen:

 Auch der Turnerei von haute gilt die״
Erwerbung von Kraft, Gewandtheit, Mut 
und Gesundheit nicht als Endzwack, son- 
darn sie betrachtet den Besitz dieser Ei- 
ganschaften als unerlaBliche Vorausset- 
zung, um Uberall im Leben eine raiche 
menschliche Tatigkeit entfalten zu kbn- 
nen."

In seiner bemerkenswerten Belesen- 
belt berief er sich auf den Altertumjfor- 
scher Adolf Furtwangler, um die ״Euexia" 
zu erklaren, den gymnastisch zu fordern- 
den ״Zustand des vollkommensten Wohl- 
seins des Keepers".

Zum Deutschen Turnfest, das Im Rahnwn der 750-Jahr-Feler In dieser Woche in West- 
Berlin stattfindet, verleiht der Deutsche Turnaround (DTB) erstmallg eine Alfred-Flatow- 
Medallle■ dies aber erst, naohdem der sportpolitisohe AusschuB der SPD-Bundestags• 
fraktion 1986 erhebllchen Druck auf die FOhrungsgremien des Turnverbandes ausgeubt 
hatte Der Prels soil an Mehrkampfer vergaben werden, die sich durch ,Leistung und 
Beispiel“ auszelchnen. Mit der Vergabe will der, DTB nach vielen Jahren des Schwei- 
gens nun endlich jene judischen Turner und Olympiasieger ehren, die in den Konzen- 
frationslagern der Nazis umgebracht wurden. Dies 1st deshalb bemerkenswert, well 
sich die DTB-Fuhrung bisher schwm damit tat, die Erblast ihres Vorgangers, dor 
Deutschen Turnersehaft“, aufzuarbeiten. Die zuitgeschichtlichon HintergrOnde dieser 

verspSteten Ehrung Flatows, der 1896 bei dan ersten Olympischen Spielen der Neuzeit 
in Athen auf dem Hohepunkt seiner turnerischen Laufbahn war, schlldert der folgende 
Beitrag des Bonner Sporthistorikers Hajo Barnett. Der geschlchtliche AbriB wurdigt da- 
bei nicht nur die Person und die Bedeutung Alfred Flatows Innarhalb der Turnbewe- 
gung, sondern untersucht vor allem das Verhalten der Sportfunktionare In der Zelt vor 
und nach 1933, Der Artikel von Bernett erscheint demnachst In der Zeltsahrlft .Sozlal- 
und Zeltgeschlehte des Sports“ (Ausgabe Nr, 2/Mltte Juli).
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Das schonste Geschenk zur Feier ihres 
SOjahrigen Bestehens hatte die BT finer 
Idee Alfred Flatows zu verdanken. Da sie 
vornehmlich vom burgerlichen Mittel- 
stand f etragen wurde, vermiBte die Deut- 
sche Turnersehaft die Anerkennung dor 
gesellschaftlichen Oberschicht, In diesem 
BewuBtsein initiierte Alfred Flatow eine 
Umfrage bei ״geistig hervorragenden 
Mannern", um ihr Urteil uber den ״erzie- 
herischen, kulturellen und korperbilden- 
den Wert des Turnens" zu erbitten, Die 
Reaktion der Befragten war erstaunlich: 
Unter den 27 Persbnlichkelten, die eine 
uberwiegend positive Stellungnahme ab• 
gaben, waren Autoritaten wie du Bois- 
Reymond, Ernst Haeckel, Paul Heyse, 
Gustav Kerschensteiner, Emil von 
Schenckendorff, Siegfried Wagner u, a, m. 
Die Zusammenfassung dieser Urteile 
unter dem Titel ״fiber den Wert des deut• 
schen Turnens" ist heute eine sponge- 
schichtliche Quelle ersten Ranges.

Uber Alfred Flatows berufliohe Tatig״ 
keit sind wir nur andeutungsweise unter- 
richtet, Die Fachrichtung seiner kauf- 
mannischen Ausblldung ist nicht be- 
kannt, Nach eigenen Worten muBte er 

.seine ״geschaftliche Stellung" wegen der 
Teilnahme an den Olympischen Spielen 
vorubergehend aufgeben. In den dreifli- 
ger Jahren handelte er mit Fahrradern 
und Ersatzteilen. Er lebte mehr als drei 
Jahrzehnte in einem alien Haus in der׳ 
AlexandrienstraBe. Nach Auskunft eines

BesuohersBesuohers waren die Wande des Wohn 
zimmers mit Urkunden und Kranzen ge■ 
schmuckt. Im Jahre der ״Reichskristail• 
nacht" registrierte die Volkszahlung Fla- 
tows Wohnsitz in der Landshuter StraBe 
in SchBneberg. Er teilte die Wohnung mit 
Else (geb. 1878) und Margarete Flatow 
(geb, 1883).

Das Jahr 1933 wurde auch fur Alfred 
Flatow zur Schioksalswende, Er war sell 
46 Jahren Mitglied der Berliner Turner- 
schaft von 1863, des groBten Vereins der 
DT. Jetzt wurde die FUhrung dieses Tra- 
ditionsvereins von innen her gesprengt. 
Ein ehemaliger Angehoriger der Brigade 
Ehrhardt, des rechtsradikalen Freikorps, 
rief am 18. April einige ״eiserne BT-Miin- 
ner" zusammen, die ״unter dem Hitler- 
Schwur die Geschicke der BT rucksichts- 
10s in die Hands nahmen, um diese 
einem nationalen deutschen BT-Fuhrer 
autoritativ in die Hand zu geben". Die 
 bis der״ ,Eisernen" gelobten zu kMmpfen״
letzte judisch-marxistische Mann am Bo- 
den liegt". Mit ihrer Sohutzenhilfe ge• 
langte ein Nationalsozialist an die Spitze 
des Vereins: Rupert Naumann, Chefre- 
dakteur der Nachrichtenagentur ״Volks- 
sport und Leibeserziehung". Als jUdisohe 
Amtsinhaber zum RUcktritt gedrangt 
wurden, liefl man sie nicht sang- und 
klanglos gehen: so widmete man dem 
scheidenden Jugendwart H, C. Ladewig 
elnen Ehren-Turnabend. Die polltisch 
radikalen Krafte setzten sich durch. Zu

hat sich die DT-FQhrung rucksichtslos ; 
uber die Bedenken einzelner Verelne hin- 
weggesetzt. Die der DT angehorenden ju- 
dischen Burger dachten und fuhlten , 
national. Ihre Verbannung aus der Tur- 
nerschaft war der erste Schritt zur gesell- 
schaftlichen Diskriminierung.

Mit dem AusschluB wurde Alfred Fla- 
tow der wertvollste Inhalt seines Lebens , 
genommen, Nach 46jahriger Mitglied- 
schaft war er nicht mehr dazu bereit und : 
imstande, sich einem judischen Turnver- 
ein anzuschlieBen, Er zog ein Daseln in 
der Einsamkeit vor, 1936 fanden einige 
beherzte Reporter den Weg zu ihm, Es , 
war bekannt geworden, daB alle ehemali- 
gen deutschen Olympiasieger als Ehren- ■ 

- gaste geladen werden sollten, Auf einer 
gedruckten Liste des Organlsationskomi- 
tees finden sich tatsachlich die Namen 
Alfred und Felix Flatow; aber es ist unge• 
wiB, ob Alfred die EinTmnffi^Bganc^ 
men hat. 1964 wurde die Legende kolpor- 
tiert, jiali er sich wenige Wochen nach 
dem Besuch der Berliner Olympischen, 
Spiele das Leben genommen habe.

1941 gerlet der 72jahrige in die Maschi• 
nerie der ״Endlosung“, Statt seiner Aus■ 
zeichnungen trug der einstige Olympia• 
sieger nun den polizeilich vorgeschriebe■ 
nen ,Judenstern“, Die Gestapo liefl ihm 
eine Verfugung zustellen, wonach sein 
Eigentum gemaB FUhrererlaU zur ״Ver• 
wertung des Vermogens von Reichsfein- 
den" zugunsten des Deutschen Reiches 
elngezogen wurde, 1942 war die Schon- 
frist fur Alto und Gebrechliche offenbar 
abgelaufen. Die Anordnung der Deporta- 
lion blieb den Berlinern nicht verborgen, 
Flatows Freund Karl Schumann, zweifa- 
cher Olympiasieger in Athen, alarmierte 
den Olympia-Inspekteur Christian Busch, 
der den Reichssportfuhrer um Interven- , 
tion bat, Nach Buschs Aufzeichnungen 
wurde der Einspruch jedoch schroff zu- 
ruckgewiesen.

Am 10, April 1942 schlug fur den 
 Reichsfeind" Alfred Flatow die Stunde״
des Abtransports in das ״Altersgetto" 
Theresienstadt nbrdlich Prag, Die pedan- 
tlsche Buchfuhrung der Lagerverwaltung 
hat exakte Oaten hinterlassen. Von den 
1021 Deportierten des Transports Num• 
mer I/71-8230 blieben nur 66 am Leben, 
Insgesamt wurden 152 000 Personen in 
das judische ״Reichsaltersheim" eingelie- 
fert, 34 000 starben dort, 85 000 muBten 
den Weg nach Auschwitz antreten, wo 
nur 2000 uberlebten,

Ungeachtet seiner Dezimierungsfunk- 
tion nutzte die nationalsozialistische Pro- 
paganda das angebliche ״Vorzugslager", 
um dem Internationalen Roten Kreuz 
eine humane Behandlung vorzugaukeln, 
Eln Propagandafilm mit dem zynischen 
Titel ״Der Fuhrer schenkt den Juden eine 
Stadt" vermittelt das Trugbild einer fried- 
lichen Idylle. Hohepunkt war ein FuBball- 
match im Hof der Zitadelle vor Tausen- 
den von Zuschauern. Der Regisseur Wil- 
helm Prager, der 1925 den Ufa-Kulturfilm 
 -Wege zu Kraft und Sehonheit" geschaf״
fen hatte, endete in Auschwitz. Die Hun- ‘ 

xjuuewig, pi ״״«״<״=״״=״״״״ ־״  serration von Uglich 225 Gramm Brot, 60
GoldmidalUen. Gramm;Kartoffeln und Wassersuppe UeB

gehSrieaM Widerspruch in einigen
der judische 

Turner Alfred 
Flatow, von dem 
so gut wie kerne 
Fotos existleren.
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Hitlers Geburtstag am 20, April veran- 
stalteten sie eine Feier und ubermittelten 
dem ״deutschen Fuhrer" im Nomen der 
5000 BT-Mitglieder telegrafisch ihre ״ehr- 
erbietigsten Gluckwunsche".

Aber die Judenverfolgung nahm noch 
scharfere Forman an, Ohne Nbtigung von 
irgendeiner Suite beschloB der Hauptaus- 
schuB des DT Anfang April in Stuttgart, 
den ״Arier l'aragraphcn" einzufiihren. Er 
verpflichtete die Verelne, ״alle jiidischen 
Mifglieder aus ihren Reihen auszuschei- 
den", auch die halbjUdischen. Damit wur- 
de das Toieranzprinzip der liberalen Tur- 
nerschaft auBer Kraft gesetzt. Die ester- 
reichlschen Rassisten triumphierten und 
begluokwunschten den HauptausschuB 
zu seiner Entscheidung. Ohne eine form- 
liche Satzungsanderung durch den Deut-

Ed- 
der 

DT, den Voilzug des Arierparagraphen 
bis zum Beginn des Deutschen Turnfe• 
stes in Stuttgart.

Diesem illegalen Diktat folgten die 
Verelne nur zogernd. Unter den 60 jiidi- 
schen Mitgliedern der BT waren verdien- 
te Turnwarte wie Alfred Flatow, K. Si- 
mon, S, Ephraim, K. Liebenthal und H. C, 
Ladewig, prominente Gelehrte wie Fritz 
una ram airaumann.ujiese nwuQramm■ Kartoffeln und Wassersuppe UeB 
.tauter vermochte .,der_ ,׳ verems|uhrer fjatows Wlderstandskraft sebwinden. Am

, Gemnnern mrtrt ^hne weiteres zu;opfern, da,er;1rnt ^2B^DmKiw,184a erlo,oh das Leben des ! 
eehdrte auch Widerspruch in emigen Abteilungan reoh- □1ymp1a. und Turnfestsiegers. Als sowje- 

tisohe Truppen Ende 1944 von Ungarn 
naoh Norden vorstieflen, begann die SS 
die Spuren zu tllgen. Die Asche von 
30 900 Toten wurde in den Eg er gestreut.

Alfred Flatow war nur eines unter Mil• 
lionen von Opfern; aber seinem Fall 
kommt symbolische Bedeutung zu, In 
dieser Erkenntnis hat man ihn am Win• 
gate Institut, der Sporthochschule Israels, 
in die ״Hall of Fame" aufgenommen. Bel 
Israel-Besuchen sind Politiker der Bun- 
desrepublik gebeten worden, dem Deut■ 
schen Turner-Bund nahezulegenr Alfred 
Flatow postum zu ehren. Die DTB-Fuh• 
rung verhielt sich jedoch reseiyiert, Sie 
hatte es bisher grundsatzlich vermieden, 
sich mit der Erblast der Deutschen Tur- 
nerschaft auseinanderzusetzen. Sie Igno• 
rierte das Ersuchen des Wingate Instituts 
von 1984 und den Antrag des Landes• 
sportbundes Berlin von 1985. Als der Ver- 
fasser sich darum bemuhte, den Prasi- 
denten und den Generalsekretar des 
DTB zu einer Erklarung dieser Zuruek- 
haltung zu veranlassen, hielt das Schwei- 
gen an. Erst unter dem Druck des sport- 
politischen Ausschusses der SPD-Bun- 
destagsfraktion entschloB sich das Prasi- 
dium im Marz 1986 einen ״Alfred;Fla- 
tOW-Ehrenpreis" zu stiffen, der anliiQIich 
der Deutschen Turnfeste an Mehrkamp- 
for vergeben werden soli, sie sich durch 
.Leistung und Beispiel" auszelchnen״

In der Sportgeschichte der DDR ist das 
Schicksal judischer Turner und Sportier 
bislang nur beilaufig erwahnt worden, Es 
bedurfte der Initiative des Pressechefs 
des NOK der DDR, um die politisch be- 
dingte Zuriickhaltung aufzubrechen. Er 
hat das Leben und Sterben Alfred Fla- 
tows erforscht und den Turnverband der 
DDR veranlaBt, mit dem ״Flatow-Pokal" 
die Erinnerung wachzuhalten,

D/R/S

nen muBte, Er wandte sich ah Neuen■ 
dorff, der inzwischen die Leitung der DT 
an den Reichssportfiihrer abgetreten hat- 
te, mit der Bitte um eine KompromiBlo- 
sung, Aber der humanistisch gebildete 
Neuendorff blieb hart, obgleich er Alfred 
Flatow und andere judiache BT-Mitglie- 
der personlich kannte und schatzte. Dm- 
aufhin verschickte Naumann an die noch 
verbliebenen judischen Turner eine Auf- 
forderung zum ״freiwilligen" Austritt. So 
erhielt Alfred Flatow am 18. Oktober 1933 
die Mitteilung: ״Es ist mir eine schmerzli■ 
che Angelegenheit, Sie heute bitten zu 
mUssen, aus der Berliner Turnersehaft 
auszutreten,“ Da er die gesehichtliehen 
Zusammenhange kannte, muBte Nau• 
mann einraumen: ״Den Namen Flatow 
aus der BT auszutilgen, geht nicht, nicht 
elnma] aus der Geschichte der DT." Die 
floskelhaft verblumte Aufforderung muB 
Alfred Flatow tief getroffen haben. Er 
fiigte sich in das Unvermeidliche, erklar■ 
te’schriftlich seinen Austritt und setzte 
hlnzu: ״Ober meine eigenen Gedanken 
und Empfindungen bitte ich schwelgen 
zu durfen,“

Aus den im Bundesarchiv vorliegenden 
Dokumenten ist der Vorgang so eindeutlg 
zu rekonstruieren, daB sich die Frage 
nach der Verantwortung fast erubrigt, Es 
1st evident, dafl die Fuhrung der DT ohne 
zwingende Notwendigkeit die Durchset- 
zung des Arierparagraphen in seiner 
scharfsten Form angeordnet hat. Nach 
der Verkundung der Nurnberger .,lias 
sengesetze" envies sich der rigorose Aus- 
schluB sogenannter Halbjuden sogar als 
gesetzwidrig, so dafl die Rechtsabteilung 
des Reichsbundes fur Leibesubungen die 
Entscheidung des Hauptausschusses der 
DT fur ungultig erkaren muBte, Wie das 
Beispiel der Berliner Turnersehaft zeigt,



Weizen als Waffe
gegen den Kommunismus

Marshall-Plan feiert seinen 40. Jahrestag
 “!Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dafl die Lage der Welt sehr ernst ist״

Knapp und sachlich begann der amerikanische AuBenminister George Mar- 
shall zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine Rede vor 
2000 Professoren und Studenten der Harvard University. In der kurzen An• 
sprache, die sich am Freitag zum 40. Mai jahrt, entwarf Marshall das Pro• 
gramm einer umfassenden Wiederaufbauhilfe der USA fur die in Trummern 
liegende Wirtschaft Europas,

Im trauten Kreis einer akademischen 
Feier aus der Taufe gehoben, brachte der 
Marshall-Plan das deutsche Wirtschafts- 
wunder auf den Weg und schuf die 
Grundlagen der Integration Westeuropas, 
Zugleich aber — im Uberschwang der 
Dankesgefuhle oft ubersehen — forderte 
das ״European Recovery Program" (ERP) 
nach Mcinung namhafter Historiker die 
Teiluhg der Welt in zwei Blocks und ver- 
folgte nicht zuletzt handfeste wirtsehaftli- 
che Interessen der Vereinigten Staaten.

Zum 25. Jahrestag des Marshall-Plans 
gab Bundeskanzler Willy Brandt die 
Griindung des mit Bundesmitteln gefor- 
derten amerikanischen ״German Mar- 
shall Fund of the United States" bekannt
— als sichtbares Zeichen deutschen 
Dankes fiir die Wiederaufbauhilfe, Ihr 
President, der fruhere AuBenpolitiker 
Frank Loy, will anlaBlich der 40-Jahr-Fei• 
er die moglichen Lehren des Marshall- 
Plans fur die Probleme der Gegenwart 
ins BewuBtsein rufen, Hohepunkte der 
zahlreichen Jubilaumsveranstaltungen 
sind eine Rede von Bundesprasident Hi 
chard von Weizsaeker in der Harvard- 
Universitat am 11, Junj, ein Festakt im 
Berliner Reichstag am 25, Juni und eine 
am gleichen Tag beginnende internatio- 
nale Konferenz in Berlin unter dem Mot- 
to: ״Das Vermachtnis des Marshall-Plans
— Konsequenzen fiir heute“,

Nur wenige Tage nach der Rede Mar- 
shalls ergriff der britische Auflenminsiter 
Ernest Bevin den ״Rettungsanker" und 
nahm zusammen mit seinam Pariser Koi- 
logen Georges Bidault die Einladung zur 
Teiinahme an ״einem der groBten Plane 
der Weltgeschichte" an. Beide Lander 
hatten ihre Wahrungsreserven zur Dek- 
kung der Kriegskosten nahezu aufge: 
braucht und besaflen kaum noch Mittel 
fiir die Bezahlung der nBtigen Importe. In 
weiten Teilen Europas hatten Mangel an 
landwirtschaftlichen Maschinen und 
Vieh, Dungemittclknappheit sowie der 
strenge Winter 1948/47 zu Engpassen in 
der Lebensmittelversorgung gefiihrt Die 
Knappheit an Kohle und anderen Roh• 
stoffen bewirkte eine drastische Ein* 
schrankung der Industrieproduktion• in 
den drei deutschen Westzonen war sie 
auf etwa 30 Prozent des Vorkriegsstandes 
gesunken.

Ob auch die Deutschen in den GenuB 
des Dollarsegens kommen wurden, war 
im Juni 1947 zunachst noch vollig offen. 
Zwar sprach niemand mehr vom Plan 
des US-Finanzminsters Henry Morgen■

Das Jahr 1992 gilt in Frankreich als 
magisches Datum, Ministerprasident Jac- 
ques Chirac laBt keine Gelegenheit aus, 
um den diir dann geplanten europaischen 
Einheitsmarkt als einmalige Chance fiir 
Frankreichs Wirtschat zur Ruckerobe• 
rung eines Spitzenplatzes unter den In- 
dustriestaaten herauszustellen, die Stra- 
tegen in den Chefetagen und Verwaltun- 
gen zerbrechen sich bei diesen Worton 
indes die Kopfe daruber, wie die Heraus- 
forderung eines wirtsehaftlich vereinten 
Europa in dor verbleibenden kurzen Zeit 
bewaltigt werden kann,

Frankreichs zweltgroBte Stadt Lyon im 
Zentrum der dynamischen Region Rh□• 
ne-Alpes scheint dieses Stadium langst 
uberschritten zu haben, Hier wird schon 
langst mit Volldampf Knrs auf Europa 
gesteuert und nahezu ungeduldig auf 
1992 gewartet, ״Wir vergleichen uns gar 
nicht erst mit Paris", sagt Patrick Schultz 
von der Industrie• und Handelskammer 
der Rhonestadt. ״Wir sind eine Stadt in 
Europa," Der Leiter der Europa-Abteilung 
verweist auf ausgezeichnete geographi- 
sche, wirtschaftliche und wissenschaftli- 
che Voraussetzungen, die diesen An- 
spruch untermauern sollen,

Mit dem EG-Beitritt Portugals und 
Spaniens und der Nahe Italien.•. und der 
Schweiz ist das bereits zu Zeiten der Ro• 
mor und im Mittelalter florierende Han• 
delszentrum Lyon wieder eine ideal!• 
Drehscheibe zwischen Nord• und Sudeu- 
ropa geworden, Alle westeuropaischen 
Wirtschaftsmetropolen sind von Lyon nur 
eine Tagesreise entfernt. Heute gibt es 40 
direkte Flugverbindungen mit dem Aus• 
land — taglich allein drei Direktfluge in 
die bundesdeutsche Patenstadt Frank- 
furt. Hinzu kommen die Hochgeschwin• 

than, der den Westen des Landes erheb■ 
1 ich verkleinern und zu einem Agrarstaat 
machen wollte, Doch immer noch bestan■ 
den erhebiiche Vorbehalte, vor allem in 
Paris, gegen einen zugigen Wiederaufbau 
in den Besatzungszonen. Im Juli empfahl 
President Harry Trumans Berater 
George Kennan, Frankreich vor die Wahl 
zu stellen: Entweder solle Paris eine 
deutsche Produktionssteigerung dulden 
Oder auf die Marshall-Plan-Hilfe verzich• 
ten. Begunstigt wurde die Einbeziehung 
Westdeutschlands in das ERF durch den 
Kalten Krieg, der den Marshall-Plan im 
Herbst 1947 mehr und mehr in seinen 
Bann zog.

In Harvard hatte Marshall noch betont: 
 Unsere Politik ist nicht gegen irgendein״
Land Oder eine Doktrin gerichtet, son• 
dern gegen Hunger, Annul, Verzweiflung 
und Chaos." Formell wurden die Sowjet- 
union und die osteuropaischen Staaten 
ebenfalis zur Tellnahme an dem Wieder- 
aufbauprogramm eingeladen. Von vorn- 
herein rechnete man im State Depart- 
ment jedoch damit, dafl die Bedingungen 
fiir Moskau unannehmbar sein wurden. 
So folgte der sowjetische AuBenminister 
Wjatscheslaw Molotow zwar am 27. Juni 
einer britisch-franzosischen Einladung zu 
einer Drei-Machte-Konferenz in Paris, 
lehiite aber unter Hinwels auf eine mog- 
iiche Einschrankung der nationalen Sou- 
veranitat Jede Tellnahme am Marshall• 
Plan ab. Rolen, Ungarn und die Tschecho• 
slowakei, die zunachst Interesse am ERP 
bekundet batten, wurden prompt auf 
Linie gebracht Ost und West igelten sich 
ein, und der Marshall-Plan wurde zu 
einer Waffe des Kalten Krieges.

Ehe im April 1948 der amerikanische 
Frachter ״John H, Quick" mit den ersten 
9000 Tonnen Weizen fur Europa auslief, 
muBte das Programm noch manche Hur• 
de nehrncn und zahlreiche Anderungen 
uber sich ergehen Issen. Die ursprllngli• 
che Idee eines Vier-Jahre-Programms, 
dessen Gestaltung den Europaern selbst 
Uberlassen bleiben sollte, scheiterte am 
KongreB, Das am 3. April 1948 mit groBer 
Mehrheit verabschiedete Auslandshilfe- 
gesetz sah nur noch Jahrlich zu bewilli- 
gende Unterstutzungen vor, AuBerdem 
wurde den europaischen Ansprechpart- 
nern in der Organisation fur Europaische 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC), 
der Vorlauferin der 1901 gegrundeten 
OECD, eine amerikanische Behorde vor 
die Nase gesetzt Diese Verwaltung fur 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit (EGA) 

Die alte Handelsstadt Lyon nimnit mit Volldampf Kurs auf Europa
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digkeitsbahnlinlen nach Paris und Genf. 
In Lyon werden inzwischen 15 Prozent 
des gesamten franzosischen AuBenhan- 
dels abgewickelt — davon mehr als die 
Halfte mit anderen EG-Landern, vor al- 
lem mit der Bundesrepublik, ״Der deut- 
sche Marky 1st fur franzosische Firmen 
ein gutes Training fur den Weltmarkt", 
begriindete Schultz die starken Bezie• 
hungen,

 -Wer bei den anspruchsvollen deut״
schen Kunden durchkommt, braucht sich

Amerika macht Druck auf
Washington will Meistbegunstigungsklausel wegen Menschenriechtsverletzung streichen

Rumaniens Wirtschaft droht ein neuer 
Ruckschlag, Dem seit Jahren von einer 
schweren Versorgungskrise geplagten 
kommunistischen Land soil nach dem 
Widen einer Reiheyon US-Senatoren und 
Abgeordneten des Reprasentantenhauses 
die ״Melstbegunstigungsklausel“ im Han• 
del mit den USA entzogen werden. Die• 
sen Sonderstatus, den es seit elf Jahren 
hat, wollen die Initiatoren dieses Vor- 
schlags wegen Verletzungen der Men- 
schenrechte in Rumanien wegfallen las- 
sen,

Mit diesem Argument sei die Aufhe- 
bung von Rumaniens Handelsprivilegien 
zwar seit Jahren immer wieder ohne Er- 
folg im US-KongreB beantragt worden, 
doch diesmal stunden die Chancen im 
Parlament besser, sagte ein westlicher 
Diplomat in Bukarest Der Verlust der 
Meistbegunstigung wfirde die Rumanen 
sowohl wirtsehaftlich als auch psycholo-

nahm in den 16 ERP-Landern in unter■ 
schiedlichem Mafle EinfluB auf die Wirt■ 
SChaftSpqlitik,

Ihr Leiter, der Geschaftsmann Paul 
Hoffman, erklarte nuchtern das Haupt• 
ziel des Marshall-Plans: ,,Kommunismus 
bekampft man mit Wohlstand!" Wegen 
der starken sozialistischen Stromungen 
in Italien und Frankreich erhielten diese 
Lander vorbeugend eine groBziigige 
tjberbruckungshilfe bis zum Anlaufen 
der ERP-Unterstutzung.

Als wirtschaftliche Ziele des Marshall- 
Plans wurden gesetzlich festgelegt:
— eine kraftige Produktionssteigerung,
— Schaffung und Aufrechterhaltung fi- 
nanzieller Stabilitht,
— eine Ausdehnung des Auflenhandels 
der ERP-TeilnehmerlMnder und Beschlils■ 
se zur Liberalisierung des Handels,
— Entwicklung wirtschaftlicher Zusam- 
menarbeit in Europa in organisiertcr 
Form,

Von April 1948 bis Dezember 1981 ge- 
wahrten die Amerikaner materielle und 
finanzielle Unterstutzung in Hohe von 
13,3 Milliarden Dollar. Obwohl diese 
Summe nur etwa funf Prozent des Brut- 
tosozialprodukts der ERP-Lander ent- 
sprach, stieg in ihnen die Industriepro- 
duktion um etwa 40 und die landwirt- 
schaftliche Erzeugung um 14 Prozent ge- 
genUber dem Vorkriegsniveau. Das V0111 
men des innereuropaischen Handels ver- 
doppelte sich nahezu zwischen 1947 und 
1981. Im gleichen Zeitraum verringerte 
sich das Defizit der westeuropaischen 

vor dem Weltmarkt nicht mehr zu finch 
ten," Umgekehrt zieht's auch immer 
mehr deutsche Geschaftsleute nach Lyon, 
Mit den jetzt anlaufenden Privatisierun- 
gen franzbslscher Staatsfirmen und vor 
allem ihrer Tochtergesellschaften wird 
diese zahl voraussiohtlich bald stark zu- 
nehmen. Namen wie Nixdorf, Mannes- 
mann, Bosch, Klockner oder Linde sind 
langst vertreten.

Lyon umwirbt besonders Klein- und 
Mittelbetriebe, nachdem die dort traditio- 

gisch schwer treffen, Denn schon Jetzt 
leidet das Land stark unter den Ein• 
schrankungen der Sparpolitik von Priisi 
dent Nicolae Ceausescu, Mit der Meistbe- 
gunstigungsklausel genieBt ein Land au• 
fomatisch alle Handelsyorrechte und -er- 
leichterungen, die die USA mit anderen 
Landern vereinbart haben.

Die Regierung in Washington hat eine 
Aufhebung der Vorrechte fur Rumanien 
bisher abgelehnt, da sie in der Klausel 
einen nutzlichen politischen Hebei sieht. 
Ihre Gewahrung war von der Ausreisepo• 
litik der betreffenden Lander und — 
nach einer weitergehenden Interpreta- 
tion — von ihrer Respektlerung der Men- 
gchenrechte allgemein abhanglg gemacht 
worden, Wahrend Rumanien in seiner 
Minderheitenpolitik vor allem Juden oh- 
ne groBere Probleme ausreisen laBt, hat 
die Unterdriickung von Regimekritikern 

Lander im Handel mit den USA und Ka- 
nada von 8,1 auf 1,7 Milliarden Dollar.

Mit Hilfen von insgesamt 1,4 Milliar- 
den Dollar stand Westdeutschland nach 
Groflbrltannien, Frankreich und Italien 
an vierter Stelle der mit ERP-Mittoln be- 
dachten Lander. Diese vier erhielten 
etwa zwei Drittel der Gesamtsumme.

Fiir die AuBenwirtschaftspolitik der 
USA bedeutete der Marshall-Plan eine 
Antwort auf die Frage, wie der Konjunk- 
turaufschwung in den Kriegsjahren auch 
in der Zeit danach aufrechtzuerhalten 
sei. Mit der Ankurbelung einer zahlungs- 
kraftigen Nachfrage in Westeuropa und 
der Unterstiitzung politischer Stabilitat 
schuf er die Voraussetzung fur hohe US- 
Exporte und sicherte langfristige Kapital- 
anlagen in Westeuropa. Schon Anfang 
Mai 1847 rechtfertigte der Abteilungslei• 
ter im State Department, Dean Acheson, 
die Idee einer amerikanischen Wieder- 
aufbauhilfe fiir Europa vor Geschaftsleu- 
ten damit, daB eine weitere Finanzierung 
der USExporte Uber Anleihen zum 
Bankrott der transatlantischen Wirt- 
schaftsbeziehungen fiihren wiirde,

Tatsachlich wirkte sich der Marshall- 
Plan auf die amerikanische Konjunktur 
aus, und die Rezession von 1948/49 wurde 
durch die Auslandshilfe gemildert. Da• 
mais pilgerten Unternehmer in Scharen 
nach Washington, um einen Auftrag fur 
das ERF zu ergattern, Nach Berechnun- 
gen des US-Arbeitsministeriums sicherte 
der Marshall-Plan etwa eine Million Ar- 
beitsplatze in den USA.

Mit der Griindung der NATO im Jahre 

nell ansassigen Industrien Chemie und 
Textil kaum noch Wachstumspotential 
haben. Die Kammer wirbt mit einer uber- 
aus dynamischen und einfluflreichen 

!wirtschaftsforderungsgesellschaft, die 
nach Auskunft ihres Chefs Jean Chemain 
m wahrsten Sinne des Wortes Hauser 
 ,ersetzen Oder StraBen verlegen kann׳
venn diese bei der Firmenansiedlung 
toren sollten,
Hlnzu kommt eine dichte Struktur von 

Einrichtungen zur Forderung der Innova-

Rumanien

bi westlichen. Menschenrechtsgruppen 
zi deutlicher Kritik gefiihrt.

Ober Rumaniens Wirtschaft gibt es 
zwar kaum verlaBllche Daten. Nach 
Statzung von Diplomaten aber beliefen 
sibh die Exporte des Landes in die USA 
ini vergangenen Jahr auf rund 980 Millio- 
nen Dollar.

per Verlust der Meistbegunstigungs- 
klausel wurde hohere US-Einfuhrzolle 
auf rumanische Waren wie Mobel, Schu- 
heloder Olprodukte bedeuten und damit 
President Ceausescus Wirtschaftsstrate- 
gie| die auf massive Exporte setzt, einen 
weiteren Schlag versetzen. Bereits Im 
vergangenen Jahr gingen RumSniens 
Ausfuhren um elf Prozent zuruck. Der 
ehrgeizige Plan, die insgesamt noch funf 
Milliarden Dollar Ausiandsschulden bei 
westlichen Landern in den nachsten Jah- 
ren abzubezahlen — wofur es ״harte" De■ 
visen braucht — ist damit in Gefahr, rtr 

1948 und dem Beginn des Koreakrieges 
ein Jahr danach verlagerte sich die Euro• 
pahilfe der USA zunehmend von der wirt- 
schaftlichen Unterstutzung auf die milita• 
rische Aufrustung. Zugleich kam nach 
den ersten Erfolgen des Wiederaufbaus 
bei manchen Amerikanern allmahlich die 
Befurchtung auf, daB mit der Fortsetzung 
der ERP-Hilfe ein moglicher wirtsehaftli- 
cher Konkurrent uber die MaBen gefor- 
dert werden konnte. So wurden schon 
Ende 1951 vorzeitig ein SchluBstrlch und 
eine Erfolgsbilanz gezogen. ״Der Mar• 
shall-Plan war nicht einfach nur ein Akt 
des Gebens in noch nie dagewesenem 
Ausmall", sagte kiirzlich AuBenminister 
George Shultz. ״Er bewahrte Westeuropa 
auch vor sowjetischer Herrschaft — und 
rettete die Vereinigten Staaten vor den 
verheerenden Konsequenzen, die ein so• 
wietisch beherrschtes Europa fur unsere 
nationale Sicherheit, unseren wirtschaft- 
lichen Wohlstand und unsere demokrati- 
schen Werte gehabt hatte."

Heute 1st der Marshall-Plan vor allem 
ein Symbol tatkraftiger Hilfe. Immer wie- 
der haben Politiker wie Willy Brandt, Co• 
razon Aquino und Jesse Jackson zu 
einem ״neuen Marshall Plan" aufgerufen, 
der der Dritten Welt, dem Nahen Osten 
Oder anderen Bedurftigen auf die Heine 
helfen solle. Die Organisatoren der Herb 
ner Jubilaumskonferenz wollen nun die 
Lehren des Marshall-Plans sogar fur die 
BekMmpfung der ״schlimmsten Plage der 
Gegenwart" nutzen und in einem der vier 
Arbeitskreise ,,eine internationalo Ant- 
wort auf Aids" suchen. AP 

tion als SohlUssel zum wirtschaftlichen 
Erfolg in der Zukunft Mehrere Universi- 
taten, etliche private Forschungsinstitute 
und Eliteschulen arbeiten in Lyon eng 
mit der Wirtschaft zusammen. In sojje• 
nannten ״Technopolen" finden junge Fir• 
mengrunder Beistand und gunstige Start■ 
bedingungen,

Viele entpuppen sieh in wenigen Jah• 
ren zu bedeutenden Unternehmen, Eln 
Beispiel fur eine kometenhafte Entwick- 
lung ist die 1978 von drei Masehinenbau- 
Studenten gegrundete CN-Industrie in 
Villeurbane bei Lyon. Die Firma entwik- 
keit und verkauft Programme fiir compu• 
tergesteuerte Metall-Frasen, Die drei Fir• 
mengrunder beschaftigen heute 57 Mitar- 
baiter im Durchschnittsalter von 28 Jah- 
ren. Als ״Beobachtungsstand" haben sie 
schon bei der Griindung eine Filiale in 
den USA aufgemacht, um technisehe 
Neuheiten aus Amerika schnell liber den 
Atlantik zu holen. Solche dynamischen 
Firmen sind eines Tages sichere Klienten 
von Finanzierungsinstituten wie der jetzt 
gegrundeten ״Flnanciero de Lyon".

Mil 65 Banken, davon elf auslandische, 
ist Lyon ohnehin ein traditionel! bedeu- 
tender Finanzplatz, So hat die Dresdner 
Bank 1980 vor der Verstaatlichung das 
Traditlonsbankhaus ״Veuve Morins 
Pons" erworben und nach eigenen Anga- 
ben die Bilanzsumme auf gut 1,5 Milliar- 
den Mark verdoppelt, Internationale Zu- 
sammenarbeit strebt auch der Regional- 
chef der hier gegrundeten Credit Lyon- 
nais, Patrick Bertrand, an. Er bereitet ge- 
rade eine erste internatlonale Anleihe 
der Region ״Rhone-Alpes vor, Sie soil 
spater in Lyon, Genf und Luxemburg no- 
tiert werden. dpa

JUli —. -

in Zahlungsnot
Eine Woche vor Beginn des Weltwirt- 

schaftsgipfels in Vencdig hat Afrika 
einen neuen Notruf an die sieben wich- 
tigsten, Industriestaaten ausgesandt. Die 
Elfenbeinkuste, deren wirtschaftliches 
und polltisches Gewicht fur gang 
Schwarzafrika von Bedeutung ist, kann 
seine Ausiandsschulden nicht mehr be* 
gleichen. Dramatisch ist dies vor allem, 
da dieses Land bislang als das prosperie- 
rendste des Schwarzen !Continents gait 
und wegen seiner wirtschaftlichen Lei• 
stungen von seinen Glaubigern boson• 
ders geschatzt wurde.

In Bankenkrelsen wird darauf verwie■ 
sen, daB sich die Finanzlage des afrikani- 
schen Landes bereits soil Beginn des 
Jahres deutlich verschlechtert babe, Im 
Mai seien dann erstmals Zahlungstermi- 
ne fiir die Schuldentilgung nicht einge- 
halten worden. Es wird damit gerechnet, 
daB die Elfenbeinkuste bis Ende 1988 
nicht in der Lage sein wird, ihren Zah- 
lungsverpflichtungen nachzukommen.

Die Warnsignale aus AErika wurden be- 
gleitet durch drastische Riickstellungen 
amerikanischer Banken fur Kredite an 
Dritte-Welt-LBnder, Die Citicorp und die 
Chase Manhattan legten in wenigen Ta- 
gen Milliardenbetrage zuriick.

Die Elfenbeinkuste, deren Auslandsver■ 
schuldung auf acht Milliarden Dollar ge• 
schatzt wird, ist weltweit dor grBBte Ka• 
kaoproduzent und drittgroBter bei Kaffee, 
Die ״Finanznot" des schwarzafrikani- 
schen Staates ist einmalig in dor 26jahri• 
gen Geschichte seit seiner Unabhangig• 
keit, Das Land ist gepragt von einer bei• 
spielhaften politischen StabiUtat unter 
Fiihrung seines Prasidenten Felix Hou- 
phouet-Boigny, Nach den ״goldenen 70er 
Jahren" begann 1085 der drastische Ver- 
fall der Rohstoffpreise fur die wichtigsten 
Agrarprodukte und der gleichzeitige 
Kurseinbruch des Dollar, Seit mehr als 
einem Jahr wird der Staatsprasident 
nicht mudo, auf die unglucksolige Rolle 
internationaler Spqkulanten hinzuweisen, 
die an den beiden Pfeilern der Wirtschaft 
des Landes — Kako und Kaffee — Hit 
loin.

Derzeit bemuht sich eine Delegation 
des IWF zusammen mit der Regierung 
der Elfenbeinkuste, einen Ausweg aus 
der Misere zu linden. Nach Auffassung 
von Experten gibt es drei mogliche Lo■ 
sungen, die dem Land aus der Notlage 
heraushelfen kttnnten. Die erste — wenig 
wahrscheinliche — besteht in der voll- 
kommenon Ruckzahlungsverweigerung, 
Die zweite waron neue Kredite. Die dm 
te, die als die naheliegendste angesehen 
wird, heiflt Umschuldung odor besser ge- 
sagt: die Umschuldung der Umschuldung. 
Trotz des Desasters hat Houphouet-Boig- 
ny der Mut nicht verlasson: ״Verzagtheit 
ist keino ivorische Tugend.'‘ AFP

US־Rentner werden 
als Banker aktiv

Amerikanische Rentner lassen sich 
 -f daa geseilschattUche Abstell״« la■״״
gleis schieben. Ganz im Gegenteil, sie 11״ 
ben sich langst als machtige, standig 
wachsende Verbrauchergruppe erkannt 
und schon vor einigen Jahren eine Rent■ 
nervereinigung gegrundet, um ihre eige• 
nen Interessen zu schutzen.

Mit Krankenkostenzusatzversicherun- 
gen, Investmentfonds und dem groBten 
Arzneimittelversandhaus der USA bietet 
die ״Amerikanische Vereinigung der Ru• 
hestandler" (AARP) mit einem Jahres• 
budget von 180 Millionen Dollar ihren 
rund 25 Millionen Mitgliedern bereits 
einen umfangreichen Service. Besonders 
das Geldgeschaft scheint bei den Rent• 
nern auf groBe Zustimmung zu stoBen: In 
weniger als drei Jahren investierten 
mehr als 300 000 Mitglieder knapp vier 
Milliarden Dollar indie AARP-verwalte- 
ten Investmentfonds.

Der neueste Renter-Coup ist die Grun- 
dung einer gemeinnutzigen Kreditgenos■ 
senschaft (credit union), die nicht nur 
gunstige Kreditkarten ausstellt, sondern 
auBerdem Giro- und Sparkonten mit ho• 
hen Zinsen anbietet, Mit wenig Publicity 
ging das Genehmigungsverfahren im 
April liber die Buhne, die Probephase soli 
noch in diesem Jahr abgeschlossen wer• 
den. Von 1988 an steht die Genossen- 
schaft dann alien Vereinsmitgliedern of- 
fen. Schon jetzt sind 25 Millionen Men- 
schen mitgliedsberechtigt, Der Finanz- 
chef der Organisation, Cyril Brickfield 
(69), rechnet in den niichsten vier Jahren 
mil neun Millionen weiteren Mitgliedern.

Obwohl die □enossenschaft Kredite 
 Iler Art, etwa fiir ein neues Haus Oder״
fur einen Wagen, vergeben kann, rechnet 
die Vereinigung, deren Mitglieder alle 
liber 50 Jahre alt sein mussen, vor allem 
mil einem besonderen Interesse an den 
gutverzinsten Sparkonten. Aber auch die 
angebotone Kreditkarte wird weitere Ru- 
hestandler anziehen, denn viele alte Men• 
schen kommen wegen ihrer geringen 
Rente fiir eine Kreditkarte der herkomm• 
lichen Institute nicht in Frage. dpa
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Schmerzliche Erinnerungen an die ermordeten Flatows

Von Volker Kluge, Leiter der Sportredaktion des FDJ-Zentral- 
organs "Junge Welt" und Prasidiumsmitglled des Nationalen

- Olympischen ■Komitees der DDR

: Mit Bezug auf die diesjahrige 750-Jahr-Feier
Berlins erinnerte das FDJ-Zentralorgan "Junge 
Welt" an zwei zu ihrer Zeit uberragende Ber-

: liner Turner, die bei den I. Olympischen Spin-
len 1896 in Athen zusammen sechs Medaillen ge- 
wannen: Alfred Flatow, geboren am 3. Oktober 
1869, und dessen Cousin Felix Gustav Flatow, 
geboren am 7. Januar 1875. Weil sie Juden wa- 
ren, wurden beide von den Nationalsozialisten

! verfolgt, inhaftiert und im KZ ermordet, Mit
Genehmigung des Autors nachstehend - leicht ge- 
kUrzt - der eindrucksvol 1e Bericht uber den 
Leidensweg der beiden Olympioniken.

Frau Chlatkova vom Dokumentationszentrum Terezin, fruher 

Theresienstadt, ist so 1iebenswurdig, fur uns in ihren Un- 

terlagen nachzuforschen. In der Kartei der aus Deutschland 

deportierten Juden kommt der Name Flatow 23111a! vor, und 

der Olympiasieger mit dem Vornamen Alfred 1st bald gefunden. 

DaB er mit dem Transport "1/71-8230" ins KZ Theresienstadt 

' gebracht wurde, erfahren wir. Die Zugnummer suchend, wissen 

: wir bald Abfahrtszeit in Berlin und Ankunft im Bbhmischen.

Die Burokratie der faschistischen Henker erlaubt es auch, 

! Auskunft Uber den Verbleib der Reisenden zu geben. Von 1021 

i kamen 955 in der KZ-Festung um.

Der Name von Felix Flatow steht in der Liste der Hollander, 

■ well er, Alfreds Cousin, die Zeichen der Zeit schneller er- 

kannte, 1933 kurz entschlossen emigrierte. Vom Krieg einge- 

holt, nahm die SS ihm sein letztes kleines "Privileg". Einer 

der zwei noch heute in der Festung Breda einsitzenden SS- 

Mbrder teilte ihm, zur Kommandantur nach Den Haag befohlen, 

; mit, daB der Olympionike fortan nicht mehr als "verdienst- 

voller Jude" eingestuft sei, demzufolge wie alle anderen 

' den gelben Sechs-Eck-Stern zu tragen habe. Wieder floh Fla-

tow, diesmal in die Walder um Driebergen, wo ihn und seine 

' Familie Silvester 1943 die SS ergriff und ins Lager Wester-



bork einlieferte. Mit dem Zug "XXIV/4-202" langten sie in 

fh“ere?ienstadt”an'. Trau Chlatkovas Dokumentation vermeldet, 

daB von den 809 Deportierten 713 dort umkamen.

Ob wir nicht Flatows Grab sehen mochten, fragt sie uns zu 

unserer Verbluffung, bald darauf zwischen den Sandstein- 

! platten suchend, deren 4000 auf dem satten Rasen vor der 

1 KIeinen‘Festung Uber den Urnen ruhen. "Felix Gustav Flatow" 

 lesen wir in metallenen Lettern. Jedes Jahr am 8. Mai, so י

 erfahren wir, stehen an diesem und an alien anderen Grabern ׳

; Pioniere, legen Blumen nieder, immer, wenn sich die Be- 

j freiung des Lagers durch die Rote Armee jahrt. Zufall, ge- 

; rade vor Flatows erhalten gebliebenem Grab zu sein, wohl 

well er dem Tod bis 1945 trotzte.

Alfred Flatows Grab ist der durchs heutige Terezin flieBende 

Eger, in den die SS im November 1944 aus Angst vor Ent- 

deckung die bis dahin in Festungskasematten lagernde Asche 

von 30 000 umgebrachten Haftlingen werfen lieB. Vier Tage 

hatten 200 Eingekerkerte mit der Beseitigung der Beweise 

zu tun, wahrend im Ausland Fi1maufnahmen aus dem "Reichs- 

altersheim" Theresienstadt gezeigt wurden, um aufkommende Ge- 

ruchte uberden gigantischen Massenmord zu beschwichtigen. :

- Sogar "Kaffeehaus" und "Kinderkr.ippe״ wurden deshalb durch 

‘ die SS eingerichtet, die Befehle wie diesen ausgab: "Arbeits- 

* zentrale an Mannerkaserne A II. Betrifft: Fi1maufnahmen.

Morgen 19,d.M. werden 1800 Leute im Dratschitzer Kessel als 

' Publikum bei einer Kabarett-Vorstel1ung gefilmt." Mitten in 

' den Dreharbeiten ging ein Transport von 7500 Juden nach

Auschwitz, kurz danach endeten dort auch Szenarist und Ka-

, meramanner des Films.

Berlin (West), FasanenstraBe, unweit vom Bahnhof Zoo. Der 

hilfsbereite Herr Grell in der Oberfinanzdirektion verwal- 

tet im fiinften Stock die letzten schriftl ichen Hinterlassen- 

schaften von uber 70 000 offiziell als "abgeschoben" be- 

zeichneten Berlinern judischen Glaubens. Bald ist die Mappe

des Alfred.Flatow, auf der Pappe zudem den aufgezwungenen

BBi
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beginnend bei der Gestapo-"Verfugung" vom 1.9.1942, wonach 

das gesamte Vermogen des "Reichsfeindes" Alfred "Israel" 

Flatow ,eingezogen wird, endend mit der Anweisung der "Ver- 

mogensverwertungsstel1e" vom 17.11.1944, der Berliner Be- 

wag, 12,16 Reichsmark auszuzahlen, da der Jude Flatow sei- 

ne Gebuhr fur den Stromverbrauch des letzten Quartals von 

1942 nicht hatte begleichen konnen. Auf der der Akte ein- 

liegenden Karteikarte ist die Verschleppung vermerkt3" ־־. 

gr. Alterstransport v. 3.10,1942" - Flatows 73. Geburtstag. 

Er hatte nur noch 86 Tage zu leben.

NOK-Prasidialkommission Olympia nahm Arbeit auf

Die mit den Vizeprasidenten Dr. Claus Hess, Prof. Dr.August 

Kirsch und Fritz Wagnerberger, den Chefs de Mission Heinz 

Fallak (Sommer) und Walther Troger (Winter) und dem Aktiven- 

sprecher Ulrich Eicke besetzte Prasidialkommission Olympia- 

Vorbereitung des Nationalen Olympischen Komitees fur Deutsch 

land versammelte sich - mit Ausnahme des auf einer Auslands- 

reise befindlichen August Kirsch - am 12. Januar in Frank- 

furt (Main) zu ihrer konstituierenden Sitzung. Zum Arbeits- 

gebiet der Kommission gehoren unterschiedliche Sachbereiche 

organ!satorischer und sportfachlicher Art sowie die Delega- 

tion und Kontrolle von Einzelaufgaben ,

Am 13. Januar konstituierte sich der AusschuB fur Bekleidung 

und AusrUstung der bundesdeutschen Olympiamannschaften flir 

Calgary und Seoul. Seine Mitglieder sind Ilse Bechthold, 

Ruth Keszegh, Heinz Krecek, Leo Lickes, Gertrud Ritter, 

Walther Troger und Otto Wanner.

Ulrike Meyfarth heiratet am 9. Februar

Ober 500 Gaste aus dem Sport, der Politik, Wirtschaft und 

Kultur werden am 8. Februar in KBln beim Polterabend von 

Ulrike Meyfarth erwartet. Die Hochsprung-Olympiasiegerin 

von MUnchen 1972 und Los Angeles 1984 heiratet am folgenden 

Tag den 35jahrigen Kolner Wirtschaftsanwalt Roland Nasse,



DDR feiert ״ihre״ Sportier im 1< click tiv//?3
Nur Kreuz stiehlt den Assen die Schau

OST-BERLIN (AI>) Die DDR-Olym- 
pia-Veteranen von 1986 sangen auf der 
Buhne das Motto der Festveranstaltung, 
,,Titel, Medaillen noch und noch, unsere 
Sportier des Jahres leben hoch“,jsrklang 
es in der Sporthalle des Ost-Berliner 
Sport• und Erholungszentrums, Es war 
kein Zufall, daB gerade die ersten 
Olympioniken bei der Ehrung der DDR• 
Sportier des Jahres 1986 am Samstag- 
nachmittag zum kollektiven Gratulan- 
ten wurden. Mit ihren Medaillen in 
Cortina d’Ampezzo und Melbourne hat- 
ten sie vor drei Jahrzehnten kraftig dazu 
beigetragen, die DDR auf internationa- 
lem Parkett salonffihiger zu machen. 
Von ihren Nachfolgern-wird 30 Jahre 
spater dasselbe erwartet: sportliche Lei- 
stung als Ausdruck der uberlegenheit 
des sozialistischen Systems,

Wahrend im Westen Kommerz und 
Medienrummel das Bild von Sportier- 
wahlen bestimmen, ist es bei gleicharti- 
gen Veranstaltungen im Osten die Poli• 
tik. Nicht die ungemein natiirliche 
Leichtathletik-Doppeleuropameisterin 
von Stuttgart, Heike Drechsler, oder 
Olaf Ludwig, der Sieger der Rad-Frie■ 
densfahrt, als die ״Sportier des Jahres" 
waren die Stars der sozialistischen 
Sport-Show, sondern SED-Politburomit- 
glied Egon Krenz. Der Kronprinz von 
Staats-und Parteichef Erich Honecker 
gilt auch als der starke Mann im DDR• 
Sport. Fur die Festveranstalter, die 
Jugendzeitung ״Junge Welt", brachte es 
deren Chefredakteur Hans-Dieter 
Schutt auf den Punkt, Die Spitzenlei• 
stungen dec DDR-Athleten sehe er in 
Zusammenhang mit der ״Festigung 
kommunistischer Charakterzuge". Und 
jede der mehr als zwel Millionen bei der 
groBten Wahl dieser Art eingegangenen

Stimmen sei ״ein Bekenntnis zur Par- 
tei“.

Aber auch ein Bekenntnis zu mehr 
 -Unterhaltung und Ofl'nung nach au״
Ben“ konnten die westlichen Beobachter 
im Glaspalast an der Leninallee regi■׳ 
strieren. Noch nie zuvor hatte es bei der ; 
Sportlerkur ein so ausgedehntes und 
spektakulares Rahmenprogramm gege- 
ben. Erstmals ubertrug das Ferns ehen 
direkt das Auszeichnungsfest, In westli• 
ahem ,Stil wurde gar eine Konferenz- 
schaltung zu den H'allenschwimm-Mei- 
sterschaften des Landes in Rostock 
hergestellt, um die Mitglieder der Frau- 
en-Nationalmannschaft in besonderer 
Weise zu ehren, Hinter den FuBball- 
Junioreneuropameistern hatten sie in 
der Teamwertung den zweiten Platz 
belegt,

Der Ehrengast Ram entgegen sonsti- 
ger Gewohnheit diesmal nicht aus einem 
 sozialistischen Borderland“, sondern״
aus dem Westen; Stefan Flatow, ■der . 
Sohn des Turnolympiasiegers von 1806, ■. 
war extra aus Holland angereist,

Den groBten Applaus spendeten die 
300 geladenen Gaste allerdings dem 
blinden Geschwisterpaar Marita und 
Siegmund Turteltaube, die beide Spit- 
zenleistungen im Diskuswurf der Blin- 
den vollbracht haben, ״Turnvater Jahn 
hatte sigh gefreut", meinte ein Reporter. •; 
,,Im Westen ware so etwas night mog- 
heh, da steht doch alles im Schatten von 
Boris Becker", fugte er hinzu, Kein 
Personenkult hingegen im Ost-Berliner 
Sportzentrum: Sportasse von einst wie 
Roland Matthes, Gaby Seyfert, Kornelia 
Ender, Karin Janz, Hans-Georg Aschen- 
bach Oder Rosi Ackermann feierten mit 
den Stars von heute in trauter Runde.



5.3.1986 Bielefeld
Zw.3. 1986 Bonn

Zum ersten Mai steht mit Gisela 
Schwerdt eine Frau an-der Spitze 
sines bundesdeutsche'n FuBball- 
Proficlubs. Die.(58 Jahre alte 
Politikerin wind auf der Mit- 
gliederversanmiung einstimmig fur 
zwei Jahre zur Prasidentin des 
Zweitliga-Vereins Arminia Biele- 
fold gewahlt. Neben der ehema- 
ligen Burgermeisterin der Stadt 
Bielefeld gehort mit Ingelinde 
Poche-Blohm eine weitere Frau 
dem Vorstand an.

7.3.1986 Berlin (West)

Zwei Monate vor Ablauf des ersten 
Projekts nines Landessportbun- 
des. Sportlehrern fiber Arbeits- 
beschaffungsmaBpahmen (ABM) der 
Bundesanstalt/fQr Arbeit eine 
Beschaftigupg in Sportvereinen zu 
ermoglichen, ist die Fortfuhrung 
des Projdkts noch ungewiB. tandes- 
arbeiWamt und Senat von Berlin 
proven, ob das 1,6 Millionen- 
Mark-Projekt vorerst urn ein Jahr 
verlBngert werden kann. Fur die 
cnit rfpm 1.5.1985 in Vereinpn und 

Die SPD-Bundestagsfraktion setzt 
sich gegenuber dem Deutschen 
Turnerbund dafur ein, eine post- 
home Ehrung fiir Alfred Flatow aus 
AnlaB der Feiern zur 175. Wieder- 
kehr der Grundung des Turnplatzes 
in der Hasenheide in Berlin vorzu- 
nehmen. Der judische Sportier 
Alfred Flatow war der erste deut- 
sche Turn-Olympiasieger bei den 
Spielen von 1896. 1933 wurde er 
genotigt, nach 46-jahriger Mit- 
gliedschaft aus der Berliner 
Turnerschaft auszutreten. An 28. 
Dezember 1942 wurde er im Ron- 
zentrationslager Theresienstadt 
von der Hitler-Diktatur ermordet. 
line posthume Ehrung fiir Alfred 
Flatow wurde nach Auffassung der 
SPD auch international eine hohe 
Symbolkraft haben und als mora- 
lische Wiedergutmachung fur alle 
Sportier angesehen werden konnen, 
die Opfer der faschistischen 
Gewaltherrschaft geworden sind. 
Der Vorschlag findet in den ver- 
schiedensten sportpolitischen 
Bereichen positive Resonanz.

seine groBen Anstrengungen auch 
Wieder auf diese Disziplin aus- 
dehnen, urn bel becjetftenden inter- 
nationalen Wettkampfen noch mehr 
Medaillen getfinnen zu konnen.

18.3.1986 Colorado Springs /USA

Das NOK der USA (USOC) spricht 
sich mil aller Deutlichkeit gegen 
offene Olympische Spnrie mit 
Profisportlern aus./USOC-Prasi- 
dent Robert Helmick erklart dazu: 
"Die Olympischen Spiele sollen 
kein weitererTunwelplatz fur 
Prof is wenden. Millionen Ameri- 
kaner unterstutzen den Amateur- 
sport und das USOC mit hartver- 
dienten Dollars und eigenem Enga- 
gement, well sie an den olympi- 
schen Geist und den Amateursport 
glauben1•1.

25.3.1986 Berlin.(West)

Neun Spleltage vor SaisonschluB
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Hajo Bernett

Alfred Flatow
Vom Olympiasieger zum ”Reichsfeind”

Im "Historikerstreit" des vergangenen Jahres gerlet die Singularltat der national- 
soziallstlsohen Gewaltverbreohen In die offentllche Diskussion. So mancher Zeltge- 
nosse wltterte die wlllkommene Gelegenheit, selnen Anted an der historischen 
Sohuld zu relatlvieren. Daher war es nioht unproblematlsch, gerade 1988 an eine 
fast vergessene Schreckenstat zu erinnern: an die Totung des jQdischen Turners 
Alfred Flatow, der 90 Jahre zuvor die ersten Olympiasiege fur Deutschland errungen 
hatto. Da die Leldensgeschlchte der !udischen Turner und Sportier noch nioht ge- 
schrieben warden 1st, bedurfte es langwieriger Recherchen, um das ganze AusmaB 
der Barbarel zutage zu ffirdern.

Um die Jahrhundertwende war Alfred Flatow einer der namhaftesten deutschen 
Turner. Seine Erfolge und Verdienste sind Oberliefert, aber von selnem Prlvatleben 
wissen wlr wenig. Er wurde am 8. Oktober• 1869 Im preuBlsohen Danzig geboren. 
Seit selnem 8. Lebensjahr war er Mitglled in elnem Vereln der Deutschen 
Turnerschaft (DT). Warum er als Achtzehnjahrlger Danzig verlieB und nach Berlin 
Ubersfedelte, 1st nioht bekannt. Oort trat er 1887 in die Berliner Turnerschaft ein, 
der er bls 1933 angehfirte. 1890 legte Alfred Flatow die staatliche Turnlehrerprufung 
ab, "aus Liebhaberel", wie es helBt. Damals war er der jungste Turnlehrer 
Deutschlands, aber er hat diesen Beruf nie ausgefibt. Aufgrund seiner Schulbildung 
dlente er als frelwilllger "Elnjfihriger" von 1893 bls 1894 belm 66. PreuBlsohen 
Infanterie-Regiment In Magdeburg.

1888 begann Alfred Flatow seine Laufbahn als Wettkampf-Turner. 1894 belegte er 
belm Deutschen Turnfest In Breslau den 20. Platz Im Einzelwetturnen. Am Rande 
des Pastes wurde cine antisemitlsche Kundgebung veranstaltet, die sich gegen die 
angebliche "Verjudung" der Turnerschaft richtete.
Als die DT 1895 zum Itallenischen Bundesturnfest elngeladen wurde, delegierte sie 
elne Berliner Auswahl, der auch Alfred Flatow angehfirte. Die Mannsohaft relste 
mlt Unterstutzung der PreuBlsohen Regierung nach Rom, wo die deutschen Turner 
Ihre Oberlegenheit an Kraft und Eleganz demonstrlerten. Alfred Flatow wurde 2. 

Sieger Im Zwblfkampf. Da er eine gewandte Feder schrieb, erhlelt er von elner 
Berliner Zeltung den Auftrag, uber das Bundesturnfest zu beriohten.
Mlt den ersten Olympischen Spielen der Neuzelt Im Jahre 1896 errreiohte Flatows 
turnerische Karriere elnen Hfihepunkt. Da die DT nioht gewlllt war, sich offlziell zu 
betelllgen, ergriff Dr. Willibald Gebhardt, der Schriftffihrer des deutschen Komltees, 
die Initiative. Er lud zehn Berliner Turner eln, die sich Im Fruhjahr der Offentliohkelt 
vorstellten und Im Kroll-Saal auBerordentliche Lelstungen an Reck und Barren bo-

ten. Da die Berliner 
"deutsche Turner" : 
und mehrfaoher Deu 
Am 28. Mfirz 1898 
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aritat der national• 
 •mancher Zeltge ׳0
1 der hlstorlschen 
•ade 1986 an eine 
jijdlschen Turners 
itschland errungen 
lor noch nicht ge- 
las ganze AusmaB

ten. Da die Berliner nicht die DT reprflsentieren konnten, traten sie in Athen als 
"deutsche Turner" auf. Die Verantwortung lag bel Fritz Hofmann, Turnfestsieger 
und mehrfacher Deutscher Meister uber 100 Yards.
Am 28. Mflrz 1898 begannen im neu errlchteten Panathenlischen Stadion die 
Turnwettkampfe an Reck und Barren. Im Vergleich mit der grlechischen Rlege or- 
wlesen sich die 10 Berliner als die Ciberlegenen Barrenturner. Indem man die 
deutsche Mannschaft zum Sieger erkiarte, wurde unter Belfall die Relchsflagge 
gehiBt. Alfred Flatow hatte seine erste Olymplamedallle gewonnen. Bel dem nach- 
folgenden Reckturnen blieb die deutsche Vertretung ohne Gegner, Sle zeigte 
wlederum ausgezeichnete Leistungen und wurde zum Sieger ausgerufen. Am 29. 
Marz beteiligten sich 18 Turner am Elnzelkampf am Barren. Jeder durfte Innerhalb 
von zwei Minuten eine belleblge □bung vorfuhren, "Als Sieger wird erklflrt der 
hervorragende deutsche Turner Flatow", hlefl es Im amtllchen Berlcht. Abermals 
wurde die schwarz-welB״rote Flagge gehiBt und von den Zuschauern mit Belfall 
gegrOBt. Wenlga Stunden spater trat Mannschaftsfuhrer Fritz Hofmann zum Ent• 
scheidungslauf uber 100 Meter an, In dem er von dem Amerlkaner Burke knapp 
geschlagen wurde.
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Alfred Flatow urn 1908. Ausschnltt aus elnam Doppelpor- 
trat ■us dBm Besltz von F, Plnczowir. Fotograf: Adolph 
TeppBr, Berlln-SchOneberg, Hauptstr. 22.
Quelle: Maccabi World Union - Pierre Gildisgame 
Maccabi Museum.
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Wenn man vom Alleingang der deutschen Mannschaft am Reck absieht, wurde 
Alfred llatow also doppelter Olympiasleger, ausgezeichnet mil Medallion und 
Lorbeerzweigen aus dem heiligen Hain von Olympia. Den deutschen Siegern 
wurde sine welters Auszelchnung zutell, indem die Grlechlsche Turnerschaft sie zu 
Ehrenmitgliedern ernannte.
Da die DT die junge Olympische Bewegung mit Verachtung strafte und die Erfolge 
der wllden" Riege verschwieg, wurde den heimkehrenden Siegern kein offlzieller 
Empfang zuteil. Alfred Flatows Siegesfreude trubte slch, als der DT-Vorsltzende 
Dr. Ferdinand Goetz es fur richtig hielt, einem "gewlssen Flatau" (sic) Offentlich 
vorzuwerfen, In Athen als ״Konfektionar" Geschafte gemacht zu haben. Unterstutzt 
vom Brandenburger Turntag und von einem narnhaften judischen Burger, frat 
Flatow dieser Verleumdung mit der Versicherung entgegen, niemals im Textilge- 
schaft tatig gewesen zu sein. Der antl-jOdisch eingestellte Tumkrels Deutsch- 
Osterreich interpretierte die Auslassungen des Vorsitzenden als Antlsemitismus 
von dem der liberals Goetz jedoch wait entfernt war.
Alfred Flatow war nicht nur als Geritturner, sondern auch als ״Volksturner" erfolg- 
retch. 1885 lief er die 200 Meter in 25 Sekunden, und als DreiBigjfihrlger erreichte 
er 1,70 m im Hochsprung. So kam er zu mehreren Siegen im gemischten Mehr- 
kampf. Erne Fotografie von 1891 zelgt den vielseitigen Mann beim "Drelbeinlauf" 
der damals in Berlin popular war.
In seiner Oberzeugung vom Beitrag des Turnens zur asthetlschen Blldung veran- 
Mte Flatow 1900 die Erprobung sines Funfkampfes, bestehend aus Gewlchtheben 
SteinstoBen, Hochsprung, Stabweitsprung und 150-m-Lauf. Auf seinen Vorschlaa 
geht auch eln gemischter Siebenkampf zuruck, bestehend aus 4 turnerischen und 
3 athletischen Ubungen.
Den zweiten Hdhepunkt seiner turnerischen Laufbahn hat Alfred Flatow nach el• 
gener Aussage mlndestens ebenso hoch eingeschitzt wle die olymplschen Ehren: 
den Sieg Im Sechskampf belm Deutschen Turnfest In Hamburg 1898. Zweiter wurde 
der Berliner Karl Schumann, der in Athen das Pferdturnen und den Ringkampf ge- 
wonnen hatte. Bel der Schluflfeier am 27. Jull erhielt Alfred Flatow unter brau- 
senden Gut-Heil-Rufen den Eichenkranz und das Diplom aus der Hand des 

orsitzenden, der ihn zwei Jahre zuvor innerlich verletzt hatte. Scharfmacher in 
der FOhrung des Turnkreises Deutsch-Osterreich nahmen Flatows Sieg zum AnlaB 
abermals ein verjudetes" Turnfest anzuprangern.
Am Ends seiner aktiven Karriere widmete sich Alfred Flatow in zunehmendem Ma0e 
der Arbeit in dsr Berliner Turnerschaft (BT). 1900 Obernahm er das Amt des stell- 
vertretenden OberturnwarIs. Er war bestrebt, sein Kbnnen der Jugend zu vermltteln 
und verfaBte zu diesem Zweck eine Reihe methodlscher Schrlften, die im Anhang 
aufgefuhrt Sind. Ein Exemplar seiner ersten Veroffentlichung von 1901 wurde der 
DT "ehrfurchtsvoll zugeelgnet”. Alfred Flatow verband die Sachkenntnis mit einer 
laealistischen Gesinnung, die slch nicht In der herkdmmlichen turnerischen Auffas- 
sung erschOpftB. Ein Zitat aus der Festschrift der BT von 1913 moge dafiir als 
Betspiel dlenen:
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■Auch der Tut no re I von haute gilt die Erwitbung von Kraft, Gewandtheit, Mut und Gb- 
sundheit nlcht als Endzweck, sondarn sie betraohtet den Basta diaser Eigenschaften als 
unariaBlioh# Voraussetzung, um uberall im Laban eine raloha monschliohe Tfitlgkait ent- 
fallen zu kfinnan," (S.103)

In seiner bemerkenswerten Belesenheit berlef er sich auf den Altertumsforscher 
Adolf Furtwangler, um dis "Euexia" zu erklfiren, dan gymnastisch zu fordernden 
"Zustand des vollkommensten Wohlseins des Korpers" (S. 105). __
Das schbnste Geschenk zur Feier Ihres BOjflhrigen Bestehens hatte die BT elner 
Idee Alfred Flatows zu verdanken. Da sle vornehmlich vom burgerlichen Mlttelstand 
getragen wurde, vermlBte die DT die Anerkennung der gesellschaftllchen Ober- 
sohicht. In dlesem BewuBtseln initiierte Alfred Flatow eine Umfrage bal "gelstlg 
hervorragenden Mannern”, um ihr Urteil uber den "erzleherischen, kulturellen und 
kbrperblldenden Wert des Turnens" zu erbltten. Die Reaktlon der Befragten war 
erstaunlich■ Unter den 27 Persdnllchkelten, die eine uberwlegend positive Stel- 
lungnahme abgaben, waren Autorltfiten wle du Bois-Reymond, Ernst Haeckel, Paul 
Heysa, Gustav Kerschensteiner, Emil von Schenckendorff, Siegfried Wagner u.a.m. 
Die Zusammenfassung dleser Urtelle unter dem Tltel "Uber den Wert des 
deutschen Turnens" 1st heute eine sportgeschichtliche Quelle ersten Ranges.
Ober Alfred Flatows berufliche Tatigkcit slnd wir nur andeutungsweise unterrichtet. 
Die Fachrichtung seiner kaufmannlschen Ausbildung 1st nicht bekannt. Nach el- 
genen Worten muBte er seine "geschfiftliche Stellung" wegen der Teilnahme an 
den Olympischen Spielen vorQbergehend aufgeben. In den drelBiger Jahren han- 
delta er mlt Fahrrfldern und Ersatzteilen, Er lebte mehr als drel Jahrzehnte In einem 
alien Haus in der AlexandrlnenstraBe. Nach Auskunft elnes Besuchers waren die 
Wande des Wohnzimmers mlt Urkunden und Krfinzen geschmuckt. Im Jahre der 
"Reichskrlstallnacht" registrlerte die Volkszahlung Flatows Wohnsitz in der Lands- 
huter StraBe In Schaneberg. Er tellte die Wohnung mlt Else (geb. 1878) und 

Margarete Flatow (geb. 1883).

Das Jahr 1933 wurde auch fur Alfred Flatow zur Schlcksalswende. Er war sell 46 
Jahren Mitglled der Berliner Turnerschaft von 1863, des grOBten Vereins der DT. 
Jetzt wurde die Fuhrung dieses Tradltlonsvereins von Innen her gesprengt. Ein 
ehemallger Angehoriger der Brigade Ehrhardt, des rechtsradikalen Freikorps, rief 
am 18. April einige "eiserne BT-Manner" zusammen, die "unter dem Hitler-Schwur 
die Geschlcke der BT rucksichtslos in die Hflnde nahmen, um diese einem natio- 
nalen deutschen BT-Fuhrer autoritatlv In die Hand zu geben." Die "Elsernen" ge- 
lobten zu kflmpfen, "bis der letzte judisch-marxistlsche Mann am Boden liegt." Mlt 
ihrer Schutzenhllfe gelangte ein Nationalsozlalist an die Spitze des Vereins: Rupert 
Naumann, Chefredakteur der Nachrlchtenagentur "Volkssport und Leibeserzle• 
hung". Als judische Amtsinhaber zum Rucktrltt gedrflngt wurden, lleB man sle nlcht 
sang- und klanglos gehon; so widmete man dem scheldenden Jugendwart H.O. 
Ladewig elnen Ehren-Turnabend. Die polltlsch radikalen Krafte setzten sich durch. 
Zu Hitlers Geburtstag am 20. April veranstalteten sie eine Feier und ubermittelten
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dem "deutschen Fuhrer" im Namen der 5000 BT-Mitglieder telegrafisch ihre 
"ehrerbietigsten GlOckwunsche".
Aber die Judenverfolgung nahm noch scharfere Forman an. Ohne Notigung von 
irgendeiner Selte beschloB der HauptausschuB der DT Anfang April in Stuttgart, den 
"Arier-Paragraphen" einzufOhren. Er verpfllchtete die Versine, ״alls jadischen Mit• 
glieder aus ihren Relhen auszuscheiden", auch die halbjOdischen. Damlt wurde das 
Toleranzprinzip der llberalen Turnerschaft auBer Kraft gesetzt. Die dsterreichischen 
Rassisten triumphierten und beglOckwOnschten den HauptausschuB zu seiner Ent- 
scheidung. Ohne die fbrmliche Satzungsanderung durch den Deutschen Turntag 
abzuwarten, forderte Edmund Neuendorff, der neue Fuhrer der DT, den Vollzug des 
Arierparagraphen bis zum Beginn des Deutschen Turnfestes in Stuttgart.
Diesem illegalen Diktat folgten die Vereine nur zdgernd. Unter den 80 jtJdischen 
Mitgliedern der BT waren verdiente Turnwarte wie Alfred Flatow, K. Simon, S. 
Ephraim, K. Liebenthal und H.C, Ladewig, prominents Gelehrte wie Fritz und Paul 
StraBmann. Diese treuen TumbrOder vermochte der Vereinsfuhrer nicht ohne 
welteres zu opfern, da er mit dem Widerspruch in einigen Abteilungen rechnen 
muflte. Er wandte, sich an Neuendorff, der inzwischen die Leitung der DT an den 
ReichssportfOhrer abgetreten hatte, mit der Bitte urn eine KompromiBlflsung. Aber 
der humanistisch gebildete Neuendorff blieb hart, obgleich er Alfred Flatow und 
andere judische BT-Mitglieder personlich kannte und schfltzte, Daraufhin ver- 
schlckte Naumann an die noch verbllebenen judischen Turner eine Aufforderung 
zum ״freiwilligen’ Austritt. So erhielt Alfred Flatow am 18, Oktober 1933 die Mittei- 
lung: "Es ist mir eine schmerzliche Angelegenhelt, Sie heute bitten zu mQssen, aus 
der Berliner Turnerschaft auszutreten”. Da er die geschichtllchen Zusammenhfinge 
kannte, muBte Naumann elnriumen: "Den Namen Flatow aus der BT auszutilgen, 
geht nicht, nicht elnmal aus der Geschichte der DT". Die floskelhaft verblomte 
Aufforderung mulJ Alfred Flatow tief getroffen haben. Er fOgte sich in das Unver■ 
meidliche, erkiarte schrlftllch seinen Austritt und setzte hinzu: "Ober meine elgenen 
Gedanken und Empflndungen bitte ich schwelgen zu diirfen
Aus den im Bundesarchiv vorliegenden Dokumenten ist der Vorgang so eindeutig 
zu rekonstruieren, daB sich die Frage nach der Verantwortung fast erubrigt. Es ist 
evident, daB die FOhrung der DT ohne zwingende Notwendigkeit die Durchsetzung 
des Arierparagraphen in seiner scharfsten Form angeordnet hat. Nach der 
VerkOndung der Nurnberger "Rassengesetze" erwies sich der rlgorose AusschluB 
sogenannter Halbjuden sogar als gesetzwidrig, so daB die Rechtsabteilung des 
Reichsbundes fur LeibesObungen die Entscheidung des Hauptausschusses der DT 
fOr ungultig erklaren muBte, Wie das Beispiel der BT zelgt, hat sich die DT-Fuhrung 
rOcksichtslos Ober die Bedenken einzalner Vereine hinweggesetzt. Die der DT an- 
gehdrenden judischen BQrger dachten und fOhlten national, Ihre Verbannung aus 
der Turnerschaft war der erste Schritt zur gesellschaftlichen Diskriminlerung. 
Mit dem AusschluB wurde Alfred Flatow der wertvollste Inhalt seines Lebens ge- 
nommen. Nach 46jflhriger Mitgliedschaft war er nicht mehr dazu bereit und Im- 
stande, sich einem judischen Turnverein anzuschlieBen. Er zog eln Daseln in der 
Einsamkeit vor.
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1938 fanden elnige beherzte Reporter den Weg zu ihm. Es war bekannt geworden, 
daB alls ehemaligen deutschen Olympiasieger als Ehrengfiste geladen warden 
sollten. Auf einer gedruckten Lisle des Organisatlonskomitees finden sich tatsach- 
Itch die Namen Alfred und Felix Flatow; aber as 1st ungewiB, ob Alfred die Einladung 
angenommen hat. 1964 wurde die Legends kolportiert, daB er sich wanige Wochen 
nach dem Besuch der Berliner Olympischen Spiels das Leben genommen habe,

1941 geriet der 72jahrige in die Maschinerie der ״Endlosung". Start seiner Aus- 
zeichnungen trug der einstige Olympiasleger nun den pollzellich vorgeschriebenen 
"Judenstern". Die Gestapo HeB Ihm eine VerfOgung zustellen, wonach sein Eigen• 
turn gemflB FOhrererlaB zur "Verwertung des Vermtigens von Relchsfeinden" zu- 
gunsten des Deutschen Reiches eingezogen wurde.
1942 war die Schonfrlst fur Alto und Gebrechliche offenbar abgelaufen. Die Anord- 
nung der Deportation blieb den Berlinern nicht verborgen. Flatows Freund Karl 
Schumann, zwelfacher Olympiasieger in Athen, alarmierte den Olympla-lnspekteur 
Christian Busch, der den ReichssportfOhrer urn Intervention bat. Nach Buschs Auf- 
zeichnungen wurde der Elnspruch jedoch schroff zuruckgewiesen.
Am 10. April 1942 schlug fur den "Reichsfeind" Alfred Flatow die Stunde des Ab- 
transports in das "Altersgetto" Thereslenstadt nfirdlich Prag. Die pedantische 
BuchfOhrung der Lagerverwaltung hat exakte Daten hinterlassen: Von den 1021 
Deportierten des Transports Nummer 1/71-8230 blieben nur 66 am Leben. Insge- 
samt wurden 152 000 Personen In das jOdische "Reichsaltersheim" elngeliefert. 
34 000 starben dort, 86 000 muSten den Weg nach Auschwitz antreten, wo nur 
2000 uberlebten.
Ungeachtet seiner Dezimlerungsfunktion nutzte die natlonalsozialistische Propa- 
ganda das angebliche ״Vorzugslager", urn dem Internatlonalen Roten Kreuz eine 
humane Behandlung vorzugaukeln. Ein Propagandafilm mit dem zynischen Titel 
"Der Fuhrer schenkt den Juden eine Stadt" vermittelte das Trugbild einer fried- 
lichen Idylls. HOhepunkt war ein FuBballmatch im Hof der Zitadelle vor Tausenden 
von Zuschauern. Der Regisseur Wilhelm Prager, der 1925 den Ufa-Kulturfilm 
"Wage zu Kraft und Schbnheit" geschaffen hatte, endete In Auschwitz.
Die Hungerration von taglich 225 g Brot, 60 g Kartoffeln und Wassersuppe HeB 
Flatows Widerstandskraft schwinden. Am 28. Dezember 1942 erlosch das Leben 
des Olympia• und Turnfestsiegers. Als sowjetlsche Truppen Ende 1944 von Ungarn 
nach Norden vorstieBen, begann die SS die Spuren zu tilgen.
Die Asche von 30 000 Toten wurde In den Eger gestreut.

Alfred Flatow war nur elnes unter Milllonen von Opfernj aber seinem Fall kommt 
symbolische Bedeutung zu. In dieser Erkenntnls hat man ihn am Wingate Instltut, 
der Sporthochschule Israels, in die "Hall of Fame" aufgenommen. Bel Israel- 
Besuchen sind Politlker der Bundesrepublik gebeten warden, dem Deutschen 
Turner-Bund nahezulegen, Alfred Flatow posthum zu ehren. Die DTB-FQhrung ver- 
hielt sich jedoch reservlert. Sie hatte es bisher grundsfitzllch vermleden, slch mit
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Alfred Flatows V\

1888 Kreisturnfe:
1889 Deutsches
1890 Kreisturnfe
1892 Kreisturnfe
1893 Sedanfest

Weltsprui
1894 Deutsches
1895 Itallenlsche
1895 Kreisturnfe
1896 Olympisch!

Mannsch
1898 Deutsches
1899 Kreisturnfe
1903 Deutsches

Auschnltt aus dam natlonalsoiialistischBn Propagandafilm "Der Fuhrer schenkt den Juden 
eine Stadt*. Hier: Die gestellte ErOffung des FuBballspiels.
Quelle: Privatbesitz 

der Erblast der Deutschen Turnerschaft auseinanderzusetzen. Sie ignorierte das 
Ersuchen des Wingate Instltuts von 1984 und den Antrag des Landessportbundes 
Berlin von 1985. Als der Verfasser sich darum bemuhte, den Prflsldenten und den 
Generalsekretflr des DTB zu einer Erklfirung dleser Zuruckhaltung zu veranlassen, 
hielt das Schweigen an. Erst unter dem Druck des sportpolitischen Ausschusses 
der SPD-Bundestagsfraktion entschloB sich das Prisldlum im Mfirz 1986, elnen 
"Alfred-Flatow-Ehrenpreis" zu stiffen, der anlfiBlich der Deutschen Turnfeste an 
Mehrkfimpfer vergeben werden soli, die sich durch "Lelstung und Beispier aus• 
zelchnen.

In der Sportgeschichte der DDR Ist das Schicksal jOdlscher Turner und Sportier 
bislang nur bellfiufig erwflhnt worden. Es bedurfte der Initiative des Pressechefs des 
NOK der DDR, urn die politisch bodingto Zuruckhaltung aufzubrechen. Er hat das 
Leben und Sterben Alfred Flatows erforscht und den Turnverband der DDR veran• 
laBt, mit der Vergabe eines "Flatow-Pokals" die Erlnnerung wachzuhalten,

Es blelbt zu hoffen, daB die beiden deutschen TurnverWinde nicht nur ein Denkmal, 
sondern ein Signal gesetzt haben, das die kommenden Generatlonen mahnt, sich 
der hlstorischen Wahrheit zu stollen.

Alfred Flatows S

FLATOW, A.: W
Turngenos!

FLATOW, A./JA 
FLATOW, A.: D>

Turnens, H 
FLATOW, A.: D

Turnens, I
FLATOW, A.: K

Krefeld 19
FLATOW, A./S1

Praxis. Kre
FLATOW, A.: D 

des deutsc
FLATOW, A./J4 

Turnens.
Krefeld 19

AufsStze

FLATOW, A.: C
7 (1906), £ 

FLATOW, A.: K 
In: Der Tu!

FLATOW, A.: V



Judon

Alfred Flatows Wettkampferfolge

1888 Kreisturnfest in Luckenwalde, 8. Rang im Wetturnen.
1889 Deutsches Turnfest In MOnchen. 52. Rang im Wetturnen,
1890 Kreisturnfest in Cottbus. 3. Rang im Wetturnen.
1892 Kreisturnfest in Perleberg. 4. Rang im Wetturnen,
1893 Sedanfest in Berlin. 1. Sieger im Gewichtheben. 2. Rang im Lauf,

Weitsprung und SteinstoBen.
1894 Deutsches Turnfest in Breslau. 20. Rang im Wetturnen.
1895 Italienisches Bundesturnfest in Rom. 2. Rang Im Kunstturnen.
1895 Kreisturnfest in Schwedt. 1. Sieger im Wetturnen.
1896 □lymplsche SpielsHn Athen. 1. Sieger im Barrenturnen (Einzel und

Mannschaft), 2. Rang Im Reckturnen.
1898 Deutsches Turnfest in Hamburg. 1. Sieger Im Sechskampf.

1899 Kreisturnfest in Guben. 1. Sieger im Wetturnen.
1903 Deutsches Turnfest in Nurnberg. 3. Rang Im Drelkampf.
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March 6, 1987

1 
titute

3801 West Temple Avenue
Pomona, California 91768

I

I am sending you Just a. brief note about naw information which will be of 
interest to you too. Since my working on the exhibit on Jews in the Olympics.

Dear

I am sending you Just a. brief note about new information

and more so on research about the Holocaust, I became interested in the fate 
, of Alfred Flatow and Felix Gustav Flatow. ׳

I have. Just received some fascinating data (from'Holland and Israel) which 
shops

._j’ _____ Tc*r»sol^

several major mistakes about their fate in the Holocaust.

Alfred Flatow was not who lived in Holland! It was Gustav Felix 
Flatow.

CD

Neither of them died in Auschwitz.

Gustav Felix Flatow was unquestionably Jewish!11 He died In Theresi- 
enstadt on January 29, 1945. He was transported to Theresienstadt 
from the Westerbork transit camp (Holland). He enjoyed a somewhat 
privileged status in Holland apparently until February 28, 1944 when 
he was transported to Thoresicnstadt.

According to records Alfred Flatow was transported to Jter^ienstadt 
on October 4, 1942 FROM BERLIN!!! He died less than three months 
later in Theresienstadt (December 28, 1942).

d^u^ttl־״) F?rwr mfomatlc״. I am also •nolos-lng tbe^arox ־־יקס־ 
If two documents which clearly support the conclusions stated a, ־־.

*
going well with you and have the chance' to see you

i .
a'paper about tte Ho,־־־u־.t.

With friendship

(2)

(4)

ע

t

»

Agriculture
Arts
Buslnesi Administration

Science
*Tether Preparation

f

־**־
Member of The Cilifornli Sure University
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3801 West Temple Avenue 
Pomona, California 91768

I am sending you Just a. brief note about new information which will be of 
interest to you too. Since my working on the exhibit on Jeu® in the Olympics 
and more so on research about the Holocaust, I became interested 1n the fate 
of Alfred Flatow and Felix Gustav Flatow.

I have Just received some fascinating data (from Holland and Israel) which 
sho-ws several major mistakes about their fate in the Holocaust.

CD Alfred Flatow was not who lived in Holland! 
Flatow.

It was Gustav Felix

(2) Neither of them died in Auschwitz.

(3)

(4)

Gustav Felix Flatow was unquestionably Jewish!11 He died in Theresi- 
enstadt on January 29, 1945. He was transported to Theresienstadt 
from the Westerbork transit camp (Holland). He enjoyed a somewhat 
privileged status in Holland apparently until February 26, 1944 when 
he was transported to Theresienstadt.

According to records Alfred Flatow was transported to Theresienstadt 
on October 4, 1942 FROM BERLIN!!! He died less than three months 
later in Theresienstadt (December 28, 1942).

ESsSSSSfS
of two documents which clearly support the conclusions stated above.

0 K 1 hope everything is going ״ell *th you ־nd have the chance to see you 
at Gubbte 'te'־ i ־• presenting a papsr about ths Holocaust.

Agriculture
Arts
Business Administration

Seienee
.Tea'dher preparation
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C? r n C־CM At CaA/LC ׳,׳-׳׳ 5//)<<

V

Flatow, Gert

Flatow, Gustav Felix

Flatow, Moritz

Flalow-Griinbaum, Erna

Flatow-Wiener, Hedwig Hd'Te

Flaunt, Eva Maria Rachel

Flegenlieimer, Anna Sara

Fleischer, Roza

Fleischer-Sachs, Alice

Fleischer-Schwarz, Pola 

Fleischer-Silbermann, Gertrud

Fleischliauer, Erna

Fleischmann, Hans

Fleischmann, Ignatz

Fleischmann, Nathan

Fleischmann, Siegfried Israel 

Flei»chmann-Rapp, Mathilde Brendina Sara 

Fleischmann-Schweitzer, Ida

Flemholz-Goltlsiein, Meta

28-7-1928 Bcrlijn ig-j 1-1943 Auschwitz•
7-1-1875 Berent 29-1-1945 Theresiemtadt

17-7-1900 Wormditt 16-7-1943 Sobibor
14-6-1891 Maagdenburg 31-1-1944 Auschwitz*
6-9-1882 Bcrlijn -10-1944 Auschwitz*

28-4-1924 Bcrlijn 30-9-1942 Auschwitz
11-11-1889 Stuttgart 26-2-1943 Auschwitz

2-7-1905 Rzeszow a3־7־’943 Sobibor
2-2-1893 Bcrlijn 26-3-1944 Auschwitz
1-3-1872 Breslau 20־3'־943 Sobibor

30-4-1880 Gleiwitz ’3־3־’943 Sobibor

24־9'־929 Bamberg 23-7-1943 Sobibor
16-1-18g3 Weenen Vermist
13-8-1886 Beled 5-10-1942 Auschwitz*

14-11-1874 Ebelsbach 26-5-1944 Theresienstadt
21-2-1905 Ebelsbach 21-1-1943 Vught
4-11-1858 Frankfurt/Main 23־7'־943 Sobibor
22-9-1880 Bamberg 8-10-1944 Auschwitz*
3-7-1904 Schdnlanke 23־7'-943 Sobibor
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- i' i iK'b Ijf & * !י•

Alltiiil riukm׳ |lt) mid 
GiiUuf jlfli*) liutuw 
(ti!!, Aluiiiibi VAfil‘1 
jjiMifl, ItiiAvk

AlliyJ mid Guiiav 
(rciitj riAiowydiu״ 
ull Cuyiifii. H«kl® ( ו^ונ1ן>1«־5ו«0י -’* s״׳d «i 
diif ti'.ia d1!f 
fjijyiigfiik* liif di©

Sgiiiiiiunpitflu 1936 if) 
[hiilill iiufgL’iuhli.

AlMFLAjOW

geb. 3.10.1869 in Danzig (Gdansk) 
Tad ini KZ Ihuiesiansladl 20.12.1942

Einlrill in die Berliner Tuineridmll 
t * Korporulion: 1887

Eriwurigener Austrilh 20.101933 ־

2. Steger beim 3, ilalieriiScben 
Blindeslurnlesl 1895 in Rani

Olynipische Siege 1896 in Alheiv.
1. Plalz Barrtn-Einsal* 

und Munnscballswerlutig 
Reck^Marinschaftsweflung t

' (tier die deulsdie Mcmn&hufl Iral an)

2. Pkilz Reck-Einzelwe! lung

1. Turnfaflfiugar ini Zwallkanipl 
*9. Deutsches Turnfesl 1898 in Haniburg

Melirere Verbllerillichungen uber 
Melhadik des Turnens und der 

vulkijlunlliclien Ubungen (letchlalhlelik)

' Guslav (lelix) FLA10W

’ geb, 7.1, 1675 In Berenl (Koicierz^a) 
verbunyeil ini 

KZ riieresiunsladt 29, 1,1945

Eiulrill in den Berliner Tumiwverein:

2.1.1893 
Aushiih 1.2.1904 ‘

Ofyri1pisc/10:Siugt' 1896 in Aliiuti;
1,PlaU Bur1en־Manaicbtd|swe1tung 

RacipMannsdioflswetlung 

(nur die deulsdia Mannschull Inil an) 

T&lii&hmef an dun □lyinpischen Spialen 
J900 in Paris

17, Plalz ini Zw&Ukcimpf
B, Dcuisches Turnfesl 1894 In Breslau

Osierbslstzliall 1933

Wirwollun noben die biaune SA. und die 
grtiuen Slalilhelnier die bluuun Turnur 
Selzen, und wir hubun den Ehiyeiz, dalj 

unsure blauerr Scliurun den deulstheti 
Karnerqden vatj tier SA. udur duitcn vuni 
Slaliihalrn svedaran vuiarlanJkdiurZiul־ 
klarheii nodi cm soldalbditnn Goisla 

Xtiioch OH Wehiiuditigkdl itudisluliuit, 
i iiiuhi id eisBine Zeil, Wit ilellun uns lul- 
kraflig in sio liinetn und nir ciinneai uns, 
wie Iurnerisdii'r Wehigwsl und TuniM- 

wtilirscliufieil scliOn in liuli^uit Zuiluii 
inilgaholluii haben, deulsdia Gcsdiichlc 
zu guilullun. |..f|

El whd heulu Irdhdi nor in&glidi sein, 
wenn clie Tuuierschtill i״i»urItch einhuiilit.li 

isl. Daruiu babeii wir klui tiusgaspiOcburi, 
dufl Mui'Atilen inuhl in Jit־• TuiiiGisihufi 
yabflrerl, Daruni litibuii wir dun Ariur־ 
Pctragruphun urigenoinniuii־ Er vet־ 
pOicItlel alia VuieitiUj ״life judlsehun Mil״ 
gliader aus ihren Reihvii C1us«!u״ 

scheiden, Mil clieset Ausscheiduny id 
Itilori zii bugiiinen und siu hi so durtluu־ 
(ulitan, daij us zur Zull dus Deuhtbeti 

luiidusles in Slullyatl keiiiajuihsdiuti Tup 
n&r niabr unler uns gibl. Der Bugri/f dos 

Judun abet wild iliclil dnrdi dun Gktu״ 
betlj sondutndurchdui Blulbaslininil. J1i= 
da i$l, war vun jiidisdiun l.llern ilnnitnl, 
Duzu gGilikjl, daft tiin luilder Grollulluin 
judiicben Rlutus id. Judisdta Turner, d׳u 

uni Wellldyge □Is Ffanlkdiiipiui־ lyilgii־ 

noninien baben udur derail Subtle Oder
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OLYMPIA^CONQUEROR FLATOW'S 70TH ANIVERSARY.' •'

Copyright by the4. Jewish Sports-Archives F.Pinczower,Tel-Aviv

*
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־ *
_____________________ (Palestine), !

־ ״■ _ . __________ ____  «

? ■During־׳;the, next• few days the Olympia Conqueror Alfred Flatox; 
wi1illceIebrh׳te.j׳hitf;:70th'birthday. His name was quite forgotten at 
presentOctober, 1869, Alfred Platon was born■ to his 
Jewish parents at'Danzig,■ In his earliest youth he took a large 
interest in 'sports׳', activities which have been carried out at that 
time in< Germany-■only”.in,gymnastic societies, and he became by the 
time an excellent‘••'gymnast with poles, VJhen in 1895 the Prussian 
Government has■...delegated a sports troop to the Italian Federal Gym- 
nastic Festivitieslat Rome, Alfred F la t o w was already at the 
start, and was able ; to ■׳occupy the 2nd ■place in the difficult, fighting 
exercise, and■ in,!''tHe general evaluation. No surprize, therefore, that 
the German■4׳Olympia׳■'Committee had decided in I896 to delegate Flatow 
to the ■first; Olympiads at, Athens, Flatow^dld not disabuse the hopes 
put into״ him, •as‘he',became Oympia-Conqueror in-gymnast ios with bars, 
and .occupied the2 ״nd ;place on the horizontal bar. He brought thus 
2 medals for Germany .־win the year I898 he succeeded to become con- 

' querorin the ׳.'twelve 'fight at ths Sth German Gymnastic'Festivity in
 -effect of becoming olympia conqueror and oo^que.׳ Hamburg. The above ־

. ror ■at.:a׳ ■gymnastic■■ match within a period of two years •represented a 
-record which could hot be attained by any sportsman in Germany af ■ ■־;
■ . ter him. . ■ . . ■־ : ץ,

 -his■ Olympia ■wictory honorary mem'־ntowWbeoame^by-virtu^'of^״.״.*;״
-her of. the Greek Gymnasts’ Organisation. He wrote some very impor ' יל'׳

■' tant and cardinal.,works in the sphere of gymnastics and was later on״- 
active in, gymnastical• ,organisation works at the "Berliner Turnerschaft" 
honorary member of which he was up to the year1955־• At the time when 
the Nazi Government'started to rule in Germany, Flatow, too, was . , 
expelled from his society in spite of his big merits in favour of the 

’ German sports and his Olympic victories, Flatow was the example of 
a sportsman ״par excellence". He did not like to talk about his 
success, Only his nearest friends and acquaintances had knowledge of ,

• his big merits in favour of sports, In his modest mannei* he always 
repeated to hive fullfilled only and exclusively his duty. He did _ 
never denied to be a non-Arian, and he was always proud to be a Jew^ 

J,We do not believe that somebody in Germany will remember at present 
’,,this man showing so many merits for the sports and the Olympic games.

Therefore, these lines are devoted to him with the cordial 
׳ wish he may live still many years fresh and healthy like before•in ׳ '

* r
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Vorwort

Wer gich mit mehf ate acht Jahriebnten Gesch.chte 
dor Olympischen Spiole besch.ihigt. sti’ht vot der 
uhwicrigen Autgabe, 0>nge auteehreiben zu inug• 
sen. din selbst d!e fruheren Organrsatoren nicht •ur 
nutiodenswert hie'.tr״. Beredtm Detep'd dafuf smd j 
d.e I.Oiympnchen Spiels 1096 in Athcn. wo nur d!0 ; 
berden E/stplazir’ien oHuiell lestychalten wurden. 
Oef Naehwelt btiebyn keinedc! Ookumente. go daft 
t-s heuUulage unmpglich Hl. d>0 dmna'igen Ergpb- 
msse emigctmaBen exakt 2u fekonstiuieren. Niehl 
vrel dnders ver hod 05 §!ch mil jenen Sp'elen. die 
Athen folgtcn. Da nahgzu ״!chte ,.AinVichite'' exi- 
streft, fcJirte das be• den verschkdenen olymptechen 
Gesehiehtssctifeibctn. die sich geit vielen Jahren 
bemuhen. die siatrstisehon Lucien zu gchheBen, 
teihveise auch ?u den unterschiedlithsten Ansichten. 
Sonut tfitt btev/o.lcrt der lutiotf! Fall ein. daB nnch 
Jahrrehnte nach def eigenthchen o'ymptechen Ent• 
scheidunq — und oh schon nach dem Toda der em- 
stigen Akteure - erneut der Kampl um die Me- 
d.ullen ynd Pkverungen rnthfcnnt und sich go• 
legentbch eine gndere Rahyfplge heiausstollt ate 
jene. d!<? darnals an On und Siei’e fegtgehaHon 
wurtJe. Dies© Demerkungen rnussen dem vorliegen• 
den Wrrk vorausgeschickt wefden. um 2u ver• 
Sieben, weshalb die Lisle der S״egcr und F’laperten 
bgi Olyrnpischen Spielgn mehr odet wumger ..1110• 
Br-nd” HI.
Dieses Ouch 1st d!e vierie Ausgabe der nahe.'u 
komp'otton Ergebnisso de׳ sechg Efsipkvrefien bet 
Olympischen Sp'e'en. Nachdem der Spoitvetkig 
1568 ate erster Verleg der Well c׳np solchc Orsu’• 
tatehgte veroHcnt'iehie. wu»de run das ׳!״iticfweilc• 
64 Jahrc ur11f<jssendrj Work aul den - rtaeh besiem 
Wigsen und Gcwissrn - ncucsten Stand grbrarhl. 
Das •neisto von dc-in, was 196B gedruekt wurdc.

forschten - insbesondcre d*e Arbeden des ver•

besUtigle skit, endeies - vor alldm fehlende V<3r• 
namen — wurtle e/gdnzt. und wipduf andpte Fak- 
ten vzufden vemndeft, nachdoin sich httrausstellte, 
ddfi sre fucFit haJlbar wafer!. S& s»nd in die?04 Buch 
auch dig Etyebmc^e andertw, d»e suf dicsem Gebiet

dign&tvollen Ungarn Of. Fgrene Me?o und das 
Osterreichers Erich KAmper •־, eingc1los$en. Und 
wide anderc haben mit ihtem W1$t»en nicht hinter 
detn Berg geha’fen und manehen dokumeniarischen 
Bdeg geliderl. um die*»P5 Buch mOghchst exakt טן 
machcn. Ailetdings kann auch d-.eie Ausgabe nicht 
fut gieh ir. An&prueh nehmen. cine in jeder HtnvcM 
kotfckte und unwidorruthche OarMellung (fuhrrer 
Wertkpmplc 2u geben Be! w׳e>t mthr al$ 100030 
Dctdls. d!e dieget Work emhah, sind fmumer 
verglandhch nkht ausgeschtossen.
Der Mangel einet Si.itrghk hecteht darin. datt sie 
nut unkornmentreri Namrn und Zahlen wicdt'/gebpn 

kann und 65 dern an Olympischen Spiclen Inlet• 
ecsieneh uuenassen blerhcn nmu, ..du5 IcUun'’ 
hineinzudenten. So ka״n det Untstand emtreten, 
daft mcht !edyr. def •n dissent Ruch vewdrrtd 
tel. auch im weileten Lclu n gtrmem Vofgjtz treu 
bl.eb. mil dem et im Sport kampBe So dchen die 
Resirltaia golchor Athlclcn, d׳e rhienvull starteten 
und such spate/ so lebten. neben denen andercr. 
tJ 9 das. nicht lair״, und nut werug k,1nn in piner 
Futlnote gesagl wofden, win dfd Rcnngchlitten- 
sporjlertonen aus der DDO bei Olympischen Winter- 
sp-den um Mcd.nllen und Plaue brtrogen wufden. 
So geseben. igt also d<e £sakthr»l mngt solchon 
Sutrstik - seltjst wenn alls hamen und Etgehnigse 
stimmen - 5ehr re'ahv.
Oerhn. im September 1980

Volker Kluge

Lpu Ca/1 t/e-H
( ?clCc(cu(

5p^v ?>1rl׳'K [O^bj .

I
I 1 tutnteft t<*lb»t nic

<* sebah au‘.gescht<

1a Rebert Garrett (te?9~ 19a ז J hatte 5kh /u Ha4.se ftXh e<net ant-ken Abb.JtJufig »ihen Disku* g-eften 
lessen, det jedoch •uni K!'e Khwer uft<1 dcsha’D kaunt au werfen war. Erst <n Athen t(«{<te Ga'fcK test, 

dafl der eigentirch© Wet1kampl-P!5<׳uS nur rw8! Kr'0 woo Is wu׳d© nach klas8i&ehem Vorbild ven 

einen! Pudest 8u? geworten
19 V*ygs Jensen |187419 יMJ wurdc Wolf gift d-er I •istuhg ven Launceston Elliott nim Olympia־. eget er- 

Mart, da er ..mm beiieten $1.1" damanwiene
JO De• Ringkampl wurde ohne jeghebj Gewichtskiasvcn Eintei*ung ausgetregen. TrqUdem grw^nn Het 

rr»l Abstand K'o-nste |1.&3m groBJ und La.chtestc - det Rotbmjr Goidschimed Cad Schuhmann 
11669—19491 —, def auBef Im R!ngen aurh nech In det le«cMalfi'c-!*k und Im Turner! starlets, □er 
Rmykgmpl wutde im k'acstechen $ti> und au• Man! abgesteclten Sandplau im PanathenrsChen 

Stad'Ort ausgctragen.
21 Christopuules besegto Tapav.cza dutch Au'gafte. Im Kamp• gegcrt Ts׳tas erl.ft er pdochelna Schulter• 

vfilvbung und konnte so das Turmer fttCM nwhf •0!tscUcn
?2 In def Z«<t8chr!h ..Athtet.*־’ von 1912 » ndcn s-ch ־.'£h! ewil# Schiicteiungen def 1.0'ymplKhen Sptale. 

Oaiift he«8t e8 au• S.232 2u riiesem Wettbewetb: ..Im SthuUenhause wwft de׳ Kampf fa׳tg<j*8Ut. Im 

Vcrlaute dessaHren s>nd ven den wenigpn bete.hgten F1 cinder! v!c׳ let-nus-au». Waldstc-n. R»v»b«1l* 
und Baumann gcrwungen. vet! 1 u׳uc*rur-eh«•׳!. da 1■• «e׳?en d « gr.eeb.schen Schuuen n-cM auhu• 
kemmen vrrmugen.־• Bel den erwahnten WaUsIcm. Rrvtsbe'h und Baumann se't es ♦־eft djfaei urn emen 

GS-Amerkanef. cmen havener und einen Schwa let gohjndo't habon. O־ese Name© smd jedoch dan 

jcwoiligen NOK volhg unbe*jnnt. und insbesonaoec das i(4:>cmsche NO* tre*we1WI, an den Alhener 

Sp'c'on bc1e׳;>fjt pew»»$rft lu &e-n.
23 Anastas'OS Atea«a« war such de*- t'hauer des Panafhena'Mhen StadiOM.
24 Def Wetibewerb nannte sifh otlifiell ״fahron um e{ne Rjhntango '. Von den aCM gfstaneten Sport- 

,erfi I jmt'rt jedoeh no׳ dies® 11>e> >n> Z״fl.
29 Oas 12-$1undcn Ratbennen war UM ■n Athsn def leUlo Wemampf. det •vsg«tra9M» wurde. G»Ma4el 

wurde am huhen Morgen - urn 1u״l UM -. und obwohl Sehmal bit rum spatsft Nachmittag mehr afs 

949ma׳ d-e Bahn umlre.sta. geteng es ״bm 04״/. dem Oman Keeping vine *mpge Hund© abrunehmeh 
Keeping geherto w>0 Battel. ue• Im Merathon-Ratttannen an den Start giny. rum •’!•80031׳ det b״t<• 
schon Bottfhaft In Atbcn. urn stereo Teiinahmebeicthtiguog eln heh-get Siren entbrannte. In den Augen 
def anderan in Athon anwesendon B’!ten warCn Keeping und Battel kerne .,GenttenW uod 5pm״l such 

mcht wunl.g, an spprthchen Watts□mpten unl/uhohmen
?6 Be< det Rudlahrt vpn Marathon t-rJut da? Fah/rjd van Konvtant.nldis /weimal erne Panne. Dc&ha'b 1eg« 

der Gnechn die leUten K<iomeier m<t dem had emos Zu&cnjuefs tufwet. dt,r a■״ t»,f S:׳ec*a *:an*.
?7 Am Barren MannithjdtOamp• nahmen nuf d!e?o d׳oi R«eyen trit Wahiend iu< deutsehen Mannsehalt 

em Leiter (HglmannJ und c«hrt Tumef gehdrtan. sianden bu>sp0״'swe.8e ‘n def Gruppo des Panhelie• 
m-schen lurnvrjrems mcht woniger els 40 Mrtg’rcder. O e Ubungen wa׳en 1m Tait und g׳c.ctve׳M >w 
abselwruen. wozu Mus»k gespirdt wurdo D!o Ricgenluhrer Heimann. Athanasopoulos und CbrysSphis

־ *׳ ־ • *  mcht m>1, sundern fljf1en^pr>g18 |LQftKpands6vja^agy*aa«w»gnM«^^a^8«3Bmctt1 ui 
rr^u^^^Tu^^wilrdenach ihtcr fCicUeht au» dor teafctioftj'cn Or-utscMn Turner. 

igescMossen. Vfdttt •h״*o wa׳en auth AMred Flaw* und devsen Cousin Gustav f•'•- Matow.
" Da berde Judr-n waran. pohodon sift m dcr Zed de■ Natihenstbaft ru den e׳st«n. d-o d׳a׳»ysal-«d 

wu'den Gustav Fcb« Flalow rmigrierto aus diOsom G׳uod© 193& Indo Niedft'lande. wohm ‘•" יי י **®• 
Jahre spjtef Athed ftetow folgte. Eino Ze.tiang goUng ra •hnen. skh verbo/pun 1u hMien. dutch Verrat 
wurdefi % a abet dennoch entdecst u״d ins Kor0״ntratmns!age׳ Theiosienstadt d^iortiert Dart starb 
Gustav Fehg flatfiw am ?9 Janua00 1949 ׳ e nem Hungerddom Allred Flatow wurde wahrsehamhch 

£aeh AusChw.U transporticd und dc״
? ch nur ri-e deutubo R!ago■*־

30 O.a Schw-mmwettbewerbe warden in det BuCht voo 2ea b©• P״״au5 ausgetrAgfn. und d-c Sportier 
fcljgren bus&nders uber d e niedngen Wass«rtcn!p״faturen ju Anlang Apr•!. 0>s S(׳ecke befand sreh •m 

etlene״ Meer und wO׳ durchve/ankerte hahlo Ku׳b sse g<?*ennje.cbnet p.0 Schwimmer ww’d«n n״־t 

c.nem Slamen Sampler hmausgofahren. wd det Starter ungolfth׳ d-e Enrfernung b-s jam Ute״ schaVta 
Desha'b s.nd d!e Angabcn uber die Lange d»f Strecken auc-h mehr »ts reUtiv. Starts gnal war e.rt 

Ksr>onc״schuB. def •m Ute׳ atrgegeben wufda Im 100 m-W0ttbe**orb 1e׳ne Smart waf n.cht *O׳ge 
schutbanj Martcten alia 13 Teilnehmer g־e-ct!tert.g □as Z.d war cturch ems rote Eafme am U׳*r «e 

Scnoze,4f.net,
31 Paul Neumann (18/^19321 wandeNe iu'/e Zed 1p*tor berft.ts in d-e USA auS und wu׳de dort a»t 

Dr Pa-jl Newman 169? USA Meister 1m Ema ha:t-0-Medo Schwimmen.
3? Nur funt Schw״mmer er״»״chteh das Finjie Dor funlplsi-one 1st verent npeh unbeUnnt
3J An d.esem Wctthewerb dutftrrn nur d>« Mauosen d«r in Piraus fesHregenden gr״«h.KMh KnsgiMhif'e 
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IVolllS
ANTISEMITISMUS UND DEUTSCHE TURNERSCHAFT

Guskiv (/u/mJftAlOWAlfred IIA1QW

geb 3.10 0169 in Danzig (Gdansk) 
lad mi KZ llteresiensludl 28.12.1942

Emlnll in d.e Beilmer Tutnerschafl 
. ‘ Kurpur(tlion: 1807

Er/wunijener Amiri!!; 20.10.1933

2. Sieger beitn 3. tlcihenischeii 
Bimdcdurnled 1395 in Rum '

Ol/nipiSche Siege 1896 tri Albeit:
1. Plalz Burrcn-Einzd־ 

mid Munnschalbwedung 
Reck-Mtinmchulbwedung

' (n״r tk? deuhehe Mann&hufl itol an) 

2. Phi: Reck-£11 wdweilung

I. luinledwgc-f ttn Zwul/kampl 
*9. Deuhtbes furnled 1898 tn Hamburg

Atehiefe VetaHenlhchungen uber 
Mvlbodik des Tumens und dur 

volkdumlicbcn Ubungcn (Leiditulhlelik) 

geb. 7.1. 1875 in Owenl (Kokierzyno) 
vediunged in•

KZIheiedemlud! 29.1.1945 ־

Ftnirill in den Berliner Tufitervvrcin:
2 1.1893 

AudnU: 1.2.1904

Olympische. Siege 1896 m Allien:
I. I'lalz tliirien-Mtinnscba/hwedung 

RecC-^Onnscbu/bw <?« lung 
(nuf dte deukdic Munnichufl ft411 on) 

kiliiehinur an den Olympnchcn Spielcn 
JWtnPufh

17. Plat: irn Zwplftonipl
B. Deutsches Tuifded 1094 In Bieduu

Aihc‘1 (I׳) umJ
GuJj* fl'll(■*

(icj Afucioli• Vt'ultJ
U1»»״. Jel zU.z

Allit'.l m>tl 
(M»j flAIOW ijellun 
uh Cuuv״i Hvnk• 
Ob«»׳p«1־S■* (/<-•» *״•J׳״ 

<lv» ln»u tb-1 
(Ju 1Ijt 1Le

$Qt1t11<11s(wK! /'Z76 <1׳ 
fit'll■'• nukjtfjI'H

O^feibubchak 1933

‘ Wir wullvn m־ben die biuune SA undd!e 
. graven Slahlhelrnec the bhuun lumef 

seize!!, tmJ hit baben den Dngci/, dull 
unsete bhiuttr Stbuivn den deuhebt-n 

Kumerudan vender $A uder dtnen vnin 
Sfa/iWm ueder an vak’da1k/1$(/1t.r Zu•/- 

kki/heil nodi (in Mildahsdifin Gerdt: 
math cm Welulucbbykei! 1u1d1Slul1e1t.

I leule hl ehune Ze>l Wu del/i.i• tins kJ- 

kralfcg in $ie binedi mid wk ominein ״ns, 

wie lumerisc/ier kVe/i/gi’is/ utul limii'i• 
wtbiscbiilkii schon !ח bubej'.-n Ze1h.11 

n11igebulk,11 baben, dujhdiu Ces<b-<.hlu 
Zu geski/len (..J

wild heule Iteiltd! mu luuyhdi km, 
went di? luincncbalhiuH-if'ih emhi >1l׳>.h 
id Durum baben wit kht tiusgespiiklu’H. 
dull Alui a is/en mi III ■n d>u Tuitu-1 n b<•!' 
cjehtjien Dtnum baben t»!1 den After - 
Purcigrapben tmiji.'HAiifinei׳ £t vet• 
plhchlelullu Vetuine, nlk /udtM ben Mil 
gliodcr nu$ thien Rcihvn (11h.ru• 
scbuiden. Abl diesci A1mtbu1dm׳g id 
$111011 zu bctj'iiuen mids!t■ id w duic/izu־ 

luhten, drill es nif Zu! d׳׳S Lkuluhen 
Tumlesles in SluHgutl kvmejndnt ben k»1* 
nut in*.• hr uiiler pm g«Lf. I>*:f Ikgnll tks 
Juden abei wild me 14 di'Ji den (jlnu 
ben, sondu’m dutchdj\lflelb‘׳׳J11׳uhl Ju• 
de id, her vun 11)d>^.h1_n illem skunint 
Dtizugeiiuijl. t/uB e»1 k'ldt•! Cnollvlletn 
judischen Blules id J.idntbe Tuinvt, de 
nm Wellknecje uh Ilonlkampkr luly!.•־ 

noinnien Itciben uder duten Salute odef
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' , Flatow wurde 2. Sieger im Zwolfkampf, 
Da er eine gewandte Feder schrleb, er- 
hielt er von einer Berliner Zeitung den 
Auftrag, uber das Bundesturnfest zu be• 
richten, ■■ ׳ ׳ . ׳  

Mit den ersten Olympischen Spielen 
der Neuzeit. im Jahre IBM erreichte Fla• 
tows turnerische Karriere einen Hohe• 
punkt Da die Deutsche Turnerschaft 
(DT) nicht gewillt war, sich offiziell zu be- 
teiligen, ergriff Dr, Willibald Gebhardt, 
der Schriftfuhier des deutschen Komi• 
tees, die Initiative, Er iud zehn Berliner 
Turner ein, die sich. im FrUhjahr der Of■ 
fentlichkelt vorstellten und im Kroll-Saal 
auflerordentliche Leistungen an , Reek 
und Barren boten. Da die Berliner nicht 
die DT reprasentieren konnten, traten sie 
in Athen-als ״deutsche Turner" auf. Die 
Verantwdrtung lag bei Fritz Hofmann,- 
Turnfeatsieger und mehrfaeher Deut• 
scher Meister fiber 100 Yards, ; ..
 -Am 28, Marz 1896 begannen im neu er ‘ ׳
richteten Panathenaischen Stadion die 
TurnwettkMmpfe an Reck und Barren, Im 
Vergleich mit der griechischen Riege er■ 
wiesen sich die ׳ zehn Berliner als die 
iiherlegenen׳ Barrenturner, Indem man 
die deutsche Mannfohaftzum Sieger er• 
klMrte, wurde י untef • Be if all die׳ ; Reichs- 
flagge' gehiflt,׳ Alfred Flatow hatte seine 
erste Olympiamedaille gewonnen, Bei 
dem nachfolgenden Reckturnen blieb die 
deutsche' Vertretung onne trtgner,' Sie 
zeigte wfedenun ausgezeichnete Leistun■ 
gen und wurde zum Sieger ausferufen. 
Am 29, MMrz beteiligtan sich 18 Turner 
am Einzelkamnf am Barren. Jeder durfte

׳%

schen Turnta! 
mund Neuend 
DT, den Volb 
bis zum Begii 
gtes in Stuttgai
■ Dicsem ille 
Vereine nur z 
schen Mitgliec 
te Turnwarte 
!non, S. Ephrn 

Ladewig, ■pron , ,<־ ,
,^Zuden. und■ Paul Stra 

ffoldmedaillen-i ,brfider.. .verm 
I fi f GetWMat'ni'■; nicht ohne we 
'*'gehdi'te au'ch Widerspiucli i 

der jtidisahe ־■■■..
"'AS

, Flatow, yon dem te, mit der: Bi 
... ,satut.wiekeme ;Sung,״Aber״d 

,Fptos existiena. Neuendorff bl 
 ■ ,oink hwi (WwW !Flatow und•••״

p . w;Vbiw nstmixlia.i־'׳■ wiijieiBSxtmii ׳:״;< ; denpBrsonlicr
•' ■. A ־> n ‘ tJ “ '! , ■ י ׳ " ״  "■,Motae ״ ״ ': Das'schBnste'Gesehenkiur Feier Ihres iBMuchersf'waren die' Wahde' des WoKn• “““1overML 

zum AnlaB, abermals em ,,verjudetes sojBhri Bestehens hatte die BT• eineri Zimmers mit Urkunden und Kranzen ge•
Turnfest anzuprangern , . Idee Alfred Flatows zuverdanken. Da sie schinuckt'ImJahre der',,Re1chskr1stall- .fordcrungut

Am Ends seiner aktiven Karriere wid- ;vornehmlich־r vbm 1 bUrgerlichen MittelJ tnaoht^nBgisWerte die Volkszahlungi.BT*•
mete sich Alfred Flatow in zunehmen- Btftnd setragen wurde, vermiBte die Deutl ♦1 tows Wohnsitz in der Landshuter Strafe 1”1™“ ,""J
dem MaBe der Arbeit in der Berliner Tur- 8d1e Turherschaft die ־Anerkennung.dert ־in Sahoneberg, Er.toilte die,W0hnung;m1t.
--------- , m,״ -- ״״״ ״ u. ״,,.״ ״. .. . .. . ״  J־uo

■rte Alfred Flatow eine ' (geb. 1883), h 
 TainrMu״’ eistig, hervorragenden■ , Das Jahr 1933 wnrde aueh fur Alfred׳

,Fiatow.zur Schicksalswehde.,Er, war.selt.j‘ ;,בי

___________________ ף ׳ - _  schaft von 1863, des grbCten Vereins der

■ .. ■ Idee
_ _______ _ I-

mete sich Alfred Flatow in zunehmen-
vornenmiicft י vom J □urgenicnen «2estand getragen wurde, vermiBte die Deut|.1 tows Wohnsitz in der Landshutor Strafe *•

_ _ , . nerschaft (BT). 1900 ubernahm <er :das "oejBilschitticheh.Oberschioht In.dieseml ׳ .«aser.(geo.] 1
am EinzttlkamptamJfrrrej- Jeaer durfte Amt deB jtellvertretenden Oberturnwarts. g'ewufltseta‘' inittierto' Alfred Flatow' Bind ־ (geb. 1883). h

. innernalb von zwei Mlnuten •me bafebi- . Er war bestrebt, sein Konnen der Jugend Umfrage bei ״geistig hervorragendtri; 
jn ubung vorfiihren.-,Als Sieger wird er■ ״u vermjtteln uhd ־ verfaflte ■zu־ diesem Mannern", um ihr Urteil uber den ״erzlij! 
kldrt der heryorragende deutsche Turner zweck eine Reih* methodischer; Schrifr herischen, kulturelleh':undi:korperbilderia‘ 

, hieBjes 1m amdicheniBericht. .tan,-.die im Anhang auffefUhrtsind^Ein , d8n ^׳Brt des Turners“‘ztrefbittehf Dli
Abermals wurde die schwarz-weifl rote Exemplar seiner ersten׳ Veroffentlichung ...
Flagg• gehiflt und-wn 'damZuschauern voa .1901^^י der; DeutschenuTurner■ umer.-aBn<!״, rersomwmwiw ,״׳״•••״«■  
mit Beifall gegruBt W«mge Stunden spa- , jChaft'״ahrfurchtsvoU׳zugeeignet׳.״Alfred tjbBTOiegend positive StBllungnahme aW

Meter an, in dem er von dem Amerikaner
Burke knapp geschlagen wurde,': ״ז ׳ ׳.

Wenn man vom Alleingang der deut•
schen Mannschaft am Reck absieht; wur•
de Alfred Flatow also doppelter Olympia-
sieger, ausgezeiehnst mit Medaillen und 
.Lorbeerzweigen aus'dem hailigeh Hain 
von Olympia,׳: Den׳ deutschen Siegern■ 
wurde eine weitere Auszeichnung zuteil,

indem die Griechische Turnerschaft sie ׳
■ zuEhrenmitgliedernernannte,1. ׳!A

5■ Da die. Deutsche Turnerschaft die jun■
ge olympische Bewegung mit Veraahtung .............. .........
strata und die Erfolge der ״wilden“ Hie-. ■״;In: seiner;;bemerkenswerten .Belesen-
ge verschwieg,1 wurde' den heimkehren- l._ .״,״ .I.’ 2. .־,.i .״.־
den Siegern kein offizieller Empfang zu- scher Adolf Furtwangler, um di» ׳״ Euex1a

!riiriarZ 
IBteri Vereins jier 

" (ijjAJfrtKK 

lositive Stellungnahnie ablj, fin ehemaiiger Angehoriger d«r Brigade 
------  ------ - —------ gaben,-,waren,AutoritSten,,wie:'du,Bois]■ !Ehrhardt, des rechtsradikalen Freikorps, 

■ einer udeahstjsehen Qesmnung, die sich ׳R^jn^ Ernst, Haeckel; ■Paul Heysrf ri8f am 18. April einige !״eiserne BT-Man• 
nicht in der herkommlichenturnerischen .jjjugtgy ,׳ Kerschensteiner; •״ Emil, ; von •ner“: zusammon, die ״unter dem Hitter•

le

. גג ־  V;. ג־ ־־ ־*<־» גך ־־ .־.ז.. ־" , wuswv ]-;MraLuen»w1u»f>**: Muuyj-. »«** *nee * su^awiuieuj u!e ״uu«* utm *m״c4 
Auffassung erschgpfte. Em Zitat aus der gchenckendorff, Siegfried Wagner u. a* hl Schwuf die Geschicke der BT rUcksichts1■- 
Festschrift der BT von 1913 mage daiur iDie-1..Zusammenfassung. dieseru Urteiie lostin .die‘ Handu nahmervuwnidlest 
als Beispiel dienen: !. l ;nA- dem Titol ״Ober den Wert des deuU j.. einem, nationalen deutschen BT-Fuhrer

 •die Hand-zu, geben“.i;Di ־Auch'der Turne'ni von haute gilt die *schen ;Turnens“; istjheute'einespqrtgfr! ,autoritativ. in״
Erwerbung von Kraft, Gewandtheit,-,Mut schlchtliche Quell• ersten Ranges^c! ' ׳ ״ Eisernen“ gelobten zu kampfen,׳nbis;der
und Gasundhait nicht als Endzweck, son* fh,״, Alfred Flat™־״ hnmfliohe TMtirf., letzte iadisch-mandstische Mann am Bo-

floskelhaftve 
Alfred'.Flato•, 
fiigte sich in

. to,schriftlich 
,:hirizui
uhd Empfind 

‘zu durfen.“ ■>, 
 Aus den to ■׳
: Dokumenten
zu rekonstru 
naeh der.Ver

, 1st evident, di 
zwingende N

Uber. Alfred Flatows berufUahe MsF: letzte ja^ch-mareistische״:׳;
■ keit sind wir nur andeutungsweise unterr: den liegt... Mit 1hrer:.Schutzenlulf»״ge- _ . - . .
rlchtet. Die ׳Fachrichtungseiner. kaufri ,langto ein Nationaiiozialist an Spite , .«« '*

..............................  Rupert, Naumann,, Chefre- scharfston F־:mannischenj.-Ausbilduna'rfst1(nicht) M-l ;des.Vereins׳ -----------------------
',menschliehe.ndgkeit,entfa!ten^u kon- :kannt.'Nach■ eigeiiem Worteh ;muBteier; ,dakteurjdertNachri?htenagentur,;-^Z01ks• der Verkund 

"־־־ ״!, 1 :u ••mmursm.iifl ׳> h asd :sein• ״geschaftliche StoHungt■ wegen dfir; sport und.Leibeserziehung . Als 1ud«oh• '®®"W*״“ 'f 
..״.״ ״״»» -. I2:2-':^. ..״'.-..-״-״'.״״,״-■ :Teilnahm• an den,Olympischen Spielen. Amtsinhaber״ zum•! Rucktritt gadrangt

m verschwiec wurde den neimicenren- belt berief er sich auf den.Altertumsfor• vorubergehend aufgeben. In,den dreifll-l, wurden, .liefl.■ man .ste nicht■ sang•״ tmd §?_ MjS.J'. 
den Siegern kein offizieller Empfang zu- scher Adolf Furtwangler, um di• ״Eutoda“ ger Jahren handelte er mit FahrrMdern, ' •EMbcheiS־*
toll.■ Alfred Flatows Siegesfreude trfibte zu erklaren, den gymnastlsch zu fdrdern• : und ,Ersatzteden. Er lebto mehr als, drei L !F^®^Ju^w»rt ■ H O.
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Ortstermin
Eine Dokumentation zu 
KZ-AuBenlagern in Essen.

AlteSynagoge
Steeler Straik 29,4300 Essen 1 
(Nahe Rathaus, •>« Pofscheplata) 
TeL 1n1-4dB§pdeFia1-4g4J



Ortstermin: Dorthin werden die Tater und die Zeugen ge- 
fuhrt. Wollten wir dies tun, stunden wir in einer Siedlung 
an der HurnboldtstraBe, vor einem Geschaft an der Por- 
schekanzel. Der Ortstermin wurde in die Alte Synagoge 
verlegt, in der historische Aufnahmen, Dokumente, Ton- 
bandinterviews in einer Dokumentation zuganglich ge- 
macht werden.

Prasentiert werden solche Ergebnisse, die der Ausstellung 
 Widerstand und Verfoigung in Essen 1933-1945" schon״
zugrunde gelegt werden konnten und Ergebnisse aus 
Nachforschungen, die nach der Eroffnung der Daueraus 
stellung durchgefuhrt wurden. Um die 0ffenheit auch die- 
ser Ereignisse zu zeigcn, haben wir drei Zugriffsweisen ge- 

wahlt:

!.Die Dokumentation: Mit Stadtplanen, historischen 
Fotos von Zeugen, der zerstorten Stadt, Orten, die 
eine Bedeutung batten, Aktenstucken, Berichten, 
eimgen Tonbandeinspielungen werden die uns bekann- 
ten Tatsachen zu den KZ-Aufienstellen von Buchen- 
wald in Essen, Schwarze Poth 13 und HumboldtstraBe 
prasentiert. Wahrend diese beiden Lager das vorlaufige 
Ende eines Weges der Verfoigung war, zeigt das dritte 
Beispiel sehr knapp den Beginn: Die Deportation eines 

judischen Mitburgers.
2 Wie wir zu den prasentierten Ergebnisscn gekommen 

sind, was wir Stuck urn Stuck herausgefunden haben, 

wird in einer Tondiaschau dargestell t.
3. Als drittes Medium dieser Presentation zu Lagern in 

Essen haben wir diese kleine Broschiire verfaRt. In ihr 
wird in einem ersten Beitrag noch einmal die Methode 
unscres Vorgehens beschrieben. Eine Darstellung von 
Uli Herbert bieiet detaillierte Ergebnisse zur Erfor- 
schung des Lagers HumboldlstraBe aus den Krupp- 
ProzeB-Akten Ernst Schmidt crzahlt die Geschichte 
der Flucht von sechs jungen Frauen aus dem Lager 
HumboldtstraBe. Eine kleine Literaturauswahl.erganzt 
dieses Heft.
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Ortstermin:
Eine Dokumentation zu KZ-Aulienlagern in Essen

In Essen hat es uber 300 Lager gegeben: Frerndarbeiter- 
lager, Zwangsarbeiterlager, Umerziehungs- und Straflager, 
.Kriegsgefangenenlager und zwei KZ-Aufienstellen von 
Buchenwald. Als dies im Rahmen der Vorbereitung fur 
die standige Ausstellung ,,Widerstand und Verfoigung in 
Essen 1933-1945" in der ortlichen Presse bekannt wird, 
wehren viele Essener Burger ab: Zwar habe es Lager gege 
ben, aber keine Konzcntrationslager. Die Dokumente 
vom Intemationalen Suchdienst Arolsen: Uberstellungs- 
listen, Abrechnungen, Fernschreiben, Gestapoberichte 
und einiges andere und die Erwahnung Essens als Arbeits- 
kommando in den Lager-Akten von Buchenwald sprachen 
jedoch fur sich.

Dafi es sich beim Lager ,,Schwarze Poth 13" urn eine 
KonzentrationslagcrauBcnstellc handelte, war fur viele, 
die die Zusammenhange nicht kannten, nicht ohneweite- 
res erkennbar, grenzte das Lager doch offensichtlich un- 
mittclbar an ein Straflager an and liefiauch die gestreiftc 
Kleidung eher auf Strafgefangene schlieSen: ,,Ich dachte, 
das sind Kriminelle", mcinte cin Gesprachspartner. ,,DaB 
das Politische sind und daB das ein KZ war, habe ich erst 
spater begriffen".

Andere w;e August F., der selbst in Sachsenhausen als 
KZ-Haftling war, wufJten sofort Bescheid.

Eugen Kogon spricht in seinem Buch ,,Der SS-Staat" von 
drci Stufen von Konzentrationslagern:
Stufe I (Arbcitslagcr) slcilt die mildeste Form dar. Stufe II 
eine Vcrscharfimg der Lebens- und Arbeitsbedingungen, 
Stufe III ,,Die KnochenmuhIcn", die man nur in den sei• 
tensten Faller, lebend vcrlieB (vgl. Kogon, S. 62)
Kogon weist jedoch auch auf die Vermischung dor Stufen 
in der Remitat bin Diese Vermischung hing zusammcn 
mit der unterschiedlichen Beurteilung zum B&spiel der 
ortlichen Gestapo Lcitstelle, der Lagerlei tungen, die 
Arbeitskrafte vie'.fach nicht mehr abgaben, und von einer 

Rcihe anderer Bedingungcn
Fest steht, daS es sich be! den beiden KZ-AuBenstellen 
von Buchenwald in Essen um Arbeitslager gehandelt hat. 
Die Situation :רו beiden Lagcrn war in den letzten Kriegs- 
monaten sichcrlich nicht leichter als in den Stammlagern. 
Viellciclit traf das Gegentcil zu: Fchlende Luftschutz- 

raume inmitten einer von alliierten Bomben angegriffenen 
Stadt, mangclnde Lebensmittelversorgung, Ncrvositat und 
Unsicherheit der Wachmannschaften, Luftangriffe, bei 
denen schliefilich auch die Baracken des Lagers Hum- 
boldtstrafte und die Arbeitsstatte der I nhaftierten zerstort 
wurden, verscharften die Not. Gleichzeitig wuchs bei den 
Gefangenen, wie Oberlebende und Essener Burger, die mit 
ihnen zusammenkamen, berichteten, die GcwifSheit, daB 
der Krieg seinem Ende zuging. Dies half ihnen, mit den 
schwierigen Lebensbedingungen fertig zu werden

Die Situation der Haftlinge im Lager und im Betrieb, die 
Beobachtungen und Erfahrungen von Essener Biirgern mil 
ihnen, Auszuge aus Akten zeigt die Alte Synagoge in einer 
Dokumentation ,,Ortstermin".

Auf der Grundlage von zahlreichen Gesprachen, Nachfor- 
schungen uber die Botschaften verschiedener Staaten, 
uber das Internationale Rote Kreuz in Genf und den 
Intemationalen Suchdienst in Arolsen, schlieUlich von 
Aktenstudien im Wirtschaftsarchiv Dortmund und im 
Archiv in Niirnberg wurde die Darstellung, insbesondere 
der beiden KZ-AuBenlager, ermoglicht. ---------
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gung und Arbeit der Haftlinge festzustellen und mit amt־ 
lichen Schriftstucken (unter anderem mit einer Hand• 
werksliste, einem Gestapo-Bericht, einer Starkemeldung, 
einer Abrechnungsliste) zu belegen. Umfassender, weil 
uns fast achthundert Aktenstucke voiliegen, vor allem 
aber auch durch die Erzahlungen ehemaliger Lagerin■ 
sassen, ist die Dokumentation zum Lager Humboldt• 
straRe, Tonbandaufzeichnungen mit Schilderungen von 
zwei Frauen werden in die Dokumentation eingespielt, 
um die Unmittelbarkeit dieser Art von Zeugnissen dem 
Besucher vermitteln zu konnen, Drei Uberlebende nah• 
men an der Eroffnung der Dokumentation teil. Doku• 
mentiert wird das Leben im Lager, die Arbeitserfahrun- 
gen, die Geschichte einer Flucht, die nur gelang, weil 
eine Reihe von Essenern half, und das Ende der vielen in 
Bergen-Belsen,
Dieser Teil der dokumentarisch-forscherischen Arbeit ist 
sicher sehr anschaulich. An ihn muR der Betrachter den- 
noch auch mit einer Fragehaltung herangehen, haften 
den Erinnerungen der Zeitzeugen selbstverstandlich Sub־ 
jektivitat an, auch wenn sle sich mit anderen subjektiven 
Aussagen decken.
Wir haben die bisherigen Ergebnisse bewuRt in ihrem der- 
zeitigen Stand prasentiert, um in einen neuerlichen Dia־ 
log mit den Besuchern treten zu konnen.

DaR wir unsere eigenen Ergebnisse nicht als abgeschlossen 
betrachten, wird an einem anderen Teil der Dokumenta־ 
tion deutlich, Gezeigt wird der Weg eines Essener Juden 
in die Vernichtung. Holbeckshof als Sammellager vor der 
Deportation ist bekannt Wie es dann aussah, wie man 
dort lebte und was man erlebte, konnen nur die Zeil- 
zeugen berichten, Detaillierte amtliche Berichte fehlen, 
Nicht fur alle begann der Weg in die Vernichtung in Hol- 
beckshof. Aus der Elnwohnerkartei des Lagers geht her- 
vor, dal:', viele der dort Internierten vorher schon in soge- 
*nannten ״Judenhausern" untergebracht worden waren. 
Was wissen Essener Burger von solchen Judenhausern? 
Welches waren solche Hauser?
Nicht alle Essener Juden wiederum kamen in Judenhauser 
Oder nach Holbeckshof vor ihrer Deportation: Der Weg in 
die Vernichtung war nicht einheitlich.
Es hat in Essen uber 300 Lager gegeben. Anliegen der 
Dokumentation 1st es, nicht nur eine Zahl zu reprasen• 
tieren, Aus den hier vorgestellten Beispielen soil deutlich 

warden, was hinter ״Lager" stand: Not, Verzweiflung, 
Mut und manchmal Solidaritat, Es hat unterschiedliche 
Arlen von Lagern in dieser Stadt gegeben. Ebenso enter־ 
schiedlich ging es in ihnen zu. Geschichtliches Wissen uber 
sine .Stadt, diese Stadt zu erweitern, 1st Aufgabe der 
Alien Synagoge. Wenn wir am 28, Oktober 1981 Ergeb־ 
nisse solcher Nachforschungen prasentieren, dann einmal, 
um an die Essener Burger zuruckzugeben, was wir nur mil 
ihrer Hilfe haben herausfinden konnen, zum anderen aber 
auch, um mehr und welter fragen zu konnen.

Die Geschichte des KZ-Lagers HumboldtstraRe in Essen

Ein Verwaltungsvorgang
Am 17. September 1942 erreichte ein Fernschreiben von 
der AuRenstelle Berlin der Fa. Krupp den Kruppdirektor 
Muller in Essen, Die Ausweitung des Krieges hatte auch 
vor den Belegschaften der Rustungsbetriebe nicht halt 
gemacht, und viele Arbeiter waren zum Mill tar elngezo- 
gen worden, Der Bedarf an Arbeitskraften war etwa sell 
dem Jahre 1942 eines der Hauptprobleme der deutschen 
Rustungsindustrie — und somlt auch und vor alien der 
Fa, Krupp. So versuchte die Firma alls moglichen Wage 
zu gehen, um dringend bendtigte Arbeitskrafts zu erhal• 
ten. Das Fernschreiben vom 17.9. schien einen weiteren 
Weg zu offnen; die Essener Konzernleitung wurde aiifge־ 
fordert, sofort — bis 16,00 Uhr,des gleichen Tages ״ mil■ 
zuteilen, ״welche Wsrke bzw, Betriebsabteilungen mil 
Juden belegt warden konnen. Auslandische Juden mH 
zahlreichen Facharbeitern stehen genugend zur Verfu־ 
gung, Gleichzeitig 1st anzugeben, wo KZ-Lagerzur Unter■ 
bringung der Juden aufgebaut warden konnen," Das war 
neu. Zwar hatte die Firma seit dem Jahre 1941 bereits 
gewisse Erfahrungen mit auslandischen Zwangsarbeitern, 
KZ-Haftlinge aber bedeuteten fur die Firmenleitung nene 
Probleme; insbesondere muUten ganz andere Sicherheits- 
vorkehrungen getroffen warden, Bewachung gewahrlei- 
stet, eigene Lager erstellt werden. So sagte die zustandige 
Abteilung am folgenden Tag erst einmal ab, ״well die 
Vorbedingungen, dafS die Juden in der Abteilung fur sich 
alleine arbeiten sollen, nicht zu erfullen und auRerdem 
eine Zusammenarbeit der deutschen Arbeiter mit den 
Juden, sofern keine absolute Trennung durchfuhrbar ist, 
nicht erwartet werden kann."



Einen Tag spater nahm man die Mitteilung, keine Juden 
gebraucheh zu kbnnen, wieder zuruck und erstellte eine 
genaue Liste von 1.050 •bis 1.100 anzufordernden judi- 
schen Facharbeitern, darunter 258 Dreher, 242 Schlosser, 
150 Fraser usw, und machte eine hohe technische Quali- 
fikation der Arbeitskrafte zur Voraussetzung.

Danach verlauft der Vorgang zunachst einmal fur zwei 
Jahre im Sande, sei es, dafi die leitenden Stellen in Berlin 
sich uber deh Arbeitseinsatz von KZ-Haftlingen nicht 
einig waren, sei es, daft die Anforderungen der Firma 
Krupp zu hoch waren, sei es, dafi der nun einsetzende 
Strom von Zehntausenden von Fremdarbeitern, Ost- 
arbeitern,' Kriegsgefangenen, Militarinternierten, den Be- 
darf der Firma furs erste stillte.

Erst im Junl 1944 kommt das Thema KZ-Haftlinge bei 
Krupp in Essen wieder auf den Tisch, Auf einer Sitzung- 
der Sonderarbeitseinsatz-lngenieure der Firma wird mit- - 
geteilt, daB KZ-Leute in groBerer Anzahl .zur Verfugung 
gestellt werden konnen, die einzelnen Betriebeder Firma 
sollen Clberlegungen anstellen, wie die Haftlinge einge- 
setzt werden kbnnten und 'welche Unterbringungsmog• 
I'ichkeiten geschaffen werden muSten.

Und nun beginnt ein reger burokratischer ProzeB mit 
einer Unzahl von Schreiben, Besprechungen, Aktennoti- 
zen, Besichtigungen und Meldungen.

,Wenige Tage spater trifft ein Herr aus Buchenwald ein: 
SS-Hauptsturmfuhrer Schwarz, denn aufgrund von Be- 
sprechungen zwischen dem Rustungsministerium und 
dem Wirtschaftsverwaltungshauptamt der■SS war der 
Firms Krupp ein Kontingent von zunachst zweitausend 
mannlichen, dann 500 weiblichen Haftlingen zugespro• 
chen worden und dem KL-Buchenwald die Organisation 
und Abstellung ubertragen worden.

Der Herr aus Buchenwald, SS-Hauptsturmfuhrer Albert 
Schwarz, nahm die vorgeschlagenen Arbeitseinsatz־ 
stellen und die Unterkunfte in Augerischein, das Walz- 
werk II und das zu der Zeit noch mit italienischen Militar- 
internierten belegte Lager an der HumboldtstraiSe. Nach 
seinem Dafurhalten allerdings war der Einsatz von weib- 
lichen KZ-Haftlingen im Walzwerk II nicht mdglich,weil 
die Arbeit fur die Frauen einfach zu schwer sei, Der Hm- 
weis, doch mannliche KZ-Haftlinge zu beantragen, 
konnte von dem Vertreter der Firma Krupp nur dahin- 

gehend beantwortet warden: Die babe man zwar bean- 
tragt, aber ss. waren koine zu bekommen. So zog der Herr 
aus Buchenwald unverrichteter Dings winder ab. ,Kurze 
Zeit spater, am 4, Juli 1944, kam dann der Kommandant 
selbst. Hermann Pister, Kommandant des Lagers Buchen- 
wald, Er uberprufte Arbeitseinsatzplatze und Unterbrin- 
gungsmbglichkeiten noch einmal und befand siefurange- 
messen - unter den ublichen Bedingungen. Daraufhin er- 
ging an alls Einzelbetriebe die Aufforderung zu prufen, 
wo Haftlinge in grower Gruppe eingesetzt werden konn- 
ten, Mit Pister wap vereinbart warden, daft fur jeden 
Haftling pro Tag 4 Reichsmark einschlieBlich aller sozia- 
len Beitrage zu zahlen seien, Die spater dann zu zahlen- 
den 25.767,20 pro Monat sind dann auch punktlich an 
die Waffen-SS KL-Buchenwald Oberwiesen worden, Die 
Bewachung sollte die SS, die Herrichtung des Lagers 
HumboldtstraBe mit Stacheldraht und Splitterschutz• 
graben die Firma ubernehmen. Zudem sollte die Krupp•: 
sche Oberlagerfuhrung fur die Verpflegung der Haftlinge. 
(0,70 RM je Tag) und Wachtmanner (1,20 RM pro Tag) 

sorgen.
Der zustandige Kruppsche Beamte, Herr T., fuhr nun auf 
Veranlassung des Personalchefs der Firma Krupp, Herrn 
Direktor Ihn, nach Gelsenkirchen, denn im dortigen 
Treibstoffwerk Horst bei Gelsenberg waren 2.000 .weib- 
liche Haftlinge aus dem KZ-Auschwitz in groBen Zirkus- 
zelten untergebracht, urn dort Aufraumarbelten zu 
machen, Sie waren auBerst primitiv bekleidet, Hemd, 
Schlupfer und ein leichter grauer. Mantel und trugen 
primitives Schuhwerk, war Herrn T, aufgefallen; und in 
seinem Bericht wies er darauf hin, ״daB es sich urn feine, 
zartgliedrige Geschopfe handelte, welche nicht fur 
schwere Arbeiten tauglich waren."
Am 26. Juli kam der nun schon bekannte Herr Schwarz 
aus Buchenwald erneut nach Essen und regelte mit den 
zustandigen Herren von Krupp die Einzelheiten. Da nun 
endgultig nur 500 Frauen statt der erwarteten 2.000 Man• 
ner eintrafen, war man sich schnell einig, daU die funf auf 
der Westseite des Lagers HumboldtstraBe Sud gelegenen 
Baracken und einige Splitterschutzgraben mit einem Sts- 
cheldrahtzaun umgeben werden■ sollten und als KZ• 
AuBenlager genugten. 300 Frauen sollten im Walzwerk II, 
50 in der dazugehdrenden Elektroden-Werkstatt arbeiten. 
Fur die ubrigen 150 muBten dringend Arbeitsplatze be- 
schafft werden, Innerhalb des Walzwerkes sollte in einer



Nebenhalle eine Unterkunft fur die Frauen eingerichtet 
warden, ein Gedanke, den Herr Schwarz ״auBerordent- 
lich glucklich (and״, wie uberhaupt Herr Hauptsturm- 
fuhrer Schwarz ,,in der Sicherungsfrage allgemein sehr 
entgegenkommend war,״
So schien dann alles aufs beste verwaltungsmaBig vor- 
bereitet, und am 24. August dann schlieBlich war es so- 
weit: der zustandige Sachbearbeiter fuhr zusammen mit 
dem Betriebsfuhrer des Walzwerks II und einem weiteren 
Herrn nach Gelsenkirchen, um 520 Frauen auszusuchen, 
 die Kraftigsten", ■hatte ihnen Pister bei seinem Besuch״
zugestanden. Die Frauen stellten sich auf, und die Herren 
von Krupp nahmen sie in Augenschein: ,,Sie waren voll• 
kommen kahlgeschoren, und ihre Bekleidung war voll- 
kommen unzurelchend, Sie trugen einfache Hemden, die 
blau-weiB gestreift waren, Ihre Schuhe hat ten dicke Holz- 
sohlen, worin sie nur sehr schlecht laufen konnten״, 
berichtete der zustandige Sachbearbeiter.
Wer waren nun diese Frauen, die da ausgesucht wurden 
fur eine Arbeit, die selbst dem SS-Mann Schwarz fur 
Frauen zu schwer erschien?

Das Schicksal der Juden von Uzhorod
Im April 1944 kam eine. SS-Einsatzgruppe in die Stadt 
Uzhorod, gelegen in dem Teil der Tschechoslowakei,.der 
im Krieg von’Ungarn okkupiert wurde und heute zur 
Sowjetunion gehort. Die judlschen Familien wurden auf 
dem Marktplatz zusammengetrieben und drei Wochen 
lang in einem Lager in Uzhorod selbst interniert, Dann 
wurden sie zusammen mit den judischen Familien aus der 
ganzen Region in einen Guterwagen gesteckt und kamen׳ 
am 19. Mai 1944 im Auschwitz-Lager Birkenau an.
Sie stellten sich dort auf der Rampe auf ,und wurden 
selektiert: Arbeitsfahige und Schwache wurden getrennt, 
ebenso Manner und Frauen. Die alteren Frauen wurden 
noch am selben Tag vergast, die Manner kamen in 
Arbeitskommandos, die jungen Frauen ins Lager,

So auch die Schwestern Elizabeth und Ernestine Roth 
und die Schwestern Agnes und Ren6 Kdnigsberg und 
Ros! Katz, alle aus Uzhorod.
Die jungen Frauen bekamen Haftlingskleldung, und ihre 
Haare wurden abrasiert, Nach etwa 6 Wochen Wartens 
passierte etwas: Erneut wurde selektiert. Von den etwa 
1,500 Frauen aus dem Block, in dem sich die Madchen 
aus Uzhorod befanden, wurden einige herausgesucht und 

in die Gaskammer gesteckt; etwa 1.000 soliten in 
Auschwitz bleiben and warden zu diesem Zwecke tato־ 
wiert, der Rest, darunter auch die 5 aus Uzhorod, kamen 
zusammen in eine Gruppe von ca. 2,000 Frauen, die er־ 
neut in Guterwagen verfrachtet warden — das war am 
2, Juli 1944. Am 4. Juli kamen sie im Ruhrgebiet an, 
demselben Tag, an dem Kommandant Pister im Krupp 
Hauptverwaltungsgebaude in der Altendorfer Strsfte in 
Essen mit den zustandigen Herren uber das SchicksaI eben 
dieser Madchen konferierte.
7 Wochen waren die Madchen in den Zelten bei Gelsen־ 
berg und wahrend derZeit mit Aufraumarbeiten beschaf- 
tigt, bis schlieBlich am 24, August eine Delegation von 
Mannern eintraf und es hied, dad sie die kraftigsten 
Frauen fur eine Firma Krupp in Essen aussuchen soliten, 
Das Hauptinteresse der Madchen war es nun, moglichst 
zusammenzubleiben, manche der Madchen waren erst 12 
oder 15 Jahre alt, die meisten um die 20. Es gelang den 
Geschwistern Roth und Konigsberg zusammen fur Essen 
ausgesucht zu warden. Am nachsten Tag marschierten 
520 Frauen — 500 Arbeiterinnen und 20, die zunachst 
fur die Versorgung vorgesehen waren, dann aber wohl 
auch in die Fabrik kamen - zum Bahnhof Gelsenkir־ 
chen, stiegen dort in StraBenbahnen, fuhren zum Haupt- 
bahnhof Essen und marschierten dann ־ immer unter 
Bewachung von SS־Leuten — quer durch die Essener 
Innenstadt uber die KruppstraBe Richtung Mulheim, 
bogen hinter dem StraBenbahndepot links ein und 
erreichten schlieBlich das Lager in der HumboldtstraBe 
Sud.
Das Lager
In dem am westlichsten gelegenen Toil waren 5 Baracken 
fur sie abgetrennt und mit Stacheldraht umgeben. Vor 
dem umzaunten TeH lag eine weitere Baracke fur die 
Wachmannschaften. Das Lager selbst bestand aus vier 
Schlafbaracken und einer Kucha mit EBraum; Wege gab es 
in dem auf freiem Feld gebauten Lager keine. In den 
Hoizbaracken fanden die Madchen zweistdckige_ Bettge- 
stelle mit Strohsacken vor, etwa 85 Gestelle pro Baracke, 
so da(S in jeder Baracke etwa 130 Frauen schliefen, Bis 
vor kurzem war das Lager noch von anderen bewohnt 
gewesen, stellten die Frauen fest, alias war unsaglich ver־ 
dreckt und vor allem verwanzt. Die Begleitmannschaft 
ubergab den Haftlingstransport nun an die Wachmann• 
schaft des neuen KZ-AuBenlagers,



Damit allerdings hatte die Firma Krupp noch erhebliche 
Probleme gehabt.’ Denn eine der Bedingungen des Ein- 
satzes der Frauen, die mit Schwarz ausgehandelt warden 
waren, war die Gestellung von 45 Frauen durch die Firma 
Krupp als Bewacherinnen. In den Betrieben und beim 
Arbeitsamt Essen wurde nachgeforscht, ob sich Frauen 
dazu bereit erklarten; das gelang erst nach langeren Bemu- 
hungen. Zumeist waren es Arbeiterinnen bei Krupp, die 
sich vielleicht verbessern wollten, die sich meldeten; meist 
nicht alter als die KZ-Haftlinge selbst.

Diese Frauen wurden nun formell bei Krupp entlassen 
und bei der SS eingestel11, zunachst aber einmal nach 
Ravensbruck geschickt, um in dem dortigen KZ in einem 
Schnellkursus von 2 Wochsn die wichtigsten Grundlagen 
der Tatigkeit als Aufssherin von KZ-Haftlingen zu erler- 
nen. Frisch ausgebildet und zumTeil mit SS־Uniform ver- 
sehen, kamen die ehemaligen Krupp־Arbeiterinnen dann 
nach Essen zuruck und erwarteten nun die Haftlinge. 
Lagerfuhrer in der HumboldtstraBe war der SS-Oberschar- 
fiihrer Rieck, seine Vertreter waren die Unterscharfuhrer 
Willi Kerkhoff und Otto Maier, schlieBlich der SS-Mann 
Hugo Kummer, Fuhrerin der SS-Frauen war Emmi 
Theissen, die nur einige Monate im Lager war, Anfangs 
waren es rd. 44 SS-Frauen und 25 SS-Manner; nach eini• 
ger Zeit wurde allerdings die Halfte der Wachmannschaft 
zu einem anderen Kommando abkommandiert.
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Die Arbeit
In dsn darauffolgenden Tagen begann fur die Frauen die 
Arbeit, Morgens um 4 Uhr wurde geweckt, und die 
Frauen versammelten sich zum Appell. Sie nahmen ihr 
Fruhstuck ein, das anfangs aus Brot und Margarine be- 
standen haben soil, und begaben sich zur StraBenbahn, 
die um 5.25 Uhr von der KruppstraBe abfuhr, um 6.00 
Uhr begann die Arbeit, Der groBte Toil der Madchen 
arbeitete im Walzwerk II, angeleitet von deutschen Vor- 
arbeitern sollten sie die verschiedensten Arbeiten ausfuh- 
ren, die Beschickung von Ofen, SchweiBarbeiten und an 
dere Tatigkeiten, von denen selbst eine der SS-Aufsehe• 
rinnan sagte, daB diese Arbeiten fur sie selbst zu schwer 
gewesen waren.
Andere srbeiteten in der Elektrodenwerkstatt, der Rest 
machte Aufraumungsarbeiten. Wie es den Frauen in der 
Fabrik erging, war sehr unterschiedlich und hing in star- 
kem MaBe vom Wohlwollen der deutschen Arbeiter, aber 
vor allem der Vorarbeiter, Meister und Betriebsleiter ab. 
Hier gab es die verschiedensten Typen: Gleichgultige, 
Sadisten und sehr hilfsbereite Menschen, die den Mad- 
chen sogar ab und zu etwas zusteckten. Von den Deut• 
schen am Arbeitsplatz war das Wohl und Wehe der 
Frauen ganzlich abhangigL Es ist in der Fabrik zu ublen 
Brutalitaten gekommen. Die Frauen wurden geschlagen 
und getreten, sie wurden von den warmenden Ofen weg• 
getrieben, bekamen Prugel, wenn sie Handschuhe anhat- 
ten, bekamen Prugel, wenn sie zu langsam arbeiteten, zu 
wenig trugen, sich unterhielten, Es gab aber auch Faile, 
wo es die Madchen im Betrieb'besser hat ten als irn Lager, 
wo sie zusatzliche Nahrung bekamen, sich mal waschen 
oder warmen durften, wo einer mal wegguckte, wenn sie 
eine Pause einlegten, wo einer im Winter den Madchen 
seine Handschuhe gab, wenn es der Meister nicht sah, 
Ends August waren die 520 Madchen nach Essen gekom- 
men — und in den ersten 2 Monaten ist es ihnen dort 
noch vergleichsweise ertraglich ergangen,

Zerstorung des Lagers
Seit Oktober 1944 aber wurde ihre Lage immer verzwei• 
felter. In der Nacht vom 23. auf den 24, Oktober fand 
uber Essen ein schwerer Luftangriff statt. In heller Panik 
liefen die Frauen aus den Baracken in die Splittergraben, 
die allerdings nur 1 m tief ausgegraben waren und kaum 
Schutz boten. DieSS-Leute begaben sich in einen siche-



ren Unterstand, den die'Judinnen nicht betreten durften. 
Auch im Betrieb war der Luftschutzbunker nur fur 
Deutsche, und die KZ-Haftlinge muBten sehen, daB sie in 
einem provisorischen Unterstand Schutz fanden.

An diesem Tag nun wurde das Lager HumboldtstraBe 
fast vdllig zerstort, nur die Kuchenbaracke war noch in- 
takt, allerdings mit Dachschaden. Am folgenden Morgen, 
als die Aufraumungsarbeiten begannen, fanden die Frau- 
en in der Sanitatsbaracke eine verkohlte Leiche — eines 
der Madchen hatte schwerkrank dort gelegen und war in 
der Panik einfach vergessen warden. Sie konnte sich nicht 
alleine fortbewegen und war verb'rannt. Mit diesem Bom• 
benangriff am 23, Oktober verschlechterte sich das Leben 
der Frauen sehr. Ihre Unterkunfte waren vollig zerstort, 
Waschgelegenheit bestand nun uberhaupt nicht mehr, Sie 
machten sich nun daran, das am wenigsten zerstdrte Ge- 
baude, die Kuche, notdurftig zu reparieren und zimmer• 
ten sich aus Holzbohlen groBe durchgehende Gemein- 
schaftslager im Speisesaal. Vieleder Madchen muBten auf 
den Brettern schlafen;esgab nur noch einige Decken und 
wohl etwas Stroh, Auch im Betrieb waren schwere.Zer- 
stbrungen die Folge des Luftangriffs, und die Frauen 
konnten nicht mehr in der Produktion eingesetzt warden, 
sondern wurden bei Aufraumungsarbeiten beschaftigt, 
Auch die StraBenbahn fuhr nicht mehr. Und so sah der 
Tag fur die Judinnen seitdem aus: Wecken zwischen 4.00 
und 5.00 Uhr, Appell, Einnahmedes Fruhstucks — erheb- 
lich gekurzte Rationen, spatsr fiel das Fruhstuck ganz'aus 
- dann Abmarsch unter Bewachung quer durch Essen 
zum Gelande der GuBstahlfabrik. Zu dieser Zeit morgens' 
um 6.00 Uhr 1st Schichtwechsel, und jeder, der wollte, 
konnte diesen Trupp sehen, Immer noch in derselben Be־ 
kleidung, einen Kittel mit einem groBen roten Kreuz auf 
dem Rucken, zerlumpt und oft durchnaBt, well es durch 
das Dach der Kuche regnete. Je nach Einsatzort dauerte 
der Marsch zwischen einer 3/4 und 2 Stunden. DieSS- 
Leute, die sie begleiteten, trugen Uniform und Gewehre, 
alte Manlicher-Gewehre aus dem Ersten Weltkrieg, sowie 
Knuppel, sogenannte Stahlruten. ״Peitschen" nanntendie 
Judinnen diese Instruments, von denen die Wachmann־ 
schaft haufig Gebrauch machte. Diese Schlage waren es 
vor allem, uber die die Madchen klagten. Die Schlage, die 
mangelnde Ernahrung, die unzureichende Bekleidung, die 
unzumutbar schwere Arbeit. Diese bestand nun fast aus• 

schlieBlich aus Ausbesserungsarbeiten. Ziegel muBten ge־ 
schleppt, Bleche muBten transportiert warden, Wenn eine 
der Frauen nur 2 start3 Ziegel auf einmal trug, konnte es 
ihr passieren, daB ihr zur Strafe auf der Mine des Kopfes 
sin kahler Streifen durch dis mittlerweile nachgewachse- 
nen Haare geschnitten wurde. Urn 1/2 Zwolf war eins 
Mittagspause von 1/2 Stunde, In dieser Zeit versuchterr 
die Frauen das Nbtigste zu erledigen. Aber auch hier kam 
es wesentlich daraufan, welcher Vorarbeiter Oder Meister 
fur die Frauen zustandig war, Bei einigen, vor allem im 
Walzwerk II, war den Madchen gar nichts erlaubt, und sis 
erhielten Frugal, wenn se etwas wollten, Bei anderen war 
as moglich, daB sich d e Madchen wuschen, manchmal 
sogar etwas Mitgebrachtes kochten. So gering von heute 
her gesehen die Unterschiede in der Behandlung der 
Frauen von Seiten der Deutschen aussehen mogen, zu der 
Zeit war dies fur die judischen Frauen von entscheidender 
Bedeutung,
Abends um sechs Oder sieben wurde dann der Ruck- 
marsch angetreten, so dad die Madchen meist erst bei 
Dunkelheit ins Lager kamen, dort ihr Essen, meist WeiB- 
kohlsuppe und Brot, in Empfang nahmen und sich dann 
in ihrem umfunktionierten Speisesaal zum Schlafen zu- 
sammendrangten. Fine der zusatzlichen Belastungen fur 
die Haftlinge wurde die Kaite. Schuhwerk war ke.ines vor־■ 
handen, und so muBten sie im Winter mit den a I ten 
Holzpantinen, die wie die andere Kleidung noch aus 
Auschwitz stammten und schnell zerfielen, Oder barfuB 
durch die verschneiten Strata־) der Stadt marschieren 
Einige versuchten sich mit Stroh zu behelfen, das sie in 
die Pantinen steckten Oder mit Lappen, die sie um die 
FijBe wickelten.
In der Fabrik liefen sie Gefahr, mit den Handen an den 
Blechen Oder den eisernen Handkarren festzufrieren; ein 
deutscher Arbeiter im Betrieb Maschinenbau 8 schenkw 
einem der Madchen seine ausrangierten Handschuhe, Als 
der stellvertretende Betriebsleiter dies sah, rifi er die 
Handschuhe dem Madchen von den Handen und warf sie 
in den Koksofen. Im Lager selbst war es vor allem die 
Brutalitat des Lagerfuhrers Rieck und der SS-Frau 
Theissen, unter der die Frauen zu leiden batten. Vor 
allem Rieck prugelte die Frauen haufig und mit steigender 
Brutalitat. Weitere Todesfalle kamen hinzu; eine Frau 
starb an TB, eine andere infolge der schweren Erfrierun- 
gen. Ein Madchen war schwanger, als es entdeckt wurde. 



wurde sie׳ nach Auschwitz zuruckgeschickt. Die Frauen 
wuBten, was das bedeutete. Auf der Rampe waren alls 
schwangeren Frauen sofort selektiert und ins Gas ge- 
schickt worden,'

In den Kellerraumen
Am 12, Dezember schlieBlich kam eszu einem zweiten 
Luftangriff,' der auch die Kuchenbaracke zerstbrte, von 
dem Lager HumboldtstraBe standen nur noch einige 
Grundmauern. Von Seitan der Firmenleitung wurde nun 
erwogen, ob die Frauen zuruck nach: Buchenwald, ihrer 
Befehlszentrale, geschickt warden sollten, Dazu 1st es 
aber nicht gekommen, ob auf Initiative der Betriebslei- 
tung oder der Haftlinge ist nicht klar. Statt dessen zogen 
die Frauen in die Kellerraume der abgebrannten Wohn- 
baracken und bauten sich selbst neue Schlafgelegenhei- 
ten, welche aus aneinandergefugten Brettern bestanden, 
die moisten aber schliefen auf dem feuchten Zement- 
boden, gewarmt nur von siner Decke oder etwas Stroh, 

In diesen Kellerraumen hausten die Frauen linger alsein 
Vierteljahr, es war die schlimmste Zeit seit ihrer Inhaftie- 
rung in Uzhorod im Fruhjahr 1944.

Es war ein kalter Winter, der Ofen in den Kellerraumen 
brachte kaum Warms, zudem fehlte Brennmaterial. Die 
taglichen Arbeitszeiten anderten sich allerdings nicht. Die 
Lage der Madchen war in den Vorstandsetagen der Firma 
durchaus bekannt. Die Oberlagerfuhrung besichtigte 
mehrfach die Verhaltnisse in der HumboldtstraBe und be-■ 
richtete nach oben. Es geschah jedoch nichts, zumal die 
Lage in Essen seit dem Januar 1945 durch allgemeine 
Auflosungserscheinungen gekennzeichnst war und haufi- 
ge Luftangriffe selbst eine so geordnete Verwaltung wie 
die der Firma Krupp durcheinander brachten. Auch muB 
ein Tail der von der Firma ausgegebenen Nahrungsmittel 
und Brennstoffe von den Leuten der Wachmannschaft ab- 
gezweigt und fur eigene Zwecke gebraucht worden sein.

Der Abtransport
Am 15. Marz 1945 kam der Tag, den die Frauen am mei- 
sten furchteten.■ Der Abtransport wurde vorbereitet. 
Denn immer wieder hatten die SS-Leute ihnen gesagt, was 
mit ihnen geschehep werde, wenn der Zusammenbruch 
naherrucke: ,,Funf Minuten haben wir immer Zeit. Und in 
den 5 Minuten werden.wir euch tbten."

Der Kommandant von Buchenwald zog die vielen ver- ■; 
schiedenen AuBenkommandos des KZs zusammen und |i 
beauftragte den Kommandofuhrer des AuBenkommandos :: 
Bochum, GroBrnann, die Haftlinge vom BochumerV-erein, ;
den Bochumer Eisen-Huttenwerken und dem Frauenkom- f 
mando Krupp Essen aus dem Rheinland nach Buchan- 
wald zu evakuieren, Der SS-Hauptsturmfuhrer Schneier 
erschien daraufhin in Essen und sagte, er hatte den Auf- i, 
trag, samtliche KZ-lnsassen, die im Ruhrgebiet beschaf- : 
tigt waren, nach Buchenwald zuruckzutransportieren, 
Krupp soils einen Mann stellen, der der SS helfen solle, 
einen Sonderzug zusammenzustellen. Krupp,stellte einen i 
Angestellten zur Verfugung. Die Vorbereitungen fur den 
Abtransport blieben den Frauen nicht unbemerkt. Die 
moisten der SS-Wachmannschaften vyurden zu anderen ;
Kommandos gebracht, Verpflegung fur die SS und die H
Frauen von Krupp geliefert. Ein Bombenangriff bot fur 
6 Frauen, die Geschwister Roth und Konigsberg, Gisella :
Israel und Rosa Katz die Gelegenheit zur Flucht. • :■

Am Vormittag des 17. Marz marschierte der Trupp los. H 
Der Kruppsche Verwaltungsangestellte S,, die mann- ' 
lichen SS־Wachter und die Frauen, rund 500 mogen es :: 
noch gewesen sein, Quer (lurch die Stadt marschierte der 
Zug, uber Kray nach Bochum, urn dort am Hauptbahnhof • ׳ 
den Sonderzug nach Buchenwald zu besteigen. Die mann- 
lichen KZ-Haftlinge aus Bochum waren bereits in Outer■ 
wagen verladen, fur die Frauen standee einige Personen־ ־,■
wagen dritter Klasse zur Verfugung. י

Die Fahrt nach Buchenwald dauerte, bedingt durch die 
Kriegsverhaltnisse, drei Tage; schon bald war die Ver- ! 
pflegung ausgegangen. Zum einen reichten die von der 
Kruppschen O’berlagerfuhrung ausgegebenen Rationen 
nicht, zum anderen behielten die SS-Leute einen Tail, vor 
allem das Fleisch, offsnbar fur sich, Am 19.3. kam der 
Zug in Weimar an. Die Ankunft der Frauen kam fur die 
KZ־Leitung in Buchenwald unerwartet; denn Rieck, der 
Leiter des Transportkommandos, erhielt die Auskunft, 
daB die Frauen nicht nach Buchenwald, sondern ins KZ 
Bergen-Belsen bei Celle gebracht warden sollten. Die 
Frauen wurden in Weimar im Zug belassen, die Manner , 
fuhren mit dem Bochumer SS-Mann GroBmann nach 
Buchenwald. Die Weiterfahrt nach Bergen-Belsen dauerte 
nochmals 3 Tags, Verpflegung gab es mittlerweile gar 
keine mehr, ein SS-Mann berichtete, daB die Wachmann-
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schaft unterwegs Wasser und ein paar Steckruben organ!'■ 
sierte. Am 22, Marz,. 11 Monate nach der Internierung in 
Uzhorod, kamen die Frauen in Bergen-Bolsen an. In der 
Verwaltungsstelle des KZs wurde den Wachmannschaften 
bedeutet, daB im KZ Typhus herrsche und sie es infolge- 
dessen nicht betreten durften. Die Essener SS-Leute uber- 
gaben daraufhin die Frauen, die ins Lager gefuhrt wurden. 
Wenige Wochen spater wurde das KZ Bergen-■Belsen von 
den heranruckenden Alliierten befreit, vorher brachten 
die Wachmannschaften eine groBe Anzahl der Haftlinge 
um, Der Verwaltungsvorgang war damit abgeschlossen.

Marz 1945. In einer Bombennacht fluchteten sechs junge 
judische Frauen aus dem KZ-AuBenlager Buchenwald an 
der HumboldtstraBe. Weil die Wachtposten die Luft• 
schutzraume aufgesucht hatten, blieb ihre Flucht zu- 
nachst unbemerkt. Die Namen der Madchen: Elisabeth 
Roth, Erna Roth, Agnes Konigsberg, lien(׳! Kdnigsberg, 
Rosa Katz und Gisella Israel. Die vier Erstgenannten 
waren zwei Geschwisterpaare. Alls Einzelheiten dieser 
Flucht zu schildern, ist 36 Jahre danach so gut wie aus- 
geschlossen. Durch die Befragung von Beteiligten und 
Zeitzeugen gelang es jedoch, wichtige Details zu rekon* 
struieren.

Haute wissen wir, dafS die erste Etappe.der Flucht ein 
Keller der zerstorten Leichenhalle auf dem judischen 
Friedhof, Reckhammerweg 88, war., Der -Weg, den die 
Madchen dorthin zurucklegten, 1st der gleiche gewesen, 
den sis taglich zum Kruppschen Walzwerk II, Ecke Hele- 
nen■ und Bottroper StraBe zuruckzulegen hatten: Ober 
die KruppstraBe bis zur Wickenburg; durch die Mulheimer 
StraBe bis zur Alfred-Krupp-Schule; von dort in ,Richtung 
HelenenstraBe; dann weiter uber die HelenenstraBe, vor- 
bei an der Zeche Salzer־Amalie bis zur Bottroper StraBe.

Von hier aus fuhrte Rosa Katz ihre L.eidensgefahrtinnen 
in den Keller der zerstorten Leichenhalle auf dem judi■ 
schen Friedhof.

Wahrend der Arbeit im Walzwerk II hatte sie Erna und 
Gerhard Marquardt kennengelernt, ein Ehepaar, das dort 
beschaftigt war. Beide wohnten nicht weit vom Betrieb 
inmitten einer Gartenanlage auf der Stadtwiese, Gerhard 
Marquardt hatte Rosa Katz einmal wahrend der Arbeits- 
zeit mit zu seiner Wohnung genommen. Um den Weg ab- 
zuschneiden, war er mit ihr uber den judischen Friedhof 
am Reckhammerweg gegangen.

Das Wissen urn den abgelegenen, von vielen gemiedenen 
Ort mag das Madchen veranlaBt haben, ihn als erste Zu־ 
fluchtstatte auszuwahlen.

In der ersten Nacht nach der Flucht hatten Fliegerbom- 
ben erneut die Leichenhalle getroffen, den Keller aber 
verschont.

Auf sich allein gestellt, ohne Nahrung und Wasser, erfullt 
von Furcht vor der Entdeckung, verbrachten die Mad- 
chen einigeT'age in dem Keller. Die nahezu hoffnungslose 
Lage gab Rosa Katz den Mut, den Krupp-Arbeiter Ger• 
hard Marquardt in der ihr bekannten, nahegelegenen 
Wohnung aufzusuchen und um 111)10 zu bitten. Sie bat 
nicht vergebens, Was es bedeutete, der Bitte zu entspre- 
chen, vermag run der zu begreifen, der sich in die Bedin- 
gungen jener Zeit hineinversetzen kann. Was die totale 
Rationierung aller Lebensmittel, der GenuBmittel und 
der Bekleidung fur die Versorgung der Bevolkerung 
bereitstellte, war nicht mehr als das, was der Einzelne 
zum Uberleben brauchte.

Den beiden Marquardts gelang es dennoch, die sechs 
Fluchtlinge vor Hunger und Durst zu bewahren, Dabei 
riskierten sie viel.



Niehl weit von dem Versteck auf dem judischen Friedhof 
stand ein von Bomben getroffener und ausgebrannter 
Gasometer. Gerhard Marquardt hatte herausgefunden, 
daU im Keller djeses Gasometers Kartoffeln lagerten, auf 
die beim Brand Teer geflossen war.

Er suchte noch gemeBbare Knollen heraus, brachte sie 
seiner Frau, die daraus manche Mahlzeit fur die Madchen 
bereitete, Beide wuUten aber, daB auf die Dauer gesehen 
deren Aufenthalt im Keller der Leichenhalle zu gefahr- 
lichwurde.

Nachdem Gerhard Marquardt die Fluchtlinge zunachst 
in einer Hausruine auf dem Reckhammerweg, nahe dem 
Gasometer untergebracht hatte, holte er sie in die Garten־ 
anlage auf der Stadtwiese. Nicht weit entfernt von seiner 
Wohnung hatte er hier auf einem Laubengrundstuck ein 
Versteck fur sie hergerichtet.

Erna und Gerhard Marquardt 1981

Furcht vor der Entdeckung und die Sorge um die Ernah■ 
rung der sechs Madchen IieU die Marquardts nach neuen 
Wegen suchen, Auf ganz ungewohnliche und gefahrliche 

Weiss gelang es dem Krupp-Arbcitcr, Brot herbeizuschaf־ 
fen. Behilflich war ilim dabei Heinz S., ein Bekannter, der 
auch auf der Stadtwiese wohnte. Ihm hatte er sich in 
seiner Not anvertraut. Heinz S,, Angehdriger derWaffen■ 
SS und Uniformtrager, begab sich mit Gerhard Marquardt 
zu einer von Bomben getroffenen Brothalle auf der Sege- 
rothstraBe, die damals den Namen des Essener Alt-Natio- 
nalsozialisten Heinrich••Unger-■StraBe trug. Heinz S. hatte 
dem Krupp-Arbeiter sine seiner Uniformen geliehen, Der־ 
art Uniformierte konnten sich damals schon einiges erlau- 
ben. Bepackt mit.zwei Sicken Brot kehrten beide unbe■ 
merkt von dem waghalsigen Unternehmen zuruck, Die 
Entdeckung hatte fur beide den Tod bedeutet.

Rosa Katz 1947



Aber das Versteck in der Gartenanlage auf der Stadtwiese 
erwies sich als nicht sicher genug. Die Gefahr der Ent- 
deckung und der damit verbundenen Denuntiation nahm 
von Tag zu Tag zu.
Als Better in dieser Situation erwies sich jetzt der eben• 
falls im Kruppschen Walzwerk II beschaftigte Ofenmau־ 
rer Karl Schneider. Er holte in der Dunkelheit die sechs 
Madchen aus ihrem Versteck und brachte sie nach Al ien- 
dorf, Hier hatte er zuvor Helfer gesucht und gefunden.

Die Geschwister Roth und Kdnigsberg brachte er zu Fritz 
Niermann, Markscheide 50. Dieser, ein Lebensmittelhand־ 
ler, stellte den vier Madchen einen Raum seiner Wohnung 
als Versteck zur Verfugung, Rosa Katz kam zu einem SA• 
Mann in der Nahe der Berliner Bracks, dessen Name und 
Anschrift bis heute unbekannt geblieben sind.

Gisella Israel schlieBlich nahm er mit in seine eigeneWoh* 
nung im Hause Helmholtzplatz 21. Frau und Tochter 
waren wegen der standigen Luftangriffe mit vielen ande- 
ren Essenern evakuiert worden. Weil er aber Hilfe brauch־ 
te, weihte er Erna Lippold, eine Nachbarin aus der Ober• 
dorfstraBe 25, in al les ein. Diese Frau ubernahm fortan 
die Betreuung des fluchtigen Madchens, einer Judin aus 
Ungarn. Besonders schlimm war es, wenn Luftschutz- 
sirenen die Menschen in die Bunker und Schutzraume 
trieben. In solchen Augenblicken muBte Gisella. Israel 
allein in der Wohnung bleiben, denn keiner durfte sie 
auBerhalb ihres Verstecks sehen. Erna Lippold und Karl 
Schneider geboten ihr, sich in einer ganz bestimmten 
Ecke der Wohnung aufzuhalten. Der Grund: Sollte das 
Haus von Bomben gctraffcn warden, so wuBte man, wo

Die Geschwister Konigsberg und Roth 1947

man nach dem verschutteten Madchen suchen konnte. An 
alarmfreien Abenden saB man zusammen, Gisella erzahlte 
in gebrochenem Deutsch van ihrem Zuhause. Man kam 
einander naher, man wurde vertrauter miteinander. 
In der Wohnung des Lebensmittelhandlers Fritz Nier־. 
matin, Markscheide 50, batten die Geschwister Roth und 
Kdnigsberg ein sicheres Versteck gefunden, Auch Frau 
Niermann־ war mu ihrer Tochter evakuiert worden. 
Selbstlos stellte der glaubige Kath.olik dan judischen Mad- 
chan Kleider seiner Frau und seiner Tochter zur Verfu• 
gang, Erstmals, seitdem die Nationalsozialisten sie und 
ihre Angehorigen in Sammeltransporten nach Auschwitz 
gebracht hat ten, schliefen sie wieder in r ichtigen Betten.

Fritz Niermann, der nicht. nur die in seiner Wohnung 
untergebrachten Madchen versorgte, sondern auch uber 
Karl Schneider mithalf, die beiden anderwartig Unterge- 
brachten zu ernahren, konnte auch als Lebensmittel- 
handler nicht aus dem Vollen schbpfen. Zuteilungen er* 
hielt auch er■ nur bei gleichzeitiger Abgabe entsprechen- 
der i ell■, Fleisch־, Nahrmittel- Oder Brotkartenabschnit- 
te. Ohne Vertraute und Eingeweihte kam auch er nicht 

aus.
Eingeweiht wurde von ihm Gertrud Hahnen, Markscheide 
50, die als Hausangestellte bei ihm tatig war. Sie beauf- 
tragte er mit der Betreuung der Madchen. Um der Gefahr 
einer Entdeckung vorzubeugen, wurde das Fenster des 
Zimmers, in dem sich die Fluchtlinge aufhielten, mit 
alten Teppichen verhangt. Das fiel auf Grund der strengen 
Verdunkelungspflicht nicht waiter auf,

Zu den Vertrauten .Fritz Niermanns gehorten einige 
Freunde, die seine politische Abneigung gegen das NS- 
Regime teilten. Oder wie er selbst, Katholiken aus Uber- 
zeugung waren. Zu ihnen gehorten sein Vetter Peter 
Wirtz, Heinrich Edelmeier, Karl Klotz, Adolf Gatzweiler 
u.a.

,,Maine Freunde und ich waren bewaffnet und zu einem 
eventuellen Widerstand entschlossen״, schrieb Fritz Nier־ 
mann am 3.1.1969 an die Geschwistar Roth in die Ver־ 
einigten Staaten.

Die fur ihn und seine Freunde gefahrvollen letzten Tage 
des Zweiten Weltkrieges schatzte er im gleichen Brief so 
ein: ״Zuruckblickend erinnere ich mich noch mit Freun- 
den daran, daB es mir vergonnt war, Euch meine Lieben,



nach Euren schrecklicheh Erlebnissen und Surer aben- 
teuerlichen Flucht zu helfen, und ein klein wenig Nest- 
warme und Geborgenh'eit zu geben. Mein Bemuhen war, 
Vaterstelle an Euch zu vertreten, was mir, glaube ich, 
auch ein wenig gelungen ist״.

Der 11, April 1945 war fur die sechs judischen Madchen 
der Tag der Freiheit, Ohne Furcht vor der Entdeckung 
konnten sie an diesem Tage ihr Versteck verlassen und 
die einruckenden amerikanischen Truppen begrulSen,

Ihre Leidensgefahrtinnen aus der HumboldtstraBe erleb- 
ten die Freiheit erst vier Tage spater, am 15. April 1945, 
als britische Truppen das KZ Bergen-Belsen befreiten. Am 
17 Marz 1945 hatte man sie von Essen aus in dieses be■ 
ruchtigte Lager uberfuhrt. Nach qualvoller achttagiger 
Bahnfahrt waren sie hungernd und durstend am 25. MJiz 
1945 in Bergen-Belsen eingetroffen. Die letzten Tage bis 
zur Befreiung waren fur alle entsetzlich gewesen, und 
viele haben sie nicht uberlebt.

Fritz Niermann, Etna Anolik (geb Roth) und Frau Niermann 1971

anfanglichem Aufenthalt im Keller der Leichenhalle auf 
dem judischen Friedhof im Reckhammerweg bei Fritz 
Niermann in der Markscheide 50 die Befreiung erlebten. 
Von Rosa Katz weifi man, daft sie nach Venezuela aus- 
wanderte, wahrend Gisella Israel nach Ungarn zuruck- 
ging, Ihre heutigen Anschriften und ihr Schicksal nach 
1945 liegen noch im Dunkeln.

Fritz Niermann starb 1976, Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges zahlte er zu den Frauen und Mannern der 
ersten Stunde, In der 1946 von den Besatzungsmachten 
ernannten ersten Stadtverordnetenversammlung war er 
Mitglied der CDU-Fraktion. Auch der ersten gewahlten 
Stadtverordnetenversammlung im Jahre 1946 gehorte 
Fritz Niermann als Mitglied der CDU-Fraktion an, Seine 
Frau lebt heute bei ihrer Tochter in Borbeck, Auch Karl 
Schneider ist seit vielen Jahren tot,
Erna und Gerhard Marquardt sind heute 76 und 77 Jahre 
alt und wohnen in der FranziskanerstraBe, Etna Lippold, 
inzwischen 74 Jahre alt, jene Frau, die Gisella Israel in 
der Wohnung von Karl Schneider betreute, wohnt heute 
noch nahe dem Helmholtzplatz. Von den Vertrauten und 
Eingeweihten Fritz Niermanns leben noch Gertrud Dan- 
zer geb, Hahnen und Adolf Gatzweiler, der auf der Ehren- 
zeller StraBe, genau wie damals ein Zigarrengeschaft be• 
treibt.

36 Jahre sind seit dem Fruhjahr 1945 vergangen.
Von vier der judischen Madchen, die damals die Flucht 
wagten, wissen wir, dad sie auch heute noch leben. Es 
sind Elisabeth Roth, Erna Roth, Agnes Kbnigsberg und 
Rend Konigsberg. Es sind jene Geschwisterpaare, die nach
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Dr. Detlev Peukert und Uli Herbert, Universitat Essen, 
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Ropenus, Christian Koppchen und Rainer Pietrass,

Die Nachforschungen ubernahmen Ernst Schmidt und Uli 
Herbert, die Konzeption entwickelten Angela Ganger, 
Benno Reicher und Horst Zimmer, unterstutzt von Martin 
Spitzenberg,
Die Gesamtleitung und Verantwortung lagan bairn Kultur- 
amt der Stadt Essen, Alta Synagoge,
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rinzclfalle ein polizc-ilichcs Verbot wegen 
sic. Tlsfeindlichcrnotdtigungerfordorlich sein 
sollte.

7. Die Vcreinc mussen fcrner eincr von rni'־ 
anzucrkennendcn Arbeitsgcmeinschafl an• 
gcschlossen scin. Die gleichzcitigc Zuge- 
!:brigkcit der Vcreinc zu genehmigtcn v/elt• 
cnscl'.aulichen Vcrbandcn des Judcntums 
v׳i:d hierdurch nicht boiuhrf.

3. I's bcstchcn !;nine Dedenkcn ׳doijvgcn, 
dciB die Vcreinc des Rc-iclisbundc; fur Loi- 
bosubungen, Trainings• und Gcsellschafts- 

spicle .־■ov/ie sonstigcV/ctflwrapfegegertdie 
obon bozcichncton Vcrcinc austragen.

A. Dcr Bcnutzung bffcntliciinr und privafer 
IJbungs- urd Kcimpfsidtlen (wie B. Turn- 
ballon, Spodplcifzc, Srhwiminl.'iiilor usw.) 
slcht nidiif. bn V/egc, sofern dio An’agcn 
von den Sdiulcn, don Spmlvcreincn dos 
Rcichsaussdnicses fur (cibcsubungcn u!:d 

•don nationalen Verbcindon nidi! benolig) 
v/erden.

Dicso Richtlinicn treten mi! ihrer Bckannf- 
gabo in KroO. Die in (jlcichcm Zusannnen- 
hang frulicr ergnngenen Rundsdiroibcn 
wceden daniif liinfdllig.

des Roichsausschusses judischor

Sporfvcrbdncle
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Zuname:
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Anschrift:
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Vcrein: . . ’.’1.״,:.J
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VcroonrJ;

ו1זי׳, ". • th'*. ־,

noichsrStt'fschuR 
^lirJiscbor Sp.A:vorb61jde

rs.Z''*

ImVcrfolg ineincs Sdueibcns vom 14.ds.Mts. 
bestatigc ich hiarinit den ReichsausschuB ju- 
discher Spoi fveibdnde, dem. der Deut-zhc 
Mcikkabikrcis e.V. und der Sportbund des 
Rcichsbundes jiidischer Fronfsoldoten ange- 
hiircn, als cillcinige Vertretung des judischen 
Sports in Deutschland.

AllcVcrhandlungcn uber den judischen Sport 
in Deutschland wnrde ich nur mit diescr 
Q-Wtnkcdion fuhren. ( v gcz. hreifmuyer

Auszuq nils don RichiHnlon de 5 Rplchssportfiiluot a

Der Reichs'-porlfuhrer 1Un.-ChorJ , rim IB. 7,34. 
j (,! xU 11(••dppi'eiip*• ^.’•3ז,

Richtlinien fur den Sportbeti icb ven 
Ju.lcn und sont’igen Nichtniiern.

In Zus<!1111111■ 1 fnsr.unri der bisher eigcngenen 
Voisdirillen und Fin.-elanoidnungen uber 
die Behondlung Von Juden und sonstigen 
Nichtatiei 11 im Spoit gclten 7ur Beseitigung 
wiodciholt aufgetietcncr Zwcifcl luintlig 
folgcnde Richilinien;

1. Die Bildung und Bntdtigung judisdier usw. 
Spoilveieinc 1st .tuldssig, vzenn nichf im



lob bedauere es sehr, dass 63 mir nicht mbglioh war^auoh die Fahnen 

des Bar Kochba und des Deutschen Makkabikrsises naoh Erez Israel zu 

bringen.MBge aber !nit diesem Banner der Brit-Hamakkabim-Atid und 

damit much die Hakoah, Tel-aviv die Tradition des ■JJai* Koohba -Hakoah 

Berlin fortsetzen. MOge diese Fahns unserer Jugend ein Beispiel und 

eine Mahnung fur den Kampf um eine stolze und alle Zeit wttrdevolle 

Zukunft unBeres Volkes sein•
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Museum of Macabiyot an Jewish physical education
Hotel KFAR Hamavabiya
Wordis Macabi
Bernstein Street
Rnmat Gan (Israel)

zu Handen yonsMr, Hank

Sehr Geehrier Herr Hank,

von dem Berliner Dokumentenzentrum'erfuhr ichjdass Sie Saa auf 
der Jtuokseite in Fotokopiebestehende Foto in Ihrom Arohief der- 
selbb Stelle zur Verfusgung' gectellt haben.Mein inThBreBienstadt an 
Hungeroedem vorstorbener VaterjiBt hierbei nioht die Person die 
auf diesem Foto kwalifiziert istjun-d sonde ich ein Pressefoto vom 
20.12.1986 hierbei wobei in Dautsohland ain Flat □w Trophy zu.Brine- 
rung an die Olympisohe Golflmedaille in 1896 zu Verfugung gootellt 
wurde welche Jahrlioh an don hasten Turner verMehen wird.Ich ver- 
fuge uber ,fills LMterial ,welche_s ?rounds fuj* mich wahrend der 
JQhrs. 1940W bewahrt batten,Auoh bin ioh sef| 1925 Mitglied des Macoabi 
und wohnte Un 1966 im Hilton Hotel in Rotterdam einem Kongresa bei, bei 
dem der lelegationeleiter Dr Levinsohn mit mir*uber die Vergangenheit 
nprach im Beisein der Holl.Maooabi Pfasidenten Br,Menco aus Amsterdam, 
loh wurde mich freuen, wenn Sie diese. Aufnahme korrigiaren wurden, 
und mir mitteilen wurdenrfu-ber welohe Belege sie weiterhin verfugenj 
das es mdglioh ist dass diese evil.korrigiart warden m’usston.

danke Ihnen iu r Sire JJuhen,und zaiohne,

H0J?ha0htend

loh



Stefan S»W,F 1 a t 0 w 
Joost BanckertBplaata ' 
3012 HA Rotterdam *,NL)

•■o—o-״ 0“ 0“ 0-0

12 a. Rotterdam, den fl.Februar 1987

Maccabi Wgrld Union '
g2 10£ Rama-t Gan .Israel ,

zu Hfc'nden vptuHerrn Arthur Hanalt .
י

Sehr Geehrter Herr
naoh

Hanak,
lange^ Suche habe ich nun endlich mit Ihnen den Kontakt^ gefunden,und 

bedanke ioh mich ftir Ihren freundlichen Brief vom 22. 1, 87.Derselbe wirft aber sehr 
viele Fragen auf,bei denen ich Ihnen gern-e behilflich sein vri.ll.Ich sende Ihnen daher 
heute einige Einselheiten und vorlaufige Fotokopieen wovon Sie sich sohon einmal eine 
Ouverture m0.chen kb'nnen, ״

Die Liste der verstorbenen,wovon meins direkten Bruder und SchweBtern ver- 
asidet werden(Ihr Archief) kann ich mit den Sterbedatea ausfBllen und zwar auf Grund des 
fhereBienstadter Archiefe wobei ,v/ahrend der letzen Monate, die Urnen, nicht mehr in die 
Elb• > geworfen"wurden, sondem von GrSbern mit Steinen u nd Inscription versehen sind.Mir 
wurde vor einem halben Jahr ein Grabstein meinsb Vaters mit Foto uoersandt von denjsnigen 
die sich mit der Historischen Seite der biiden CousLns Flatow befa88en,w0s mich tief.be- 
rUhrte, da wir auf dem hiesigen Friedhof bei dem Grab meiner Muter, mxt dem Deportations■■ 
text meines Vaters und meiner Schwester inscripieren Hessen. .

Zu melnem Bedauern habe ich feststellen mtissen, das man den Neman meinee Vaters 
so gut wie gar nicht vermeldet.Gerade der Forschungen von Deutgcher Seite hat man dies 
so spKt erfahren, da ich nach all den Jahren der Vergangenheit,nicht viel Lust zu alien 
hatted etzt aber wo ich waoh gesohuttelt bin, und sehe, dass hier grosse Fehler gemacht 
Bind, will ich "bei Lebzeiten " noch diese mithelfen korrigieren".

Ich h&'tte gerne von Ihnen erfahren^von welchen 2 yergchiedgngn S_tellen^ Sie 
Ihre Information□!! haben>denn ich mein® Su glaubs^dass ich doch sicher derjenige binyder 
an Hand o’er untergetauchten Diplomen Lorbesrkranze,Das Programm aus Athen.con 1096 den 
Fotos(orginal) usw.o,m be!־ten bev/eisen ke,nn.S0 auf der Unaeite die Fotokopie des Ehrenmals
im Berlifcer QlympiaEtadion usw. .

In Holland gelebt hat nur unsere Familie G,Felix Flatow,wo mein Vater 
Felix verhungerte an Hungeroedem mit einem Qewicht von 24 Kilo und start am29.1.194>,HVch 
h'atte ich gern erfahren,vLo_h_j.r Sie die auf Fotokopie genannten Einzelheiten entnahmen, 
haben Sie dieselebn auch ־;־ vW־Selner Mutter Margarete geb.Lanim und mainer Schwester 
Aiml Amalaie und von mir Siegbert Stefan Werner 7 ...... ״. .

Kurz gefasat, haben Alfred und mein Vater G.Felix Ainzelleistungen am Barrel 
(Alfred) und am Reck (G.Felixj mit Gold gewcnnen und in vielen Cisciplinen 1m Mannsc. af - 

 veio&ndRiegen^ |™en Bericht Uber Deutsches jrurnen l986(B0.senheide) verfUge ich auch Uber ■י
dasselbe Material, aber wegen der "fehlenden Beriohterststtung liber raewen Vater wir im 
Augsnblick viel Material an mi ch gebeten, weshalb sehr viel Forscher hier nac. ■-- -
konsnen diss sufzunshffisn* . 1 •מ^ו׳ו־ןIch wards Ihnen das nachste Mai, weitere Fragen beantworten,und ^relhn״n 
sehr verpflichtet,w8nn Sie Bioh bemu^fSn wcllen, such den Nanienjneines ^storbenen 
in die richtige Proportion zu verlegen .Auch fand ich noch ein ®r059®B . , ,״• der
Scolbi Ball id Berlin im Rheingold vom ?7.ll.l926, zu der Salt dass dort Dr .Lewin der 
VorsHztnds/war, mit alien Bekannten Pereb־hn־i1c&k®1ten aus der Ze1-• vors.tztodeh h0_fe ic^dae0 s.e hwta unBerem e״te״ KotrtftH, etv/a8 mehr

informiert wurdea aind,und verbleibe heute ait freu&lichen Grussen,
Shalom I h

PSrSiehe Ums9ite
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ise'MInventandnlmVgegeben hat.und noch gib!). Die 
rJor vierzig Jahrp In Deutechland zwar )11 liobnr 
?Kurawert whlehJM wir noeh ln ״paleren Jnbren 
.taclit eben hoch, ,Da« gerade in Barlin IDehtlge 
'1^ammen waren, davon berichtet nieht nur Flaiow;

^Ominer wieder Ml den Scbilderungen der ״Allen . 
i-i-J־:nenstraMe,. vortaer Durchiahrt sue zugilnglich, 

terra einaa alien Hauiei Alfred Flaiow dem Be- 
J־ ■t unmlttdbar.ln eta groeeee Lager: Fabrrad- _ 

istdio Jlelmal Flaiow^, sail mebr als drei JabrzehnlenM 
1‘MiMHzigltarige bittet.den Baiucher in amen heben-. 
*c' Liawi'Mb Biro. An den Wlinden hUngfn whlreicbe 

und Bahmen. Stolze Slucke Bind da»mter. Untar 
einigung, daw AUM Flaiow zum Ehrenmilglied 
rurnerichaft ernta-t hM &a« war domain m.

' Atafi *tae mrttzllehe AUBzelehnuAf’der Sieger geweien. <
®WJm wi die deutwho CMfentliobkeit IBM wenig Noli? v״״ 

deutechen Vorirotung in Athen nabiu: TUehtig wareu lie alls! . 
wiratt,^®«a Manner naeh Athen gefahren, die ecbon im 

am italieuiwheii Bundeiturnfeet in Bom teilgenoinmen 
|0W fiiitte damali, von Rom bus, als Berichier8talter oiner

italieniwhen Bundeiturnfeet in Bom teilgenommen 

hBerltaer Zeitungeu lunglert, wie er Uberbaupt in den 
ligen" wegen seiner Federgewandtbeit gerllhmt 

hat Flaiow vor vierzig Jahreti und noch lunge 
en Sport geleistet. Aber er lit aueh - seine 

— gli Turner lange akliv geblleben, Im Jahr 
dem 8. Deutechen Turnieit in Haniburg im - __.... ״

into?, 3i(J noth vide Jahre epiter •tellte er in echwie- 
rfeen Kfimpfen setaen ‘ . Daw er In jungen Jahreu neben seinem
Bterut all Kaufmann nochdnB Turnlehrer.Examen gemacbt hattc, er- 
wMmt er gam nebenbelL -״Und geturnt habe icb bii nach dem 
Kriege.“ AU Flhifziger nncij'am Gerl'it! E8 ill nieht der einzigo Fall 
daw eta alter ״Olyinpjer11 d^n Sport Iren goblieben 1st, bte d> 
Laat der Jahre eta HalCgoboLV "• •

f•■?דH
;1'

Kampftr von eimt auf der EhranfyibiiM

’’Alfred Flatow, Fahri^dteile״
Pat ,,BT“ betucht ehemalige 01 iaticger , 

Dai □lympischo Komitee hat bekanntlich d EntecWusa
• lassi, alls bisherigeii deulMheo Olympia-Sieger zur XI.OlympM#• 

eiiizuladen. Dio ehemaligen Sieger werden ata' EhrengirtrAglj 
den TribUnen silzon. Ein scbBner Gedanke, der unter den M , 
lobhaflo Freude und groase Oenugtuung auagelOsnhall Aber 
wnr Bind dieno ״Allen"? Und wo leben ale? Und legal;* 
iiherhaupt noch? Eino scliwierige Frago. Dan Olympteche 
weiw ein Lied davon zu Bingen, wie mUbeelig es M, innertu 
weniger Wochon eino Lisle zusamiiienzuileUen, die ba zq 
Jahro ISM zuruck reichl, Denn nieht tanner war die □rg—־ 
lion der deutechen Sporlwelt w tadelloa wie heute; rtjcht immer 
war M Ublich gewwen, einen Apparat 10 auszugeitaltep, dan 0•

auf Anhieb“ muglifih war, auch schwierlgea Material Wiort zur 
Hand zu haben. Das Oiympische Komitee hat monatelaflg zu tun. 
gehabt, bte c8 dfo einstigen Sieger aiufindig machen BtanW. 
Auch in Berlin lebgn einlge der ״Allen‘, Jeder von innen W 
dem Sport Iran goblioban. Aber kolner hat vial Aufbobom von 
Miner Medaille gemaoht. In alien Fallen hat bis jetzt etela nur 
ein kleioer Freundeakreii davon gewueit, daw der Sportkamerad 
Soundso einmal ehrenvoU die deutsohen Farben auf einer Olyra• 
piade verlrelen hat, Wir babon •inlge der Sieger beoucht. י Wer

• lind lie? Und wie goht ea Ihnen? Hier dm ente AnlworU
>. Der Steger am Barren

■‘n Athen, auf der araten Olympiado im Jahre IBSS, gewnnn 
 d Flaiow am Barren die Silberne Medaille, Ei gab darnels’'״ ,•

, , ?in״ Goldene Medaille (cine Tatsache, die dem SlatistiW 
noch k !<0niitco das Leben noch schwerer gemacht hat,

uijifn ujj * *

ZU tuu,״ ...

*’«

t



A 1 f r o d Fl a to w gab. 3♦ X. 1869 in Danzig

Flatou 1st gait gelnem 8. Jahre Mitglied der deutgohen Turner- 

gahaft.Im Jahre 1895 nahm er in der ergtmalig von der deutschen 

Turners ch ׳■•ft mit Unt erst tit zung der preussischen ״egierung Enxaagkxi 

beschickten 5.ntematlcn׳'-len Bundesturnfest isii in R o m toil, und 

ward a 2, Si eg or. 1896 wards P. ftlr die deutsche Olympiam׳ nnschaft 

aufgestellt.Er belegte d^bei im Barren den 1, und ■m A',eak den 2־ Pl 

Belm IX. Deutschen Tumfest in Hamburg gelang F. der grosse Wurf 

unter t rnsenden von Teilnehmeni alg 1. Sieger hervorzugehen.

Das Markische Kreigturnfegt in Guben 1899 snh Fl at on ebenfallf 

alg Sieger , In den Jahrenn 19OO / 1901 warv Flaton stellvertretend

j 1
Im Privatleben 1st Inhnber einer grOss eren Fhgros-Finna fur

Oberturnwart der Berliner Turngohaft; , der er heute noch als Mitgld

angehdrt*

F. war nioi;Lt nur ein gut er Turner sondern auoh eln
■ ■ ergtklassi

ger Mehrkampfer.
: ■

Einige seiner Begtleigtungen zeigen dag deutllch.

I50 ט Daufen in I? Sekunden Rom 1895

I^ufen ט 200 • in 25 SchUnholz 1895 _4

Stelngt ogsen 6,05 m 1899

Hochgprung 1,70 m 1900

Stabhochsprung 2,80 ' Guben 1900.

FahrrMder □nd deren Begtandtelle. Trotz sines Herzleldeng ( Sport 

herz) 'erfre.ut siah F. haute noch der begten Gesundheit.

20. Juni 1933 Felix Pinozower
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Gruhdlage sind fur die Bewaltigung der 
Aufgaben im nachsten Jahrzehnt folgende 
Schwerpunkte von besonderer Bedeu- 
tung: ׳ ׳
o Beteiligung an der Verwirklichung des 
Programms ״Sport fur alle" und der so״. ,, . 
zialen Aufgaben des Sports. ר

0 Erarbeitung und Anwendung neuer , 
Formen der Mitgliederwerbung fur die .. 
Berelche des Breiten■״ Freizeit- und Lei■/

■ stungssports fur alls Altersgruppen der;!■׳. 
Bevdlkerung. ■ ־ ׳  ■ '
o Schaffung und Umsetzung von neuen / 
Konzepten fur moderne Jugendarbeit im 
Sport, in der auBerschulischen Jugend■ ; 
arbeit, der politischen Bildung und den ; ■ 
international(!(! Jugendbeziehungen.
o MaBnahmen zu Aus- und Fortbildung .. 
der Mitarbeiter, Trainer und Qbungslei- 
ter innerhalb des Bundes und der Verein^. 
0 Ausbau der internationalen Beziehun- 
gen und UnterstUtzung aller Bemuhungen 
zur Volkerverstandigung und Friedens- -!■/. 
sicherung, da Sport nur im Frieden mog• ־ 

. lich 1st. ■- -״ ׳ ׳: ’׳ יי י',
o Bemuhungen zur Aufnahme von sport- 
lichen, sporthistorischen und spottwlssen- 
schaftlichen Beziehungen zu Sportorga■ ■,,, 
nisationen, einschlieBlich der,Sportju• . 
gend, und sportwissenschaftlichen Insti- 
tutionen der DDR.

, r 'r 1 5 • , . ־ ' ' '

j'AW- a '• י’
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Deutscher Turnerbund

I . '1'
A

, , Alfred-Flataw-Medailla

Das 50. JubilSum des Kunstturn-Olym• *' 
plasieges der deutschen Turner urn Alfred 
Schwarzmann und Konrad Frey ist vision 
noch in Erinnerung; daB aber vdr 90 Jah- .׳ 
ren bei den ersten Olympischen Spielen , 
der Neuzeit 1896 in Athen auch ein Deut- 
scher die WettkMmpfe beherrschte, wisseri 
nur die wenigsten: Alfred Flatow aus 
Berlin gewann an Reck und Barren, den 
beiden damals einzigen Geraten.
Das Presidium des Deutschen Turner- 
Bundes hat In Wiirdigung der turnerischen 
und menschlichen Verdienste Alfred Fla• 
tows eine neue Auszeichnung geschaffen, 
die bei Deutschen Turnfesten - erstmals 
1987 in Berlin - an dutch Leistung und 
Beispiel hervorragende Turnfestsiegerin- 
nen und Turnfestsieger verliehen wird: , 
die Alfred-FlatowMedaille. Denn der Ber- 
liner war Vorbild in einer Zeit, die es ihm 
nicht leicht machte. Als Jude wurde er 
□pfer des um sich greifenden Rassismus 
und verlor 1933 durch den AusschluB 
aus der Berliner T urnerschaft, der er 46 
Jahre angehorte, seine turnerische und - 
jeistige Heimat und spater auch im KZ 
iein Leben (siehe OJ 5/861. .־ ׳ . ׳  !

Alfred Flatow
GroB und zornig zugleich, 
1st
Dein Name zu nennen.
Vom heiligen Hain,
— dutch Menschen wohl erdacht — 
wurdest Du —
Nichtens;
in Dantes Inferno geworfen,

Ubertroffen die 30 Gesange: 
die Blindheit der Menschen 
leidend, 
zogst Du
mit den Schafen Odysseus -
Nicht gleich;
entrannst Du der Hoile, denn 
kein Schaf, 
nicht das Geringste trug
Dich
und keine Trane ruhrte 
zur Erkenntnis, 
Heute aber, 
Ehren die Dich, 
bei denen Du bist.

Wolfgang Staiger

; Hilfo fur Behinderte

Sport ist ein Lebensbereich, in dem man v 
elemintBre Bedurfntssi befriedigt: Bedurf- 
nisse nach Spiel, Bewegung und SpaB, ־ 
nach Gesundheit, Geselligkeit und .•/.,״ ׳ ־  
menschlichen Kontakten, nach Anstren- 
gungen und Erfolg, nach sozialem Einsatz, 
und Selbstbewihrung. ־ ־ " י.■■-:•־-י־ ■

Da in stSdtischen Ballungsraumen viele J 
Kommunikationsmoglichkeiten verloten- .

■ gegangen sind, sotzte bei diesen liberie■ ■ ■ 
gungen 19B1 das Pilotprojekt ״Sport mit 
Behinderten" an, das vom Stadtsport- . _. 
bund Essen drei Jahre federfuhrend im ., 

' Auftrag der Landesregierung NW dutch- 
gefflhrt wurde. ••1; ■ •■■■ ■■■ •
Zur Planung und Durchfuhrung geeignewr, •

' MaBnahmen wurde zu Beglnn ein Koordi- 
. nierungsausschuB gebildet, der sich aus ■/;, 
; Vertretern des Sportbundes, der Arbeits-;. .
gemeinschaff ״Hilfe fur Behinderte In 
Essen״, der Behindertenleitstelle, der Be-;, 
hinderten-Sportgemeinschaft Essen, des 
Schulamtes,des Landessportbundes NW׳;;״ 
des Behinderten-Sportverbandes und des

. Kultusministeriums NW zusammensetzte. 
Die MaBnahmen bezogen sich auf die Be■.; : 
reiche Schute, Versln und Kindergarten J/ י; 

sowie auf zentraie GroBveranstaltungen ׳■;,־
• wie z B. Spiel■ und Sportfeste, aber auch T' ׳ ; 
; Spieltreffs. Diese Spielfeste bildeten die ■

HBhepunkte Im Projektablauf, da sie 
fUr jedermann sind und allo zum Mitma- •;!1

: chen einladen: Altere und Jungere, Fa- 
milien und Alleinstehende, Einheimische ■. -, 
und Auslander, Behinderte und Nicht be- / •; ‘ 
hinderte. Hemmschwellen zwischen 
Behinderten und Nichtbehinderten wer-T;; , . 
den bei Spiel und SpaB abgebaut, Dutch // ; 
die vielfaltigen Aktivitaten eines Spiel- . 
festos wirdin spontano Kontakti ermogh 
licht, Vorurteile beseitigt und die Bereft-.4 
schaft zum gemeinsamen Handeln g«- .. . 
weckt. ■;, יי

• In den vergangenen Jahren wurde das ׳
Angebot fUr den behinderten Essener ׳ ׳ ־  
BUrger gezlelt und flSchendeckend ausge-T׳ 
baut. Es wurden 50 neue Obungsleiter fur •• ־ 
den Behindertensport ausgebildet. Neue, y 

,Sportgruppen, z.B.' Frauen nach Krebs, . ד 
Rheumageschadigta, Parkinson- und ־ 
Bechterew-Gruppen, gehorlose Kinder, ;

1 Schwimmgruppen fijr Kehlkopflose und ־.״ ׳  < 
' MS wurden eingerichtet. //.- , . ׳ •■ ־'•
, Die umfangrelchen ProjektmaBnahmen ׳
' erfaBten alls Behinderungsformen, jedes ,י^ ■ v , 

' Altar und zahlreiche Einrichtungen wie z , , .
",Kindergarten, Schulen, Verbande und .
; Behindertenwerkstatten.; ׳ ■ . :, 
' Es wurden 83 neue Gruppen gegrundet, :
 .davon mehrere in normalen Vereinen. Ca ׳

1.500 Behinderte konnten fUr den Sport 
gewonnen werden. Bedeutsam in diesem - 
 ״,Zusammenhang ist die Feststellung, daB׳
dutch dieses Projekt das BewuBtsein urn 
die Bedeutung des ״Sports mit Behinder- 
ton" gewachsen ist und dutch die enge ,, 
und konstruktive Zusammenarbeit aller,, 
mit Behindertenarbeit befaBten Instltu- 
tiorien in Essen einen Grundstein fur wei-, 
tore Entwicklungen gelegt hat. ״ .

;W'T /i..״■/׳':’'/ '.T' \ '׳T

־ ,' * ,
j ; י' ?r'• ; , .. ׳
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' OLYWIA-CONQUmOB FLATOW'S 7OTH ANITORSAHY

Copyright by the Jewish Sports-Archives F״Pinczower,Tel-Aviv
! , (Palestine) ' , ' .׳

. . ' . ——— ————J
':! ■'•During׳"the next few days the Olympia Conqueror Alfred Flatow

’ will celebrate :his 70tl1 birthday. His name was quite forgotten, at 
present■. ״On ■ the'■3rd״,October ( !869, Alfred Flatow was born to his 
Jewish parents at Danzig. In his earliest youth he took a large 
interest in sports•activities uhioh have been carried out at that 
time in Germany■, only in.gymnastic societies, and he became by the 
time an excellent gymnast with poles. VJhen in 1895 the Prussian 
Government has .delegated a sports troop to the Italian Federal Gym- 
nastio Festivitiesva’t ׳Rome, Alfred Flat on was already at the 
start, and was able to ■occupy the 2nd ׳place in the difficult, fighting 
exercise and■ in׳"the general evaluation. No surprize, therefore, that 
the German"Olympia Committee had decided in I896 to delegate Platov? 
to the •first. ־ Olympiads at Athens. Flatowvdid not disabuse the hopes 
put into, him, ■as‘he became Oympia-Conqueror in״gymnastics with bars, 
and •occupied the■• 2nd place on the horizontal bar. He brought thus . . 
2 medals for Germany,׳ In the year I898 he succeeded to become con- 
queror in’the 'twelve fight at the Sth German Gymnastic Festivity in ׳־ 

' Hamburg. The above effect of becoming olympia conqueror and cqn'que- 
ror at a ■gymnastic. match within a period of two years represented a׳ 

׳ ׳  record which could hot be attained by any sportsman in Germany af-
ter him,'.. ■׳.;:׳.'׳ ' . יי■ • ■.״■' • . ■:■ ■'■ .... -'׳. ■ .. ■ ״■.,■ י ‘י."■   ., ■j ־ _ ־’ ־ ־־

 -M^latow^b'eeairte^-by-virtu^^of "his ‘olympia victory honorary mem...,^״.״
her of the Greek’ Gymnasts’ Organisation. He wrote some very impor- 
tant and cardinal.,.works in the sphere of gymnastics and was later on-•־ 
active in gymnastical ׳‘organisation works at the ״Berliner Turnerschaft״ 
honorary member of which he was up to the year- 1933• At the time whan 
the Nazi Government'started to.rule in Germany, Flatow, too, was 
expelled from his society in spite of his big merits in favour of the 
German sports and his Olympic victories, Platov/ was the example of ׳ .
a sportsman ״par excellence״. He did not like to talk about his 
success. Only his nearest friends and acquaintances had knowledge of

• his big merit's in favour of sports. In his modest mannei’ he always 
repeated to have fullfilled only and exclusively his duty. He did 
never denied to be a non-Arian, and he was always proud to be a Jew. 
te do not believe that somebody in Germany will remember at present 

’’this man showing so many merits for the sports and the olympia games.
Therefore, these lines are devoted to him with the cordiEil

1

wish he may live still many years fresh and healthy like ,before•in 
the circle of his friends, '

i
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&ZSLIX GUSTAV ISRAEL FLATOh

A

2 der XI.VO z.RBG vom 2$. 11.1^2 - RG3L.I, 
^8; 722 - verloren.
SEFVemelratet alt Margarete geb. Learn, geb. am 
^•1$.3.1SS5 Berlin.
^3-'Aazaal ae? Kinder: 2. 

k In There si ens tadt... s el t .26.2.1JJ W..
SophLea-3.eelgymna.slm zu.. Berlin 
bls zur Reife filr. Elnj.&hr1.g...... -.." 

"'Frelsilll.gen-Dlen.st.. '""".
Kauf31£nri.iech.e Lehre ,in. Berlin . 
KaufmMnnipche I&tigXelt. 
Uebernalme der Textllfiraa. .Ea — 

.Hund Leon ale. Inhaber.
Betelllgt an. der holiandlschen 
Flraa Conf e c 11 e—Fabrl ek. A. 'Biran- 
del .In Rotterdam.

I
V ■

1

Solmaltzv'erlegang. von Berlin .nac’n'-—
Ro t terd ft fa •.
TM.tl.gK el t ZUriM chst in. der Fa.. Bran de 1. ^. dnn.׳n in elge 
Flraa in. der ;glei.ch.en Branche..
Seit dem ?.,Lebenejahr ei.frl.g. .la. Turnaport aktlv t 
Mlt der deu.tBch.en 'Ku.Bterrl.ege zur I..Olympiad© m 
Athen entsandt.. Olympias!e.ger f"ilr Cerateturnen.
Am Z.;astandeho׳mm.en. der deutschen Mann nnha-ft. jtir dJ 
I.Olynsplade aktlv betelllgt
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In zahlreiohen Aufsatzen wurda in der Vergangenheit die Zusammensetzung der 
deutschen Mannachaft zu den Olympischen Spialen 1896 In Athen und die religiose 
Zugehdrigkeit von Alfred und Gustav Felix Flatow sowie deren Schicksale diskutiert. 
Mangalndes Aufklarungsintereesa verschiedener Sportorganisationen, ungenu- 
gende Recherchan und Berufungen auf angeblich eindeutige Quellen haben dazu 

gefuhrt, da0 Gustav Felix Flatow sohllchtweg ’vergessen1 wurde.

Trotz etlicher Fingerzelge In der sporthistorischen Llteratur und der jodischen Kul- 

turgeschichtsschreibung wurden koine weitergehenden Nachforschungen ange- 
stellt, die nach Oberzeugung des Autors schon 1972 zu einem befriedigenden 
Forschungsergebnls batten fOhren mussen־ I Aufgrund der salt 1983 geplanten 
sporthistorischen Ausstellung 175׳ Jahre Turnplatz Hasenheide’ mit dem bason- 
deren Abschnitt 'Antisornitismus und Deutsche Turnerschaft׳, die erstmals 1986 in 
Berlin prasentiert wurda, konnte in der aberarbeiteten Fassung der Ausstellung

2.12,1986.

1 Stefan S.W. Flatow am 6.8.1987 in Barlin nach dam Empfang der Stiltungsurkunde der Flatow- 

Msdaille.

•2 W MEISL und F. PINCZOWER weisen I960 auf Alfred und Fritz (statt Felix) Flatow hm in ihrem 
Aufsatx 'Sport', in: KAZNELSON, S. (Hrsg.): Juden im deutschen Kulturboreich. Em Sammelwerk. 
Berlin: Judischer Verlag 1959^. . . ih. rchwarz
Im Aufsatz 'Turnarlsohe Erlnnsrungen an die Olympischen Spiela in Athen IBM gibt Dr. SCHWARZ 
Hinwaisa auf die Emigration beider (I) Flatows nach Holland. In: deutsches turnen iOS (1980). 18, 

aefln S.W. FLATOW berichtet am 31.12.1965 in 'Berliner Allgemelne - Wochenzeitung der Juden in 

Deutschland' unter der Obersohrift ■Olympiasieger Felix Flatow' uber das Schicksal semes Va 
Am 7.2.1972 (iberreicht Stefan S.W. Flatow per Elnsohreiben dem Prftsidenten des 
mitaes for die Spiels der XX. Olympiade in Munchen, Herrn Will! Daume, Kopien von Dokumenten 
Qbm'das Schicksal seines Vaters. Glelchzeitlg weist er auf das auBergewOhnliche Schicksal seines 
Vaters hin und bittet um Einladung nach Munchen. Daume antwortet am 22.2.1972 unter '
"Zwar haben wir eine Reihe groBer Olympiasieger • darunter auoh aus Holland ■als unsere Ehrenga- 
ste eingaiadan. Aus Berufungsgrunden und nach MaBgabe der Regain und Weisungen des Interna- 
tlonaleiToiympischen Komitees kann diese Aktlon aber nicht auf FamihenangehOrige ausgedehnt 
warden, auoh nicht in auBargewOhnllchen Fallen, earn holla ioh, daB Sie die □lympischen Spicle in 

Munchen so besuchen warden.■
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1087 zum Deutschen Turnfest in Barlin das Schioksal auoh von Gustav Felix Flatow 
anhand von Originaldokumenten und Fotos beschieben werden.

Die folgenden Angaben beruhen hauptsachllch auf familiMrer Uberlleferung von 
Margarete Flatow geb. Lamm (Frau von Gustav Felix) und Stefan S.W. Flatow (Sohn 
von Gustav Felix) sowie den Deportationsakten der Oberfinanzdirektion Berlin und 
Informationen aus Yad Vashem/lsrael sowie dem Dokumentationszentrum 
Theresienstadt. G.F. Flatow wurde am 7. Januar 1875 als Sohn von Rebecca 
Flatow geb. Gasparis und Selig Flatow in Berent gsboren3, Als Beruf des Vaters 
1st Kaufmann, als Religion 1st in der Geburtsurkunde mosalsch angegeben. Selig 
Flatow hatte 11 Gesohwister, von denen ein haute namentllch nicht bekannter 
Bruder der Vater von Alfred Flatow (geb. 8.10.1869 in Danzig) war, Demzufoige sind 
Alfred und Gustav Felix Cousins. Der Vorname ihres gemeinsamen Grofivaters 1st 
ebenfalls nicht Oberliefert.

• Die genaue Zahl der Gesohwister von Alfred 1st unbekannt, blsher wurden folgende
; Schwestern ermittelt: Else geb. 19.1.1878 in Berlin • verschollen im KZ Auschwitz;
Margarete geb. 28.2.1883 in Berlin • verstorben vor Beglnn der Deportatlonen 1942 ו!

In Berlin; Paula ■ waiters Angaben fehlen.

> Die Gesohwister von Gustav Felix werden mit 11 angegeben, davon slnd bokannt:
T Leo geb. 9.8.1872 in Berent • Dberlabte im Berliner Untergrund und emigrierte nach
1 1947 in die USA, zwei Sohns leben in Australian; Hugo geb. 22.5.1871 in Berent ■
• Nachkommen sollen in Israel leben; Eduard geb. 25.2.1865 • Schioksal unbekannt;
} Berthold geb. 9,8.1873 in Berent • Tod am 26.12.1942 im KZ Theresienstadt; Amalie

geb. 12,2.1861 in Berent ■ Tod am 20.9.1942 Im KZ Theresienstadt; Wanda geb. 
25,11.1879 In Berent • Tod am 22.10.1942 im KZ Theresienstadt; Karl ■ soli nach

• Sudwestafrika emigriert sein sowie Albert • Schlcksal unbekannt.

Eine besondere verwandtschaftliche Beziehung entstand aus der Heirat von Paula 
Flatow (Schwester von Alfred) mit Dr, Eduard Flatow (Bruder von Gustav Felix), 

ji Uber das Schlcksal dleser Familie ist ebenfalls nichts bekannt.

Aus der erhaltenen Mitgliederllste des Berliner Turnervereins von 1850 e.V. kann 
die Mitgliedschaft mehrerer Flatows naohgewiesen werden. Als erster trat Leo mit 
18 Jahren am 24. dull 1890 in den Berliner Turnerverein (BTV) ein, Wahrsoheinlich 
wegen seiner Militardienstzeit unterbrach er seine Mitgliedschaft von Februar 1910 
bis April 1913 und gehdrte danaoh dem BTV bls Dezember 1927 an, Bekannt wurde 
Leo in Berlins Turnvereinskreisen als guter 200 m-Laufer. So Ist er beim 
Kreisturnfest in Dahme 1897 als Sieger des 200 m-Laufes in 26 sec. verzeiohnet.

Dort trat er abe 
sichtllch wurde ! 
heute gehandhs 
zeiten beim BT\ 
1.6. bis 1,10.18!

Die grbBten Erft 
IBjahriger sich 
zeiohnet war. B 
Felix mit 56 Pm 
ganden Jahr st 
kampf. Im 200 1 
25. sec..
Aufgrund seine! 
zu den Olympi 
Mannsohaftswe 
olymplsohen Si 
trat als einzige

t In der Geburtsurkunde ist Felix als der Rufname vermerkt FrOhere Vermutungen uber den Spitznamen 
Felix, die (eider wisderholt wurden, sind damit hinfJIlig.

Berliner Meistertur 
ManteuHel (rechts) 
Quelle: Stefan S.V
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Doit tiat er alter fur den Turnverein Friedrichshagen als Wettkampfur auf. Offen- 
slchtlich wurde damals die Startberechtlgung fur verschledene Verelne lockerer als 
heute gehandhabt. Seine Bruder Hugo und Eduard slnd mlt sehr kurzen Mitglieds■ 
zelten helm BTV verzelchnet; Hugo war nur vom 9.6, bls 1.7,1892 und Eduard vom 
1,6. bls 1.10.1894 als Mltglied des Berliner Turnervereins elngetragen.

Die groBton Erfolge errang schlleBllch Gustav Felix, dor am 2.1.1893 ebenfalls als 
IBjahrlger sich dem BTV anschloB und dort bls zum 1.2.1904 als Mltglied ver- 
zeichnet war. Berelts balm 8. Deutschen Turnfest 1894 in Breslau errang Gustav 
Felix mlt 56 Punkten im״Wetturnen elnen bemerkenswerten 17. Platz. Im darauffol- 
genden Jahr startete er belm Kreisturnfest In Schwedt Im volkstumllohen Sechs- 
kampf. Im 200 m-Lauf erzielte er zusammen mlt selnem Cousin Alfred Bestzelt mlt

25. sec״
Aufgrund seiner turnerischen Lelstungen wurde Gustav Felix In die I urnmannschaft 
zu den Olympischen Splelen 1896 nach Athen berufen. Dort errang er in der 
Mannschaftswertung im Barrenturnen mlt seinen Berliner Turnbrudern den 
olympischen Sieg. Zusatzllch wurde die deutsche Mannschaft im Reckturnen - sle 
trat als elnzige Mannschaft an ■ mit olympischen Slegermedaillen ausgezelchnet.

r Helrat von Paula 
/on Gustav Felix).

>n 1850 e.V. kann 
erster trat Leo mlt 
in, Wahrscheinlich 
von Februar 1910 
an. Bekannt wurde

So 1st er belm 
; sec. verzelchnet.

Berliner Meistarturner um 1900. Alfred Flatow (2. v. I ), Gustav Felix Flatow (3. v. I.), Friu 
Manteuffel (reohts).
Quelle: Stefan S.W, Flatow, Rottardam,ה Ober den Spitznamen
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ij Im Verlaufe der Querelen urn die Tellnahme elner deutschen Mannschaft an den
; Olympischen Spielen 18S6 In Athen ubernahm der Vorsitzende der Deutschen

Turnerschaft, Dr. Ferdinand Goetz, elne Meldung aus dem "Konfektionar״ und 
; kommentlerte sie In derber Weise:

hi.

,Was sich die Konfektion arzahlt. Unter dieser Spltzmarke schreibt Nr. 14 des In Berlin 
orscheinenden 'Konfektionar':
'Nirgends kann die Konfektion fohlenl Ueterall, wo was log ist, ist sie date!. Selbst bei 
den olympischen Spielen, die ]etzt in Athen arranglert werden, wird die Konfektion ver- 
treten sain. Einer Ihrer Junger, Flatau, welcher in elnem hiosigon Knaben- 
Konfektionshausa thatig und als elner der beaten Turner bekannt 1st, ist nach Athen 
gesandt worden, urn der deutschen Turnerei und ■ der deutschen Konfektion neue Ehre 
zu erringen,'
Mag Flatau machen gute Geschatte in Athen In Knabengarderobe ■ er findet ja deutsohe 
Jungen dort, • deutsche Manner sind nicht dort zu flnden! Gz.־(DIZ IBM, Heft 15, 296),

Aufgrund von Protesten aus dem Turnkreis lllb gab Goetz daraufhin folgende Er- 
klfirung ab:

"Eine in Nr. 15 der 'Deutschen Turn-Zeitung' von mir zu elnem Artlkel des Berliner 
'Konfektlonar' gemachte scharfe Bemerkung hat, wie aus einem BoschluB des 
Kreisturntages des Kreises lllb nebst einem mir von Herrn Theobald Scholem.Berlin zu- 
gegangenen Schreiben hervorgeht, Unwillen erregt. Ich hate dazu zu bemerken, daB, 
wenn Leute, wie der genannte Herr Flatau, die wenn sie in unsrer Gemelnschaft sein 
wollen, es unbedingt nstig haben, ganz deutsch und treu zu sein, sich so benehmen, daB 
sie einem Blatte von der Art des ,KonfoktionSr’ Gelegenhelt geben, sich in so trauriger, 
die deutjche Turnsache herabwurdigender Weise zu auBern, es auoh vertragen mussen, 
wenn elnem alien treuen Vertreter der deutschen Turnsache die Galle Qteriauft. Dies Ist 
elnfach bei mir geschehen, ■ nur hatte die Bemerkung nicht unter 'Vom AusschuB der 
Deutschen Turnerschaft' stehen sollen. F, Goetz■ (DTZ 1896, Heft 17, 343).

Zusfltzlich trat Alfred Flatow der vermelntlich gegen ihn gerichteten Erklfirung ent• 
gegen;

'Aus Athen zuruckgekehrt, erhalte ich durch die 'Deutsche Turn-Zeltung’ Kenntnis von 
einer Notiz der in Berlin erscheinenden Fachzeitsohrift: Der Confektlonair,
Ich erklftre hlerzu, daB ich niemals In einem Knaten-Hosen- Oder Garderoben-Geschaft 
thatig gewesen bin, uterhaupt meine geschaftllche Stellung der Olympischen Spiele we- 
gen aufgeten muBte, und helte im ubrigen nicht Flatau; sondern
Berlin, 25. April 1896 Alfred Flatow־ (DTZ 1896, Heft 19, 382).

Bisher Gbersah man stets in der Diskussion, daB sich diese ,Spitzmarke' gegen den 
anderen Flatow, ntimlich Gustav Felix Flatow hatte rlchten kdnnon. DaB darnals 
tatsfichlich nur Gustav Felix gemeint sein konnte, erglbt sich aus seiner Blografie. 
Gustav Felix absolvlerte von 1890 • 1893 In Berlin eine'Kaufmflnnische Lehre In der 
Textilbranche. Von 1893 bis 1899 arbeitete er als Angestellter und Ubernahm 1899 
als Inhaber die Textilfirma Edmund Leon. Diese Firms (Handelsregistereintragung 
86 HRA 5475) handelte Insbesondere mit Knaben und Burschenkonfektion und 
fuhrte als Spezialitfit die darnals modischen Matrosenanzuge fur Knaben. Sein ge• 
schfiftllches Engagement erwelterte Gustav Felix 1925 durch eine Betelllgung an
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dor hollandischen Firms 'Confectie-Fabrlek A. Brandel' in Rotterdam, die sich ins- 
besondere mit dor Herstellung von Kinderkonfektion befaBte.

Ober seine turnerischen Aktivltaten hlnaus pflegte Gustav Felix Radrennen zu tali- 
ran. Hlerzu trug sicherlich die Bekanntschaft mit Radrennfahrernund besonders 
Kurt Doerry bei, mit dem er lebenslang eng befreundet war, Daruber hlnaus war 
bei den Athletes urn die Jahrhundertwende noch Ifingst nioht die Spezialisierung
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Gustav Felix Fiatow (links) als Radsportler,
Quelle; Stefan S.W. Fiatow, Rotterdam.
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Zu den 2. Olymplschen Spielen 1900 in Paris wurde wiederum Gustav Felix in die 
neunkapfige Turnermannsohaft berufen, die Insgesamt acht Berliner Meisterturner 
vereinigte. AnlftBlich der Werbereise von schwedisohen Turnern in der Vorberei- 
tungsphase zu den Pariser Spielen fand am 11./12. Juni 1900 im Sportpark 
Frledenau in Berlin ein Sportfest statt. Hierbei glanzte Gustav Felix duroh seine 
Lelstungen am Reck. Berelts am 24. Marz 1896 batten seine Riesenwellen in den 
Kroll'schen Festsftlen Entzucken beim schwedisohen KOnlg hervorgerufen.
Zum Leidwesen der deutsohen Turnmannschaft war das Wetturnen der 
Olymplschen Spiele in Paris allein naoh dem franzOsischen Militarsystem ausge- 
riohtet, die Gerate waren ungewohnt und teilwelse mangelhaft, das Einturnener 
Wettkampfer war nioht erlaubt worden. Es uberrascht daher nioht, daB die ersten 
Platze von den Franzosen elngenommen wurden und Gustav Felix unter den 
preisgekronten deutsohen Teilnehmern mit 204 Punkten den 95. Platz errang, em 
Erfolg der entspreohend der schwlerigen Pariser Bedingungen als gut empfunden 
wurde. Weniger gut schien die Clbergabe der Preisdlplome und Gedenkmunzen 
vonstatten zu gehen. Bis 1902 muBte man die Diploma anmahnenl
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Einar Beteiligung an dan Olympisohen Spielen 1904 in St. Louis konnte Gustav 
Felix aus nlcht nflher erlauterten flnanzlellen und privaten Grunden nlcht nach- 
kommen. Im Februaf 1904 gab er die Mitgliedschaft Im Berliner Turnervereln auf 
und gab Im Mfirz 1904 seine Verlobung mil Margarete Lamm bekannt. Naoh der 
Helrat wurden am 3.12.1908 die Tochter Annie-Amalie und am 6.10.1916 der Sohn 
Stefan Slegbert Werner geboren. Elnem Sportvereln schloB slch Gustav Felix als 
Mltglled nlcht mehr an, er nahm aber als Gast am Geschehen des 1922 gegrun- 
(ioten judischen Boxklubs Maccabi tell, dem seln Sohn Stefan spater beitrat.

Nach der Obertragung der Macht an die Nazis emlgrlerte Gustav Felix aufgrund der 
Judenverfoigungen Im Fruhjahr 1933 kurz entschlossen mlt seiner Famllie nach 
Rotterdam und konnte dort bls zur deutschen Besetaung Hollands In relatlv 
slcheren Verhflltnlssen leben.

T~^ASO11GANI3AT1ON3XOM(TEE f On DIE XL OLYM P1ADE
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Einladung an Gustav Fallx Flatow als Ehrengast zu don 
Olympischen SommersplBlon 1836 in Berlin.
Quelle: Stefan S.W, Flatow, Rotterdam.
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Wfihrend der Olympischen Spiele 1936 In Garmisch-Partenkirchcn und Berlin wurde 
von den Nationalsoziallsten Wert auf eine positive Beurtellung dutch das Ausland 
gelegt. Aus dlesem Grunde wurde kurz vor und wfihrend der Spiele die offentliche 
Verfolgung der Juden vorObergehsnd eingestellt. Dlese oberflachliche Friedenszelt 
nutzte Gustav Felix Flatow zu einem tells privaten, tells geschaftlichen Besuch 
Berlins. Er wohnte dort bel selnem Bruder Leo. Wahrend Gustav Felix berelts In 
Berlin wellte, traf In Rotterdam mit dem Poststempel 'Berlin 22.7.1936' und der 

knappen Anschrift
"Harm Felix Flatow״
Olympiasleger Athen 1896 
Rotterdam"

die offizielle Elnladung als Ehrengast ein. Mlt Poststempel 'Berlin 31.7.1936’ wurde 
elne zweite Elnladung mit der Anschrift

"z. Zt. Berlin-Charlottenburg
Knesebeckstr. 86/87
be! Flatow"

nachgaschlckt.1 Gustav Felix nutzte die Elnladung als Ehrengast nur einmal zum 
Besuch des Olymplastadions und schmuggelte gleichzeltlg selnen Bruder Leo In 
das Berliner Stadion mit ein, Daruber hlnaus trafen slch die noch lebenden 
Olympiasleger von 1896 be! einem Kaffeekranzchen mit Frau Gebhardt, der Wltwe 
des ersten deutschen Olymplaorganlsators Willibald Gebhardt. Uber das Vote- 
ranentreffon berichtete die Berliner Zeitschrift ,Die Woche' am 29.7.1936 in grofler 
Aufmachung, aber ohne die judischen Olympiasleger Alfred und Gustav Felix 
Flatow zu erwahnen Oder In einem Erlnnerungsfoto zu zelgen.

Ende 1940 wurde die judische Bevdlkerung gezwungen, Innerhalb von 48 Stunden 
Rotterdam aus mllltfirischen GrOnden zu verlassen. Gustav Felix sledelte slch mit 
seiner Familie Im sudhollandischen Driebergen an. Im November 1841 wurde von 
der SS der PaB elngezogen, eine judischen Kennkarte ausgegeben und das Tragen 
des Judensterns verordnet, Kurt Doerry setzte slch danach fur selnen alien Freud 
Gustav Felix ein, urn eine Deportation zu verhindern. Die Ditto wurde schlleBllch 
sogar einem Bruder des Reichssportfuhrers von Tschammer und Osten vorgetra- 
gen, der in Holland detachiert war. Ebenso bemUhte slch der nlederlflndische 
Sportprflsident Dr. Miedema, letztendllch vergeblich. Im Sept./Okt. 1943 wurde 
Gustav Felix zur Kommandantur Den Haag befohlen. Dort unterbreitete einer der 
beiden heute noch in der Festung Breda einsltzenden SS-Mfirder (Franz Fischer 
und Ferdinand aus der FOnten) das ,Angebot, in die Gartenstadt Thereslenstadt' 
zu gehen. Gleich nach der ROckkehr tauchte die Familie Flatow unter und lebte drei 
Monate In einem Zimmer. Durch Verrat wurde am 31,12.1943 der Sohn Stefan 
gefaBt. Vler Tags spater verhaftete die SS auch die Eltern, Gustav Felix' Tochter 
Annie-Amalie 1st seit dlesen Tagen verschollen, Die Flatows wurden in das Lager 
Westbork gebracht und mlt dem Transport XXIV/4 in das KZ Theresienstadt 
deportlert. Nach der Ankunft am 26.2.1944 erfuhr Gustav Felix in Theresienstadt, 
daB sein Bruder Berthold und seine Schwestern Amalie und Wanda berelts vor zwel
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Gustav Felix Fiatow am 30.12,1944, vler Woohen bevor or verhungerte. Aquarelllert■ 
ZBlohnung des Mlthaftlings R.p.
Quelle: Stefan S.W. Fiatow, Rotterdam,

Jahren in diesem KZ urns Leben gebracht worden waren. Sonderratlonen von 4 
Eiern und 4 Apfeln, lieferbar zu je einem Stuck die Woclie (I), Oder cine 
NachtmahlzubuBe konnten Gustav Felix' Hunger nicht mildern. line Zelchnung dos 
Mithflftllngs R.P, zelgt den bis auf 44 Pfund abgemagerten ehemaligen 
Olymplasieger vler Wochen vor seinem Hungertod. Der Rabbiner Leo Baeck, der 
ebenso wle Margarete Fiatow und Stefan S.W, Fiatow das KZ Thereslenstadt 
uberlebte, sprach am 20.1,1945 das letzte Gebet fur Gustav Felix Fiatow.

Von den 809 Deportlerten, die am 26.2.1944, mit dem Transport XXIV/4 
Theresienstadt erreichten, haben nur 94 das KZ uberlebt Margarete Fiatow, die 
Frau des Olympiasiegers, starb 1969 in Rotterdam in Freiheit, der Sohn Stefan S.W. 
nahm 1987 am 27. Deutschen Turnfest In Berlin als Ehrengast toil. Er erhielt die 
erste Flatow״Medaille sowie die Stlftungsurkunde, mil der die Erinnerung an Alfred 
und Gustav Felix Fiatow wachgehalten und immer neu belebt warden soli.
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Besprechungen / Berichte

Verieihung der Flatow-Medaille an Stefan S.W, Fiatow

Am Freitag, den 6.6.1987, wurde Stefan S.W. Fiatow, dem Sohn Gustav Felix 
Flatows, im Rahmen einer klelnen Feierstunde anlfiljlich des Berliner Turnfestes 
eine Kopie der Stlftungsurkunde und die erste Flatow-Medaille uberreicht. In An- 
wesenheit der Senatorin fur Schulwesen, Berufsausbildung und Sport Hanna- 
Renate Laurin und einer Abordnung des Presidiums des Deutsohen Turner-Bundes 
(DTB) wurdigte der Vizeprisident des DTB und President des OK Deutsches 
Turnfest Berlin, Gunter Hein, die turnerischen Erfolge und die turnfachliohe Arbeit 

von Gustav Felix Fiatow und Alfred Fiatow.

Naohdem der DTB lange Zelt dlese Kapltel seiner Vergangenheit verdrangt hat, ruft 
er jetzt mit der Verieihung der Flatow-Medaille die Erinnerung an seine jddischen 
Mitglieder wach, die in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aus den 
Vereinen der Deutsohen Turnerschaft ausgeschlossen, von den Nazis diskriminiert, 

verfolgt und ermordet wurden,

Zum Gedenken an Alfred und Gustav Felix Fiatow wird die Flatow-Medaille bei 
Deutsohen Turnfesten "an duroh Leistung und Beispiel herausragende 
Turnfestsiegerinnen und Turnfestsieger" vergeben. Im Text der Stlftungsurkunde 

heilit es welter:

"Mit dieser Flatow-Medaille soli elne posthume Ehrung fur die Turner Alfred 
und Gustav Felix Fiatow erfolgen, die als Juden im Vollzug des 
’Arlerparagraphen’ 1933 gezwungen wurden, ihre Mitgliedschaft in ihren 
Vereinen aufzugeben und die Im Konzentrationslager Theresienstadt eines 

gewaltsamen Todes starben.
Der Ehrenpreia soli die Erinnerung an Alfred und Gustav Felix Fiatow 

waohhalten und Immer neu beleben."

Auf dem Berliner Turnfest wurden vier Turnerinnen und drei Turner mit diesem 
Ehrenprels ausgezeichnet. Die Medaillo trfigt die Inschrift "Alle Menschen werden 
Bruder" und die persdnlichen Daten Alfred und Gustav Felix Flatows,

In der Ausstellung "Vom Olympiasleger zum Reichsfeind" dokumentierte G. Steins 
wahrend der Berliner Turnfesttage mit elndrucksvollen und ersohutternden Fotos 
und SchriftstUcken den Lebens- und Leidensweg von Alfred und Gustav Felix 
Fiatow. Viele Dokumente stammen aus dem Privatbesitz Stefan S.W, Flatows. Die 
personliche ErlnnerungsstQcke an Gustav Felix und Alfred Fiatow ■ u.a. die Ge- 
burtsurkunde G.F. Flatows, bislang unbekannte Fotos von G.F. Fiatow vom Berliner
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Grundlage von 
schulwesen me

Sportfest Im Juni 1900, der Berlcht Im Berliner Tageblatt uber A. Flatow vom 
19.4.1936 und zahlreiche Dokumente aus dem KZ Thereslenstadt ■ fuhrten mah- 
nend die personlichen Schicksalswege von Alfred und Gustav Felix Flatow von 
gefelerten und geachteten Olympia• und Turnfestslegern bls zur Verfolgung und

Der Mlttwoch st 
R. NAUI. (Esse 
sportwirkllchkell 
nahme (1900 -

Ermordung durch die Natlonalsoziallsten vor Augen. In aller Ausfuhrhchkeit und 
Deutlichkelt stellte Steins die politlschen und antisemitlstlschen Entscheidungen der 
Deutschen Turnerschaft irn April 1933 heraus, die letztllch zurn AusschluB der 
judlschen Turner und Turnerinnen aus den Verelnen der Turnerschaft fuhrten.

Lorenz Peiffer

(regionaler son■ 
der Kontinuitat 
die er an Leitfa 
als "padagogls( 
Drlttel dieses ״ 
standen dabel ( 
Schulen.

Der Nachmlttac

(Tagungsbericht) ״Jugend und Sport Im ersten Drlttel unseres Jahrhunderts״

E. ,BALZ (Biele 
hungsheim Im 
auf die Uetz'sc 
die starkere Gt

Die tradltionelle FrQhJahrtagung der Sektion Sportgeschichte in der Deutschen Problem der A

Verelnlgung for Sportwlssenschaft (DVS) wurde vom 7.-9.4.1987 gemelnsam mit der 
!Commission Sportpadagogik In der Deutschen Gesellschaft fur Erzlehungswlssen- 
schaft (DGfE) in Relnhausen/Gottlngen durchgefuhrt. Die Ortllche Organisation hatte 
W, Buss Obernommen.

Am Dlenstagnachmlttag referierte H. BACH (Freiburg) In selnem Einleitungsreferat 
uber den "Sport in den Jugendorganlsatlonen"; Bach stellte die autonome und die 
Arbelter-Jugendbewegung, die konfesslonelle sowle die staatliche Jugendpflege 
und Ihre Nachfolger In der Weimarer Republik nebeneinander. Die Zusammenfas- 
sung in einem umfangrelchen Schaublld hatte den Vorzug, die Tradltlonen und 
BrQche urn die ׳Epochengrenze' 1919/1920 deutllch zu machen. Die Diskussion

Fragestellunge 
Der studentisc 
hung von Klnc 
befaBte slch ai 
mlt dem Sport 
Stiller beschrl( 
des maBgebllc 
bllckend auf c 
(P, Franken ui 
Den AbschluB 
prasentlerte R

entzundete slch an der Elnordnung judischer Organlsatlonen.
AnschlleBend zelgte H.-G. JOHN (Essen) die "Entwicklung der Jugend im 
Deutschen Schwimm-Verband zwischen 1900 und 1933" anhand statlstlschen und 
blographischen Materials auf.
H. BERNETT (Bonn) bezog slch auf "Die deutsche Turn- und Sportjugend Im

rierten uber "; 
und 1930". D 
des umfangi 
tendenzlelle J 
Untersuchung

letzten Jahr der Weimarer Republik". Auf der Grundlage umfangrelcher zeltgenfis- 
slscher Zeitschrlftenberlchte dokumentlerte Bernett die zunehmende Mllitarlslerung

kompenslert. 1 
erste Blutezef

und Polltislerung der Turn- und Sportjugend. Welter ging er auch auf die Rolle des 
Relchskuratoriums fur Jugendertuchtigung (RKJ) ein.

20. Jahrhund■ 
Ideologlsche'

Das Korreferat von H.J. TEICHLER (Konigswinter) erganzte Bernetts Beltrag In Be- 
zlehung auf "Entstehung und Arbeltsplanung des RKJ",

auf die FOrdt 
Schuierverein



St u 1 lung n a h m 0 
zu dur gaplanten Ehrung

Es ist vorgBSOhlagan worden, die geplante posthume Ehrung 
Alfred Flatows im August 19BS mit der Feier zur Erinnerung 
an ■die Grundung dur. Turnplatzes in der Hasenheide vor 175 Dahren•

Die Zustandigkeit fur diase Feier liegt m.lJ, beim Berliner 
Turnerbund, und as ist zu hoffon, daB die Berliner Turnerschaft 
(Korp») die Galagenheit wahrnehmen wird, urn dia empfohlene 
Ehrung wurdig zu gestalten.

Der Akt wurdu jadoch vordergrundig vurlauf'un, wonn das Presidium 
das Deutsohen Turnerbundes nioht angemessen vertreten ware,
Der DTB het wiederholt betont, die legitime Naohfolge-Brganisation 

ihm erwar- 
seiniga dazu

der
tat

Deutsohen Turnersohaft zu sein. Darum muB such von 
warden, daB er sioh der ScHuldfrage stallt und das

baitragtj die Zusammenhange offentlioh aufzuklaren.
c■ ״ -

1. Februar 1906 . ( Barnett ) .



Alfred Flatow

Um die 3ahrhundBrtwBnde war Alfred Flatow sine! der namhaftesten deutschen 
■Turner. Seine turnerischen Erfolge und Verdiensts sind ubBrliefert, aber von 
seinem Privatleben wissen wir wenig.
Alfred flatow wurde am 3. □ktober 1869 in Danzig geboren, Seit seinem 8, Lebens- 
jahr war er aktiver Turner in einem Uerein der Deutschen Turnerschaft. Warum er 
als Achtzehnjahriger Danzig verlieB und nach Berlin ubersiedelte, iat nicht be- 
kannt. Dart wurde er 1887 Mitglied der Berliner Turnerschaft, der er bis 1933 
angehorta, IBS□ lagte Alfred Flatow die TurnlahrerprUfung ab, Damals war er der 
jungste Turnlehrer Deutschlands, aber er hat diesen Beruf nia ausgeubt, Aufgrund 
seiner Schulbildung diente er als frsiwilliger "EinjahrigBr" von 1893 bis 1894 
beim 66, PrauBischen Infanteria-Regiment in Magdeburg, 
1894 bagann Alfred Flatow seine Laufbahn als Uettkampfturner, Beim Deutschen 
Turnfast in Breslau belegte er im Einzelwetturnen den 19, Platz. Am Rande des 
Festas wurde eine antisemitische Kundgabung veranstaltet, die sich gegen die 
"Verjudung" der Turnerschaft richteta.
Als die Deutsche Turnerschaft 1B95 zum Italienischen Bundesturnfast eingBladen 
wurde, delegierte sie eine Berliner Auswahlmannschaft, der auch Alfred Flatow 
angehcrte. Die ■iebzigkbpfige Mannschaft reiste mit Unterstutzung der PreuBi- 
schen Regierung nach Rom, wo die deutschen Turner ihre Uberlegenheit an Kraft 
un־d Eleganz demonstrierten. Alfred Flatow wurde 2, Sieger im ZwBlfkampF, Da man 
seine schriftstellerischen Fahigkeiten fruh erkannte, erhielt er von ainer 
groflen Berliner Zeitung den Auftrag, Uber das Bundesturnfast in Rom zu berich- 
ten.
Mit den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit im □ahre 1896 erreichte Alfred 
Flatows turnerische Karriere einen Hchspunkt. Da die Deutsche Turnerschaft nicht 
gewillt war, sich offiziall zu betailigan, ergriff Dr. Willibald Gebhardt, der 
Schriftfuhrer das deutschen Komiteas, die Initiative. Er lud 1□ Berliner Turner 
ein, die sich im Fruhjahr der Offentliohkeit vorstellten und im Kroll-Saal 
au00rordentlicha Leistungen an Reck und Barren boten. Zu der Riege gehorte auch 
Felix Flatow, der mit Alfred allerdings nicht verwandt war. Da die Berliner 
nicht die DT reprasentieren konnten, traten sie in Athenals "deutsche Turner" 
auf. Die Uerantwortung leg bei Fritz Hofmann, Turnfestsiegar und mehrfacher 
Deutscher Meister uber 100 Yards,
Am 28. Marz 1896 begannen im heu errichteten ''PanathBnaischen''Stadicn die Turn- 
wettkampfe an Reck und Barren, Im Vergleich mit der griechischen Riege erwiesan 
sich die 1□ Berliner als die Oberlagenen Barrenturner, Indem man die deutsche 
Mannschaft zum Sieger erklarte, wurds unter Beifall die Reichsflagge gshiBt, 
Alfred Flatow hatte seine erste Olympiamedaille gewonnen, Bei dem nachfolgenden 
Reckturnen blieb die deutsche Vertretung ahne Gegnar. Sie zeigte wiederum



Bn,

Am 29, Marz beteiligten sich 18 Turner am Einzelkampf am Barren, 3eder durfte 
innerhalb von zwai Minuten eina beliebige Ubung vorfUhren. "Als Sieger wird 
arklart dar hervorragende deutsohe Turner Fiatow", hiaB as im amtliohen Berioht, 
Abermals wurde die deutsohe Flagge gehiBt und von dan Zusohauern mit Beifall 
gegruBt. Uenige Stundnn spater trat MannsohaftsfUhrer Fritz Hofmann zum Ent- 
schaidungslauf uber 100 Mater an, in dem er von dem Amerikaner Burke knapp 

geschlagen wurde.
Uenn man von dam Alleingang der deutsohen Mannsohaft am Reck absieht, wurde 
Alfred Fiatow also doppelter Olympiasieger, ausgezeiohnet mit Medaillen und 
Lorbeerzweigen aus dem heiligen Hain von Olympia, Den deutsohen Siegern wurde 
eina weitere Ehrung zutei.1, indem dis Griaohisohe Turnersohaft sie zu Ehren- 

mitgliedern nrnannto.
Da die Deutsche Turnersohaft die Junge Olympisohe Bewegung mit Ueraohtung 
strafte und die Erfolge der "wilden Riege" versohwieg, wurde den heimkehrenden 
Siegern kein grofler Empfang zuteil. Alfred Flatows Siegesfreude wurde getrubt, 
als der □T-Vorsitzenda Dr, Ferdinand Goetz es fur richtig hielt, einem "gawissen 
Flatau" (sic!) offentlioh vorzuwerfan, in Athen als "Konfektionar" Geschafte zu 
maohen. Unterstutzt vom Einspruoh des Brandenburger Turntages und von einem 
namhaften Judisohen Burger, trat Fiatow dieser Verleumdung mit der Versioherung 
■ntgegen, niamals im Textilgesohaft tatig gawesen zu sein. Der antijudisoh ein- 
gestellte Turnkreis Deutsoh-Bsterreioh interpretierte die Auslassungen des Vor- 

sitzenden als offensiohtliohen Antisemitismus.
Alfred Fiatow war nioht nur als Geratturner, sondern such als "Uolksturner" 
erfolgreioh, 1895 lief er die 200 Meter in 25 Sekunden, und als DreiBigJahriger 
erreiohte er 1,70 m im Hoohsprung, So kam er zu mehreren Siegen im gemisohten 

Mehrkampf.
Den zweiten Hohepunkt seiner turnerisohen Laufbahn hat Alfred Fiatow naoh aige- 
net Aussage mindestens ebenso hoch aingesohatzt wie die olympisohen Ehren: den 
Sieg im Zwolfkampf biim Deutsohen Turnfest in Hamburg 1898. Zweitep wurde dar 
Berliner Karl Schumann, der in Athen den Ringkampf gewonnen hatte, Bei der 
Schluflfeier am 27, 3uli erhielt Alfred Fiatow unter brausenden Gut-Hei1-Rufen 
den Eiohenkranz und das Diplom aus der Hand des DT-Vorsitzenden, der ihn zwei 
Dahre zuvor innerlioh varletzt hatte, Soharfmaohar in der Fuhrung des Turnkrei- 
ses Deutsoh-Dsterreioh nahmen Flatows Sieg zum AnlaB, abermals ein "verjudetes" 

Turnfest anzuprangern•
Nachdem er beim Markisohen Kreisturnfest 1899 zum vierten Mai als Sieger im 
Einzelwetturnen hervorgetreten war, widmete sioh Alfred Fiatow in zunehmendem 
Mafle der Arbeit in der Berliner Turnerschaft, 1900 ubernahm er das Amt des stall- 
vertiretinden Oberturnwarts. Er war bestrebt, sein Konnen der □ugand zu vermit- 
teln und verfaBte zu diesem Zweok eine Methodik des Turnens.
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Uber Alfred Flatows berufliche Tatigkeit sind wir nur andfiutungsweise unter- 
richtut. Die Fachrichtung seiner kaufminnischen Ausbildung 1st nicht bekannt. 
Nach eigener Aussage muQta er seine "gBsohaftliche Stellung" wegsn der langwie- 
rigen Teilnahme an den Olympischen Spielen aufgeben. In den dreiBigar Dahren 
bandaite er mit Fahrradefn und ErsatztBilen. Er lebte mehr als drei □ahrzehnte 
in einem alten Haus in der AlexandrinenstraBa. Die Wands seines UohnzimmerB 
waren mit Urkundan und Kranzen geschmUckt, Hier ist er 1936 von einem Berlinar 
Dournalisten interviewt worden. Die weitere Spur verliert sich.
Das ^ahr 1933 wurde auch fur Alfred Flatow zum Schicksalsschlag, Er war seit 
46 Jahren Mitglied dar Berliner Turnerschaft von 1863, des grBBten Vorsins der 
DT. Die FDhrung dieses TrfiditionsverBins mit seinen Sooo Mitgliedern wurde von 
innen her gesprengt. Ein ehemaliger Angehoriger der Brigade Ehrhardt, des rechts- 
radikalen Freikorps, rief am 18, April 18 ״Biserne BT-Hanner" zusammen, die 
"unter dem Hitler-Schwur die GBSchicke der BT rucksichtslos in die Hands nahmen, 
urn diasB ainam nationalsn deutschen BT-Fuhrer autoritativ in die Hand zu geben," 
Die 11Eisernen" gelobten sich zu kampfen, "bis der letzte jUdisoh-marxistische 
Mann am Boden liagt." Mit ihrar Schutzenhilfe gelangte ein Nationalsozialist 
an die Spitze des Vereins: Rupert Naumann, Chefredakteur der Nachrichtanagentur 
"Volkssport und LeibBserziBhung". Als Judische AmtsinhabBr zum Rucktritt gedrangl 
wurden, lisB man sie nicht sang- und klangios gehen; dam scheidenden Gugendwart 
H.C. Ladewig widmete man ainen Ehran-Turnabend. Die politisch radikalen Krafts 
setzten sich dutch. Zu Hitlers Geburtstag am 20. April veranstalteten sie eine 
Feier und Ubermittelten dem "deutschen Fuhrer" telegrafisoh ihre "ahrerbietig- 
sten GlOckwunsche", Am 1, Mai marschlerten die Kolonnen der Turner - viale in 
SA-lJniform - zum Tempelhofer Feld, urn sich am "Tag der nationalen Arbeit" zur 
nationalsozialistischen Bewegung zu bakennen.
Aber die 3udanverfolgung nahm noch scharfere Forman an. Ohne Notigung von irgend׳ 
einer Seite beschloB der HauptausschuB der DT Anfang April in Stuttgart, den 
"Arier-Paragraphen" ainzufuhren. Er varpfliohtete die Versine, "alle judischen 
Mitglieder aus ihren Reihen auszuscheiden11, auch die halbjudischen, Damit wurde 
der TolBranzparagraph der einstmals libaralen Turnerschaft auBer Kraft gesetzt. 
Die osterreichisohen Rassisten triumphierten und sandten dem HauptausschuB ain 
Gluckwunschtelegramm, Ohne sine Satzungsanderung durch den Deutschen Turntag 
abzuwarten, forderte Edmund Neuendorff, der neue Fuhrar der DT, dan Vollzug des 
Arierparagraphen bis zum Beginn des Deutschen Turnfestes in Stuttgart.
Diesem illegalen Diktat folgten die Versine nur zogBrnd. Unter den 60 judisohen 
Mitgliedern der Berliner Turnerschaft waren beruhmte Turner wie Alfred Flatow, 
verdiante Turnwarte wie H.C. Ladewig, K. Liebenthal, K, Simon und S. Ephraim, 
prominente Gelehrte wie Prof. Paul StraBmann. Diese treuen Turnbruder vermochta 
der VerBinsfuhrer nicht ohne weiteres zu opfern, da er mit Widerspruch in ■ini- 
gen Abteilungen rschnen muBte. Er wandte sich an Neuendorff, der inzwischen die



Leitung der DT an dan RBichssportfuhrBr ebgetreten hatte, mit der Bitts urn sine 
KompromiBlosung. Abet der humanistiBoh gebildete Humanist und Historiker blieb 
hart, obgleioh er Alfred Fiatow und andere judisohe BT-Mitglieder parsonlich 

"kannte und schatzte. Daraufhin verschiokte Naumann an die noch varbliBbanen
judisohen Turner dis Aufforderung zum freiwilligen Austritt. So erhielt Alfred 
Fiatow am IB, Oktober 1933 die Mitteilungr"Es ist mir eina sohmerzliohB Ange-
legenheit, Sia hauta bitten zu mussen, aus der Berliner Turnersohaft auszutra- 
ten." Da er die Vergangenhait des Vitsins kannte, muBte Naumann einraumen: 
"Den Namen Fiatow aus der BT auszutilgen, geht nioht, nioht einmal aus der 
Gesohichte .der DT." Die floskslhaft verblumte Aufforderung muB Alfred Fiatow 
tief getroffen habsn. Er fugte sich in das Unvarmeidliohe, arklarte sainen 
Austritt und fugte hinzu: "Uber meine eigenen Gadanken und Empfindungen bitte

ich schwaigen zu durfen."
Mit dem AussohluB wurde Alfred Fiatow der wertvollste Inhalt seines Lebens 
(junommcn. Naoh 46jahriger Mitgliedsohaft sah er sich nioht imstande, sich einem 
judisohen Turnvcruin anzusohlieBan. Er zog ein Dasein in der Einsamkeit ver.

Aus den Im Bundesarohiv vorliegenden Dokumenten ist der gesamte Vorgang so ein- 
deutig zu rekonstruieren, daB sich die Fraga naoh der Verantwortung fast er— 
ubrigt. Es liegt klar zutage, daB die Fuhrung der Deutsohen Turnersohaft ohne 
zwingande Notwandigkeit die Durohsatzung des "Arierparagraphan" in seiner 
soharfsten Form angeordnet hat. Naoh der Verkundung der Nurnberger "Rassenge- 
setzB״ erwies sich der rigorose AussohluB von Halbjuden aogar als gesetzwidrig, 
so daB die Rechtsabteilung des Reiohsbundes fur Leibesubungen die Entschaidung 
des Hauptausschusses dar DT fur ungultig erklaren muBte, Wie das Beispiel der 
Barliner Turnersohaft zeigt, hat sich die DT-Fuhrung ruoksiohtslos uber die 
Vorbehalte einzelner Versine hinweggesetzt.

Die der Turnersohaft angehorenden judischen Burger dachten und fuhlten national, 
Ihre Verbannung aus der Turnerschaft war dar arste Sohritt zur totalen Diskri- 
minierung. Mit dar Zugehorigkeit zur turnerischan Gemeinsohaft verloran sie 
die Bindung an die Gesellschaft, Die ,,Idealisten" in der DT-Fuhrung meinten 
das'Prinzip volkisoher "Reinigung" durchsetzen zu mussen. Damit besohleunigtan 
sie nolens volens ■in Varhangni■, das im Holocaust enden sollte, 
Alfred Fiatow war ain Fall untar Tausenden, abar ihm kommt symbolische Badeu- 
tung zu. Uir wissen nioht, wann er den Ueg in die Deportation antreten muBte, 
Uir kennen nur das Datum und die Statte seines gewaltsamen Todas; am 2B. Dezem- 

bar 1942 im Konzentrationslager TherBsienstadt,

Prof. Dr. Hajo Bernett
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BAR KOCHBA
DR. HERMANN LELEWER 1 . Vorsiizonder des jOdischen Turn- und Sporivereins Bar Kochba

Dai Marchen von der kdrperlichen Inferioritat. der Juden finder heute immer weniger glSubige Anhiingerschaft 
31a frUher. Die Tatsachen der Gegenwart beginnen das Vorurteil von der mangelnden oder verminderten 
Leistungsfahigkeit def Juden auf dem Gebiete dvr Korpetkultur grundlich zu zerstorcn. Die systematisch dutch• 
gefuhrte Kbrperschulung der judischen Turnvereine und die steigenden Erfolge der judischen Sportsleute erbrin• 
gen der Offentlichkeit den Uberzeugenden Beweis, daB die Juden auch auf diesem Gebiete ihrcn Mann stehen, 

Der Bar Kochba, als der alteste judische Turn- und Sportvcrein Berlins, isr stolz darauf die Bahn fur dieie 
Entwickelung im deutschen Judentum freigelegt zu haben, Er beansprucht das historischc• Verdienit, als enter 
Verein die N Otwendigkeit der kdrperlichen Regeneration tier judischen Jugend propagiert und dieser Idee 

zum vollen Siege verholfen zu haben.

Wo immer Bar Kochbancr mit dem Davidsstcrn auftreten, ob auf der Aschcnbahn, im Spiel oder als Turner, 
iiberall legen jie dem judischen Namen Ehre cm und kiinden von einer ncuen Generation, die, frei von allem 
Duckmauscrtum, ihr judische! Mcnschemum selbstbewuBt, uber ohne tJberheblichkeir jur Schau triigt.

Die Erfolge des Bar Kochba sind letzten Endes Harin begriindet, dall t׳r sich nie damir begniigt hat, den Kiirper 
zu ichulen und auszubilden; der Bar Kochba wolltc und will nicht nur cine kdrperlich, sondern auch 
eine seelisch, mcnschlich. d, h. judisch gesundv Jugend, Ihm war die Erfassung und Erziehung des ganzen 
Menichcn dutch das Mittel der Kdrperichulung immer die leitende Idee,

RUckt so der Bar Kochba von jeder Hypertrophic der Kiirperkultur ab, so grcnzt er sich andererseits von den• 
jenigen jungen Menichcn ab, die ihre seelische Hcfriedigung in geistigen Akrobatenstuckchen sehcn und in Ver• 

schwommenheic und Krampf ihre Jugend ausleben. Niche mit Schlagworren sondern mit crlebter Bildung, nicht 
mit Respektlosigkeit, sondern mit Zucht, nicht in Oberflachlichkeit, sondern in bescheidener, ernster Arbeit 
an sich soil diese Jugend erzogen werden.

Inmitten der geistigen Richtungslosigkeit und Depression der Gegenwart entsteht eine neue Jugend, In 
Reaktion auf den menschen- und guterzentorenden Krieg hei'flt ihr Grundsatz: ״Autb.n1 und SchafFen," In die• 

lent Sinne erziehr der Bar Kochba seine Jugend zu judischen Aufbaumenschen und zur verantwortlichen Mit- 
arbeit an alien groflen Aufgaben, die die judische Gegenwart fordert. Dieser judische Aktivismus verleiht der 
Bar Kochba-Arbeit den idealen Schwung und jedem Einzelnen die Spannkraft, die seinen Leistungswillen zum 
Erfolge fuhrt. Auf diese Weise kann der Bar Kochba, wenn er die Sympathic der Offcntlichkeit finder, Trager 

und Verkunder eines neuen Judentum! werden.



KAMPF-ERLEBNISSE
VON HANS EGER

WIR I Die Hochflut literarhcher Gestaltung def KriegsgMchehens gibe uns Anretz, von Kampf, dem
Wcttkampf der judischen Sportier, Schilderung zu geben.

Wir Wenkampfet streben nach sportlichem Sieg: Nicht nut nach Sitg im Sport, sondern nach iptrtluh trrungentm 
Sieg, Wettkampfer jubilieren nicht Uber Siege und rasonnieren nicht Ober Niederlagen, Wir juduthen Wett- 
kampfer sind ausgesetzt dem Trommelfeuer miflgflnstiger Blicke und den Gasbomben ubelwollender Kritiker, 
Wir haben uns aber siegreich behauptet: Kein sportlicher Gegner kann uns seine Achtung versagen, niemand 
wird bestreiten, dafl wir all vorbildliche Sportleute auftreten, in Sieg und Niederlage unverSndert: Aufrecht, 
bescheiden, fair,

N6RVEN! Ereignisse kommen, gehen, verweheo. Erlebnisse haften, bleiben, gestalten,
Das war damals: , , , , Im letzten Winter — Sportpalast — voll von Mensehen — Pendebtaffel — Nerven• 
probe — 40 Mannschaften - vier im Endhuf — BSC die Meisterstaffel — Teutonia — und Bar Kochba — 
der Jungste im Kampf — Blitzlicht flammt — SrartschuC drOhnt: ־ • Levin in Front! — Blendender Wechsel — 
Kurz I — kraftvoll beschwingt ׳— Kurz II, Eger, Simmenauer — Immer noth fuhrt der Davidsstern! — Ein 

Raunen geht dutch den Raum — niemand wagt einen Rut — jetzt rBcken die Schwarzen auf! — Verbissener 

Zweikampf -■ vergebens! — Gerber, ein Turm in der Schlacht — entscheidet den Kampf — V'ir hahn 
gidegt! — Nicht die Muskeln, dir Nirtrn haben gesiegt!

BAR-KOCH-BAI Das war damals, und dtu war jiingst: Amerikas beste Leichtathleten tn Berlin, SCC-Sportfest, Den 
Deutschen gelingt kein Sieg, Stets gewinnt USA: Tolan, Bowen, Rockaway, Cummings, Lermond, Entwuschung 

der Zuschauer, Zuletzt eine Qlympischt Stafil, Am Start Amerikas Landermannschaft mit 4 unbesiegten Liufern, 
SCC, der Club berUhmter Leichtathleten, Teutonia mit Wai pert und Engelhardt, und — — Bar Kochba, Die 
SOOm-Liufer setzen ein, Das site Lied: Der Amerikaner Lermond geht in Front, will unangefochten siegen. 
Da, der Bar Kochbaner Bergmann uberholt !hn, spurter davon, 20000 Mensehen schreien: Berg — mann, 
Berg — mann! Lermond erkennt zu spat die Gefahr. Berg — mann, Berg — mann! Lermond bleibt urn 
Brustbreite geschlagen. Jetzt die Sprinter: Kurz I gegen Cummings. Mit machtigen Slrzen fuhrt der Bar Kochbaner. 
Das Publikum schreit (der Name Kurz 1st einsilbig!) im Sprechchor: Bar — Koch — ba! Bar — Koch — ba! 

- Erst Rockaway geht vorbei und dann kommt Bowen!! Wir werden Zweiter, rw SCC und nr Teutonia. 
Die Fahigkeit, am groflen Gegner uber sich hinauszuwachsen, wurde nut denen zuteii, die einen barren Willen 
mit starkem Kampfgeist vereinten. Das ist der Geist, den wir verbreiten wollen!



DIE BEDEUTUNG DER LEIBESUBUNGEN FUR DIE JUDEN
PROF. DR. CARL LEVIN

Dafl der Wert der Leibejttbungen fat die kbfp^iche Ertflchtigung der Volker in immer zunehmendem Grade 

crkannt wird, braucht nicht mehr betont zu werien. Man kann logar sagen, dafl bier und da sich schon ein 

Zuviel bemerkbar macht, Fur uns Juden abet 1st Sport und Turnen geradezu eine Existenzfrage, Es wird 

daher ein unvergingliches Verdienst del Bar Kochba bleiben, hier weg• und richtungweisend gewesen zu sein. 

Max Nordau hat das Wort gepriigt: Ereu weniger Nervenjudentum und mehr Muskeljudentum 1st die 

Forderung des Tagei, Wir haben in der Tat in den Landern der Zerstreuung nur den Juden gekannt, der 

Raubbau trieb oder treiben mufite mit seinem Nerveniystem, Eine Hypertrophic dec Geistes, eine Ver• 

kummerung des Korpers war die notwendige Falge. Wir wissen, wie sehr Erkrankungen des Nerveniystems 

gerade unter uns Juden verbreitet sind, Aber wit erkennen auch immer mehr, welche verheerenden Folgen 

die ScMdigungen des Nervensystems fUr den Korper und die Kbrperorgane haben, Die Kenntnh der DrUsen 

und der inneren Sekretion enthUllt uns den Zuscmmenhang zwischen kbrperlichen und geistigen Storungen. 

Die Lehre von der Korperkonititution 1st uns heute die Lehre von der Bedeutung der Hormone dutch Ver. 

mittlung des Nervensystems fur die kbrperlichen Organe und ihre Funktionen, Gestalt und Wachstum des 

Korpers, Widerstandsfthigkeit gegen ererbte und erworbene Krankheiten, Lebcnskraft und Lcbensfthigkeit, 

das alles sind Begriffe, die wir in Zusammenhang bringen mit dem Zustande des Nervensystems, Jede 

Ubermaflige Inanspruchnahme des Nervenapparates schadigt den KSrper, fiihrt zu Degenerationsprozessen 

lebenswichtiger Organe und Organsysteme. Wir haben gelernt, dutch Sport und Turnen einen notwendigen 

Ausgleich fur solche Schaden zu schaffen. Die Pflcge der Lcibesiibungen ist datum der wichtigste Faktor fUr 

die Erhaltung und Forderung unserer Art, Freilich bedarf ej sorgfaltiger Auswahi des Sportes, der jedem 

Einzelnen nUtzlich ist, damit nicht Wohltat zu Plage wird, Eine sportarztliche Beratung der judischen Sport- 

und Turnbewegung ist unbedingt notwendig, Richtig geleitet und gefuhrt wird die Pflege der LeibesUbungen 

bei uni Juden jene Renaissance des judischen Volkes herbeizufUhren fnithelfen, die heute Sinn und Ziel 

unseres Daseins geworden ist.



P R E S S E STI MME N OBER B AR KOC H B A E R FOL G E 
IN DEN LETZTEN MONATEN
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BAR KOCHBA
WIE ER NICHT IM BAEDEKER STEHT.

. Sie glauben den Bar Kochba gut au kenneqjk Nun, ich versichere Ihnen, Sie kennen ihn nicht, jedenfalls

nicht von seiner hofFnungsvollsten Seite, Wettffl?

I. Uniere Manner und Jugcndlichen haben Sie wohl schon im erfolgreithen V'utkampf gesehen, Auch
unsere Damen in ihrem ichonen lichtblauen Dtefi? Beitimmt aber wiucn lie nicht, dafl unsere zjhnjthrigen 
Knaben, von denen wir einen im Bilde bringen, sicETiurzIich auf einertf Spoftfest air dieTesten Berlins 

gfzcjgt haben! —— —־־

* 2, Dafl wir Hotkey und Handhall in der 1, Klasse des Sportverbandes spielen, wisien Sie natdrlich, Auch
dafl unscre Jugendlichen bier tatig sind, 1st Ihnen bekannt, Aber wuflten Sie bisher, dafl wir eine erfolg• 

reichc Damen-Hockey-Mannschaft haben?

J, Sie wissen, das wir Turnahttilungen ftir Manner, Damen, Jugend, Mldchen und Knaben haben, Wissen 
Sie auch, dafl unsere Turnabteilungen eifrig das Fgutbalhpiel betreiben?

4, Der dlteite Bar Kochbaner iit 78 Jahre ait, der ;ilreste ngebndfiig tuntndi Bar Kochbaner zahlt 65 Lenze, 
Die altcste Bar Kochbsnerin ist , , , davon spricht man nicht!

5, Der junffte Bar Kochbaner 1st 4 Jahre alt, die jUngste Bar Kochbanerin 5 Jahre, Beide sind Mitglieder 

der Kinder- Spiel und Gymna1tik-AArn7«»g des Bar Kochba, die von finer staatl, gepr, Turn• und Sportlehrerin 
geleitet wird,

6, Kennen Sie aufler dem Bar Kochba einen Sportclub, in dem eine Kammrrnrusikt-minignng und ein Jupnd• 
tbor besteht?

7, Wissen Sie, dafl die Bar Kochba-Jugend in diesem Sommer Fahrten nach Tirol, in die Dolomiten, an 
den Gardasee und in die Schweiz in 5 Gruppen veranjtaltet hat?

k 8. Haben Sie schon vernomtnen, wohin in diesem Winter die SkitfflMgung des Bar Kochba fahrt? Zum
Teil wieder ins Riesengebirge, zum Toil in die Hohe Tatra,

9. Wer hat Ihnen gesagt, dafl wir keine TennuaMlung haben? Bitte dementieren Sie! Die Tennisabteilung 
des Bar Kochba hat sich zwecks groflzugiger Aufnahme des Tennissports im Bar Kochba bereits konstituiert,

10, Wo ubt die SchnimMhleUung, wo die SchathmMgung des Bar Kochba! — Sehen Sie, Sie wissen Vieies nicht!י Aik Auskiinfit kbnnen Sie aber im Seircfarlat des Bat Kochba, Meineckestr. 10 (Bismarck 71 63) in der Zeit
von 10—7 Uhr bereitwilligst erhalten, H, B.



ENTWICKLUNG DES BAR KOCHBA
NACH SPORTARTEN



Kurz' weitestcr Sprung: 6,87 m

Jung-Bar Kochba bcim StofeHen* 

lauf Potsdam Berlin 1929



EIN NOTWENDIGER EPILOG
I)״H• kleme S<l.rifi soli״ lime״ e.niges v.,1. der Arbe.r des ״ar Koel.ba. von seine״ Leistunger. in der 

Verg.ingenheit. '״.״ ״«״  Planen Inr die Z1.ku.rfl er,able ״ ״ nd ll.r Inreresse an seiner kunfr.gen 

lj11wuklu״K "Jchnik-n.

De•״״ I״״ ki.n.ml ״ darauf an. dem ״.״ K.-vhba d.e Ante.lnah״״ der ,״d.sche.r Allgemeinhe.t ״er-

Inn /u Mthun.

aus e.gener Kralr 1r.1n.glKl ״slur haben «ir ..lie wesentht hen Le.slunge,״ ,״ ״| zr. nachdem der ״ar 

Koel.ba mt eergangenen |ahr sen. hl !ahriges Jub.lau.״ begat.gcn 11.11. .״.״si״ wir uns ebenso «>e alle 

groliere■ ״ ״ ltl״.|״bssl.s״ Spur״erbande e.r.e״ Kre.s ״>״ brennden sehalfen. «e..n uns m. Inre-resse 

.hr )״disehen Gel(״.״״ in der Allge.1H11.heit der Wes zu neuen grolleri•״ I-.'״lge״ fret sen. soil.

W.r haben uns daher entsehlossen. vine.. Kreo der borderer des ״ar Koehb. zu knnsrnu.ere״. dessen 

Aufgabe die .״oralis! he U״d 11 n.1nz.elk I'niersun/ung unserer Arbeit 'em « rd

An die Spit״• dieses I. •rdt rerkre ise s haben Mill die >1n l.breneonnte des i־.!rK1>.hba ״isammen• 

msehlossenen Manner gesteih. Ministerialdirektor Badt, Rabbiner Dr. Baeck, Prof. Georg 
Bernhard, Prof. Albert Einstein, Direktor Georg Kareski, Prof. Max Liebermann, Ministe- 
rialrat Goslar. Rabbiner Dr. WeiBe. S.e alle I..״ d..zu d.e I rk.״״.״., der Bedeutung .les Bar Kochba 

mr .lie jud.s.I.e Allg. ».e n.heii ״ranlalM Die I ,״״nkiung des Bar Koel.ba in der Zukuntt wire! e.ne grolie 

sein. ״ennes uns eel.ngi, י״״ der konkreten An.ednahn.e der sse.isollsu״ K ׳e.se der Berliner Juden- 

hen ״! eersnlnr״ Daher bitten «1r ausii Me. dem I ■ ■r.krerkreיו des Bar Koehba l.euuireten ״nd hofbeit. 

il.ils >11■ sit h tlicM r iitiwfi•( Kittv tin.1״ tcMJgm «U<kn

Wum Mv 4bu d-iulu״. uiKUcrn Wi-iiuIk- nuhi /u Uwn. d. ״״1 ״: •be״ Htfv ״ >1״ »p.״h1cn

hir du ludi J'i 11״( iiticni c< <.!״״’׳'■«!  K:u,u: .iiuiJiJicn A1rJr1n.k.

Den anh.1״e< :..Il e Al'seliintt bitieti hierlnr ״. I>e:1״r1״>

Wir sind davon iiberzeugt, daB sirh nieinand der Pflicht entziohen wird, zu seinem 
Toil dem Bar Kochba die Erfullung seiner groBen Aufgabe zu ermoglidien.





Lewin gehf als erster im Hundertmeter-Lauf beim

Sportfest der Universitdt Berlin 1929 durchs 2iel



OBUNGSBETRIEB DESBARKOCHBA BERLIN

Sthiljthi! : II t r 11 a II I s 

FOr alle Abtellungeu: Waldlaiif jeden Sonntag 
vorm. ab 10 I’hr. Vmkkidehrkal: R1s1.1ur.1nt Wahl 
haus am Komgsweg, Bahnhof Gruiu-wald. 
Erwachsene: Ak*H&reabd.. Halk-nabd jed Don 
8-10 Uhr, W 3$^.4c^titzer Str. 29 (< harlotti n l.\/.) 
Katnpfmannsch<ftr^bKb4ift;Herr Hcrnz Nes*elroth. 
W. 30 Luitpoldstr.i 252* 
HoikeyAbteilung: Jeden Sonntag Wettspivk. An 
*thrift: Herr S. Hopp, Milnzsir. 2. 
Handballabteilung: Anscbrtft: I (err Siegfried Sam mt ז• 
fcld, NO. 55. Prenzlauer Allee 15 
Schw immabteilung; Jeden Donner^tag Abend 8' , — 
10 Uhr itn Schwimmbad des Poststadions nach *lessen 
Eroffnung. Sthwimmaus^gise dureh das Sekntartat. 
MannerSport-Abt.; Halknabend jed Mntwoih son 
8-HJ Ubr Mommsengymnasium. W. Worrnscr Str. H 
Charlottenburgcr MannerAbteihmg: Hallvnabvnd 
jeden !Montag von 8 — 10 Uhr, C.barlotunburg. 
Sybelstr. 20 (Gemeindrkhuk).
Wdmersdorkr Gymnastik-Abteilung fur Damen und 
Herren: Jeden Montag von 8—10 I’hr, Wilmersdorf, 
Hindenburgs36 .״.
Schonebcrger Gymnastik•Abteilung fur Ikrnn Jeden 
Montag von 8 — 10 Uhr, Schoneberg, ApoMel 
Paulusstr. 11 (Wartburgp(atz).
Manner-Turn-Abteilung; Halknabd. jed. Donnerstag 
v 8-10 Uhr, Gt. HamburgerStr. 27(Jud.Knabens1־huk•) 
Abteilung Botzowvicrtel; Hallenabcnd jeden Mm• 
woch von 8—10 Uhr, NO . Heinriih-Rolkrstr 18. 
Skivcreinigung: Anschrift: Herr Hans liger, NW. 40, 
Thomasiusstr. 14.
Wandcrgruppc: Anschrift; Herr Hans Rosenbaum. 
SO. >6, Wildenbruchstr. 74.
Damen-Sport-Abtcilung; Hallenabend jeden Montag 
von 8—10 Uhr, W, Stegliuer Str. 29.
DamenGymnastikAbtcilung Schoneberg; Hallccv 
abend jeden Montag von 8—10 Uhr, Schoneberg. 
Apostcl Paulusstr. 1! (Wariburgplatz).

\\ 1 1 n 1 I 1 > I r. H» f lit'H1.1t 11 ■ 16SJ

l h.irhHivnbnrgir IXiniin •Gymnashk • Abieilung Hal 
k n.ibt ml ji «h n Montag u»n 8 — 1(1 I hr, Charlotten- 
burg. ^xbeGir 2 — 4 (lurMin•BiMiiart,k-S1huk)
I f.iuv״ Turn• Abfulung H.1 Iler 1.1 bend !cd. Donticfstg 
uiti <1(1 I 'hr X . AuguMMr.67 68 (Gvmctndcschuk). 
Jugendliche: Jugend Sport Abteilung: Hallcnjbend 
lidt n Mamai: \8 ו״י—Hi Uhr Si honeberg. Hnhen• 
Mautk 11 xi17 ז (\X'vnu-r•Siemens* Real•Gy mn.־»Mum). 
lugend T urn Abuilung Hallcn.ibvnd jeden Donners 
tag von 8— 10 I *hr. X, Wciik-nburgcr Sir ■hi 
(H<־< ker• Hi ahchuh•)

J’urn und Sporigiuppv Halknabd jed. Montag von 
8 10 Uhr. X XX'cilk•1 !burger Str •1.1 (I Ivekvr Realsehule). 
lungm.idiln n Abteilung- H.dkiubvnd jeden Diem• 
tag um 8—10 (Tit X, (it 11 urn burger Sir 27 (Ju• 
dtsche Kuabvii'i huk־).
Knaben .8|'ort Ahiedung Halknabend jeden M»tt 
umh urn 6 — 8 ('hr bch׳»neherg, Apostcl• Paidusstr.
II (Wanburgplatz)
Sihuler-Tiirn-Ab(11־lung; Hallcnabendc jeden .Montag 
mid Donnerstag von 6 — 8 Uhr N. Weiflenburgcr 
Str la (Ha ki ■r-Real si hulv).
1 M.idihcn• Abteilung: Halknabend jeden Mittwovh 
von 6 — 8 (■hr O, ItflandMr. 1(1 (Margarethen-Lyzeum) 
Chariot( vnburger Maddien- Abteilung: Halknabend 
jeden .Monrag van 2 —‘/-!9 Charlottenburg. Sybelstr.
2 — 4 (Furst 1 n-llntiwftk•Sihull•).
Kinder-Sptel mid GymtuMik-Abteihmg (von I bis 
10 Jahren)־ Anmeldungen bei Frau Lena Bernstein. 
Wilmersdorf. Augustas((. 62 (Bismarck 7820) 
Sonstige Abteilungen: Schach• Abteilung: Herr 
lirwin Abrahamsuhn, NO. Landsbciger Str. P. 
Kammermusik-Vereimgung; Anschrift: Herr ^CiHy 
Rabtnovtiiz O 27, Andreasstr. II.
Jugendihor: Ansihrif(: Herr Walter Spitzer, NO. 
18, Strausberger Sir. 2 1.
Hebratschc Kursr. Lcitung־ Dr. Rosenfeld. An■ 
meldungvn dunh das Sikreuriat.



PROGRAMM
fOr dan

Internen Box- und 
Ringkampf-Abend 
des judischen Bok-CIuD ״fflaccahi“ E. u. Berlin

Bonnerslag, n. 19. April 193a
abends 8 Uhr

Musi kervere ins haus
Kaiser ־ Wilhelm ־ Strafie 31

.....“IIIIIIJIIIIIlll״‘.....

Federgewicht:
Kurt Jacob Becker

Sieger:

Leichtgewicht:
Martin Studinski — Wasserlauf

Sieger:

IMittelge wicht:
Wiesener — Richard Studinski

Sieger: ..................  . .......................

Boxkam pfe
Jugend-Fliegengewicht:

Ruben 3- Weinrieb

Sieger: •J ■ .... i. d. Rde. d.........

PIERRE GILDESGAME 
MACCABI MUST jM



A

£

x , /IJantamgewicht (bis 107 Pfd.);
, ftlr Miaiflil—uth — Eskenazi II

Sieger: j^׳'' ■י •ט

Leichtgevviclit (bis 122 73 Pfd.):
Zucker — Glaser

Rde. d.

t

Sieger:

Sieger:

Sieger: i. d.

Franke — Karo

Brand II — Lewin

■i. d.

i. d. Rde.

Rde.

Rde.

d.

d.

d.

Clubmeisterschaftskampf
Weltergewlcht (bis 133 7» Pfd.):

Stadtlender — Schott II

Sieger: i. d. ..............Rde. d.

Mittelgewicht (bis 145 Pfd.):
Sclianzer — Szabas

Sieger: i. d. ............. Rde. d.

Programmanderungen vorbehaJten!

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■■■■■■■■■*■■■■

TveiDl Bonen, Ringen, Handball GymnasliK und Kornerbullur
Ln Jud. Box-Club ״IHaccabi“ E.V.
Berlin NW 87, JagowstraBe 5 (C 9 1268)
Trainingshallen: Cuxhavener Str. 17a Montag u. Mittwoch 6-10 Uhr

Kaiserstr. 29-30 Dienstag u. Donncrstag 7-10 Uhr
Auguststr. 11-13 Dienstag 11. Donnerstag 8-10 Uhr

Aufnahmeii, auch fur Anfiinger, jederzeit. Geringe Mitglicdsbeitrage. 
In slim t lichen II a 11 e 11 Massage- und Duschgelegenheit. 
Den Angeborigen unserer Mitglieder ist ini eigenen Kreise Gelegenheit zur 
Ausubung des Tennis-Sportes gegeben. Tenn’is-Platze in bcsler Lage am 
Kurfurstendarnni.

Druck: Wiemann & Wcigt, N 65, Willdenowstr. 14 — D6 Wedding 8988

c . . .

■ /J

I I ׳׳'



JUDISCHER TURNVEREIN ״BAR KOCHBA״
BUREAU: ALEXANDER ״STRASSE 39 <ALEXANDERPLATZ״PASSAGE>. 

FERNSPRECHER: AMT VII, No. 10260.

Organ:

®■Judische Turnzeitung« 
Monatsschrift 

der »Jiidisd>c11 Turnersd>aft«.

o o

TURNABTEILUNGEN:

1. Mannerabteilung 
Dicnstag, Donncrstag und Sonnabend

8-10 Uhr 

Gr. Hamburger Str. 27.

2. Manncrabteilung 

Montag 8 — 10 Uhr

Kniserstr. 2930־.

3. Mannerabteilung 
Dicnstag und Donncrst.ig 8—10 Uhr

NfccknralKtr. 7.

1. Fraucnabteilutig 
Montag und Donncrstag 8—10 Uhr

Auguststr. 67 ־68־

2. F'.aucnabteilung 
Montag und Donncrstag 8— 9J4 Uhr

Sddcswiger Ufcr H.

3. Frauenabtcilung 
Mittwodi u. Sonnabcnd KW Uhr

Jfflandstr. 9.

Lehrlingsabteilung
Montag und Donncrstag 8—10 Uhr 

Wcincfiburgcr Str. 4 a.

Maddtenabt^ilung
Montag und Donncrstag 6—7*4 Uhr 

Auguststr. 6768־.

Schulerabteilung
Montag und Donncrstag 6—7*4 Uhr 

Winter der Garntsonkirche 2.

Alte Herren *Riegcn 
Jcden Dicnstag 9—10 Uhr 

Gr. Hamburger Str. 27 u.Niederwalfstr.7.

Sportabteilung

Regeltnafiige Sdiwimmubungen.

Fechtkurse. 

Satnariterkurse. 

Wanderfahrten.

□ □ □

BERLIN, im November 1910.

Ew. Hochwohlgeboren!

Hierdurdt beehren wir uns, Sie zu dem am

Sonntag, den 20. November, nachmittags 4 Uhr, 

in der Turnhalle WeiBenburger Stralk 4 a <11. Realfchule) stattfmdenden 

Schauturnen unserer Lehrlingsabteilung 
crgebenst einzuladen. /ץ

LInscre Lehrlingsabteilung bcgeht mit dieser Veranstaltung die Feier ihres 10. Stif* 

tungsfestes. In dem abgelaufcncn Jabrzchnt hat sie Hundcrten von jungen Lenten eine 

turnerisdie lirziehung gegeben und der vielfach in judisdien Kreisen herrsdtenden Ab״ 

neigung gegen gesunde korperliche Betatigung entgegengewirkt. Wir wollen der sdiul* 

entlassenen Jugend, der in den Jahren der Entwiddung eine Anleitung zu korperlidien 
t'lbungen ganz besonders X>ttut, eine Stiitte bieten, in der sie sidi auch in physisdter 

Hinsidit auf den Lebenskampf vorbereitcn kann. LInter der Leitung gcsduilter Kriifte 

werden bei uns regehnaBige Turnubungen, leiditer Korpersport, Spiele auf eigenem 

Platz, Sdiwiminiibungen und Wanderfahrten gepflegt. Als jiidisdier Turnverein sudien 

wir unsern Mitgliedern Sinn fiir judische Interessen, jiidisdies Selbstbewufitsein und 

Gefiihl fiir gemcinsamen Zusammenhalt einzufloBen.

Wir bitten Sie und die Ihrigen, uns mit Ihrem Besuche beehren zu wollen, um aus 

eigener Anschauung ein Llrteil fiber unsere Leistungen und Bestrebungen zu gewinnen.

Mit vorziiglidier Hochachtung

Der Vorstand des Judischen Turnvereins ״Bar Kochba''

Theobald Sdiolem Turnlefirer Eridi Burin
Vorshsendcr Haupttumwart



/

FE.RNSPRECHER: AMT VII, No. 10260■

Organ:

*Judische Turnzeitung« 
Monatsscbrift 

der *judischen Turncrschafta.

o ם

TURNABTEILUNGEN:

1. Manncrabtdlung
Dienstag tmd Donncrstag 

8-10 Uhr 

Cr. Hamburger Str. 27.

2. Manncrabtcilung
Montag 810-־ Uhr 

Kaiserstr. 29 ’30.

3. Manncrabtcilung 
Dienstag und Donncrstag 8 — 10 Uhr

Niederwallstr. 7.

Kiirabcnd und Kursc
ftlr die Matmcrabtrihmgcn 

SomKibciid 8 — 10 Uhr 

Gr. I J.tmlmrgcr Str. 27.

Altc I Icrreii'Ricgc■

Jcdcti Dienstag 8 — 10 Uhr 
Nicdcrual’str. 7.

ם ם ם
BERLIN, im Marz 1911.

Ew. Hochwohlgeboren!

Hicrd nidi bechren wir tins Sic mid Hue wertcn Angelidrigen zu dem anlaBlidi der

Giiindung einer ncucn Jugendabteilung am Mittwoch, den 5. April cr,, abends 81 LIhr prac., 

in der Turnhalle, Schleswiger Lifer 14 (XIII. Realsduilc), stattfindenden

OFFENTL1CHBN TURNEN
unserer Lehrlings-Abteifung

Sportabtdlung
Jeden Sonntag nadimittngs ini Sommer 

auf eigencm Spielplatxc. 

Wodicitf.ig* nach llbcrcinkiinfc.

1. Fraiicoabtcilung
Montag und Donncrstag 8 — 10 Uhr 

Auguststr. 6768־

2. Fraucnabtcilung
Montag und Donncrstag 8—9JA Uhr 

Sthlesttigcr Ufer H.

T 3. Fraucnabtcilung

4 Mittsvodi u. Sonnabcnd S—9*^ Uhr 

im.tmhir. 9.

I. Jugcndabtcikmg
<I.ehr.’it1gs^Abfeil״ng) 

Montag und Donncrstag 8—10 Uhr 

WciBcnburgcr Str. •In.

IL Jugcndabtrilung
Mittwod! 7_J/?2/’9־׳ Uh!׳

Sddcsu'iger Lifer 14.

Madchcnabrctlutig 
Montag und Donncrstag 6—7H Uhr 

Auguststr. 6768־.

Sdiulcrabteilung
Montag und Donncrstag 6—8 Uhr 

Hintcr der Garmsonkirche 2.

ergebenst cinzuladen.

Die nettc Jugendabteilung, die fiir Sdiuler und Lelnlinge von 14—18 Jahren 

bestimmt ist, wird jeden Mittwodt von 7!/2 —9'z.> Uhr abends in der Turnhalle Schleswiger 

Lifer 14 tumen. In das Soinmerprogramm sind ferncr regelmaBig jeden Sonntag 

nadimittag auf eigencm Spielplatz stattfindende Turnspiele, leiditathletisdie LIbungen und 

Konkurrenzen, allmonatlidie Turnfahrten und Sdtwiinmubungen aufgenommen worden. Wir 

richten an alle judischen Eltern den dringenden Wtinsch, die korperlidie Erzichung der Jugend, 

die gerade bei uns Juden nur zu oft in ihrem Wcrte verkannt wird, dadurch zu fordern, 

dab Sie Hire Sohne in unsere Jugendabteilung sdiidccn, die sidi die ziclbewullte, zwedc- 

mafiigste korperlidie Ausbildung ilircr Mitglieder zur Aufgabe geinadit hat. Als jiidisdier 

Vercin suchen wir unseren Mitglicdern Sinn fiir judische Interessen und jiidisdies Selbst- 

bewuBtscin einzuflofien, ohne tinscre Mitglieder in irgend einer Weise politisdi zu 

beeinflullen.
Wir bitten Sie und die werten Ihrigen, uns mit Ihrem Besudie beehren zu wollen, 

urn aus eigencr Ansdiauung ein Llrteil fiber unsere Bcstrcbungen und Leistungen zu 

gewinnen.

Mit vorziiglidicr Hochachtung

Der Vorstand des Judischen Turnvereins ״Bar Kochba"
Im Sommer Spkle im Prcien tmd l.cidit־ 

athlctik, Vcrntrnerkm sc, Tiirnlchrci־* 

ausbildimgskursc, FediUiJmngC״. Sa־ 

mariterkiirv, Sthu-immcn, Turnf.ilirtcu. 

gescllige tmd w issensdi.iltlidic Uitter״ 

hahungsabende, Bildiothck.

Theobald Sdiolem
1. Vorsitrymter

Fricdenau! Wicl.indstr. 4.

Reditsanwalt Dr. Max .sirker
2. Vorsiucnder

Berlin C, zXkxamkrstr. 33.

Eridi Burin, Turnkhrcr
I huptn1n1w.1tt

Berlin NW., Clamliusstr. 3.

Gaste slots lierzlicli willkommen.
Anmcldungcn wcrikn •1uf <kn 

Turnsalen entgegciisenoniiiicii.



Winter-Trainings-Plan des I. T. S. C. Bar Kodiba-Hakoah

Abteilung Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

Altl1erren״Bund 
Chari. Manner-Abtlg. 

Wilmersdorfer Abtlg. 

Botzow-Frauen

Manner־ ,,
1, Mannerturn־Abtlg. 

Jugendturn־ Abtlg. 

Gymnastifcabteilung 

(Chargya, Sdiogya) 

Jungmaddten־ Abtlg. 

I. Maddien־ Abtlg. 

Damcnsport־ Abtlg. 

Sdjtilerturn־ Abtlg. 

Frauenturn־A btlg. 
Leid1tathletik־Abtlg. 

Jugendsport־ Abtlg. 
Kinder־Abtlg. Charlbg. 

Knabensport־Abt(g. 

Chari. Madd1en־Abtlg. 

Sdtad1־Abteilung

8-10, Kaiserstr 29

8-l/110,Sd11uterstr.57

1

8-10, Kaiserstr. 29

8-10, Gr. Hamburger Str, 27

6- 8, Gr. Hamburger Sir. 27

8-10, Gr. Hamburger Str. 27

8-10, Gr. Hamburger Str. 27

’/g9-10, Sdiluterstr. 57

7- 7,9, Sdiluterstr. 57

1/,9-11, Oranienburger Str. 27 
b. Loy

8-10,Grwld. Herbert- 
strafle 1

8-10, Sdiluterstr. 27

8-10, Kaiserstr. 29

4-*/,6, Sdiluterstr. 57

1/,6-7, SdilQterstr. 57

8-10, Siegmundshof 11

8-10, Gr. Hamburger Str. 27

8-10, Gr. Hamburger Str. 27

6- 8, Gr. Hamburger Str. 27

5*/a7־, Sdiluterstr. 57

Handball־, Hotkey־ und FuBballspiele linden auf den SportplStzen am Bahnhof Grunewald, Reinickendorf״Ost, 

ProvinzstraBe und Reinidcendorf-Ost, am Schafer־See, statt.

tERTHOltJ LEVY, BERLI1IC2

/ /
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PIERRE GlLDESGAME 

maccabi museum

I Fruhj ahrssportfest
des Judischen Turn- und Sport-Club 1905

am 13. Mai 1934
Geschaftsstelle: Berlin C 2. Burgstrabe 30. . Fernruf: D 2 Weidendamm 8484

I1<

Teilnehmer:

t

I

I. Verein ehem. Zoglinge der isr. Taub׳ 
stummenanstalt zu Bln.-Weifiensee 

Max Feld
S. Wilnewsky
Groner
Fotzheim
Zuckermann
Gross
Staffellaufer

1
2
3
4
5
6
7-20

II. Sportgruppe des Reichsbundes jud. 
Frontsoldaten, Bonn a. Rh.

M. Moses21

III.

22
23
24
82

Sportgruppe des Reichsbundes jiid. 
Frontsoldaten, Breslau

E. Preiss
W. Schwenk
W. Oschinsld
A. Weiss

IV. Wehrsportgruppe des Reichsbundes 
jiid. Frontsoldaten, G 1 o g a u

Ball
Dr. Neufeld
A. Thorn
H. Lewin
14. Mann
H. Boldes
Beil;.
N. Stein

J4. Schonfeld

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 — 36 Staffellaufer
83 J. Wiener

VI. Volksschule R y k e Strafie
42-62 Knaben und Miidchen der Schule

VII. Knabenvolksschule Kaiser Strake
63—72 Knaben der Schule

VIII. Bund deutsch-jiid. Jugend, 5. Zug
73—76 Staffellaufer

IX. Bund deutsch-judischer Jugend
W erktatigengruppe

77 Rotholz
78—81 Staffellaufer

X. Sportgruppe der Angestellten des 
Kulturbundes deutscher Juden

84 H. Isaak
85-91 Staffellaufer

XI. Berliner Sportgemelnschaft 1933 
im Sportbund des R. J. F.

92—105 Einzel- und Staffellaufer

XII. Jiidischer Turn- und Sport-Club 1905
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Max Schaffer
Siegfried Sommerfeld 
Bergmann II
Hans Bernhard
Siegel I
Dreifuss
Heinz Cohn
Edgar Moser
Max Henoch
Wohlauer II
Werner Salomon
Loblowitz

t

V. Berl. Ruder-Club Welle Poseidon
37 M. Engler 118 Sochaschewski
38 A. Schulmeister 119 Dr. Pollak
39 H. Eibau 120 Bergmann I
40 M. Adler 121 Remak
41 FI. Rosanis 122 Gert Bukofzer



123 Model
124 Wohlauer I
125 Wienskowitz
126 Herbert Sanger
127 Gerhard Cohn
128 Ostrowski
129 Miihlhauser
130 Ladenburger
131 Herbert Griin
132 Mundstock I
133 St. Goldstein
134 Wollheim II
135 Kranzler
136 Pels
137 Haurwitz
138 Aronade
139 Aschenheim
140 Lehmann
141 Pfbrtner
142 Lindenheim II
143 Weinstock

144 Frl. Finkenstein I
145 CJoldwasser
146 A. Friedlander
147 Frl. M. Schlesinger
148 Golde
149 Gloeden
150 Kellner
151 Honigsberg
152 Henoch
153 Arndt
154 M. Friedlander
155 Seeger
156 Jerich
157-180 Einzel- und Staffellaufer der

Jugendabteilung

XIII. Jiid. Turn Verein:1902 K o 1 n / Rh. 
181 Lorch

XIV. ״Schild" Hamburg
182 Bcrendsohn

PROGRAMM:
1.. VORKAMPFE: Begin1480 ״ Uhr

1. 75 m Lauf Schuler
2. 75 in ״
3. 100 m ״
4. 100 m ״
5. 100 m ״

' ,Schulerinnen
Jugend
Frauen
Manner

13.
14. 
.15. 
■16.
17.

2. HAUPTKAMPFE: BeginnlSUhr
Einmarsch samtl. Teilnehmer
(Begrtifiungsansprache)

6. Hochsprung Manner
7. Kugelstofien Manner
8. Schwedenstaffel Klasse F a
9. Weitsprung Frauen

10. 100 m Jugejad
11. 10X200 m Staffel “Klasse F b
12• 800 m Manner

75 m
75 m

Kugelstohcn 
Speerwerfen 
100 m

18. 100 m
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Hochsprung 
Hochsprung 
5000 m 
Weitsprung 
10X 50 m
10X 50 m 
3X1000 m 

100 m 
100 m 
100 m 
200 m

Staffci 
Staffel

Schulerinnen 
Schuler 
Frauen 
Jugend 
Frauen 
Manner 
Schulerinnen 
Schuler 
Manner 
Manner 
Klasse F d 
Schuler

Staffel Jugend 
Staffel 
Staffel 
Staffel 
Staffel

4X
4X
4X 

10X

Frauen.Kl.Fc 
Manner 
Frauen 
Manner

Vor Begin״ der leichtathletischen Wettkampfe

Handball-Blitzturnier
Jd. B. C. Makkabi — Berl. Sport׳Gem. 1933 — J. T. S. C. 05



JadischerTurn-u. Sportverein Bar-KochbaE.V.
Biiroi Heiligegeiststr. 52

Eroffnungsfeier
des neuen Bar^Kochba^Sportplaijes 
Mariendorf, Chaussee־ Ecke Markgrafenstrabc 

am Donnerstag, den 13. Mai 1926 
(Himmelfahrt)

*

Gymnastische Uebungen 
Leichfathletische Wettkampfe 

der jiidischen Jugend Berlins
*

Beginn: 4 Uhr nachmittags • Beginn der Vorkampfe: 2 Uhr

Eintrittspreise von 50 Pf. bis 3 Mark

Fahrtverbindungen:
Stra0enbabnen aus der Stadt; No. 25, 35, 96, 99, 199
StraQenbahnen aus dem Westen: No. 52, umsteigen in Tempelhof, 

DorfstraQe
StraGenbahnen aus den sQdlidicn Vororten: No. 96, 97 
Untergrundbahn: Nord«S0dbahn bis Kreuzberg, umsteigen in Linie 

25. 35. 96, 99, 199
Stadtbahn: Ringbahnhof Tempelhof, umsteigen in Linie 25. 35,96,99,199 

Die Haltestelle befindet sich direkt vor dem Platz
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/ Die jiidbdie Turnerschaft Bar Kochba Berlin wurde vor 70

Nr. 45

Jahren gegrundet
Sport und LeibesUbungen gehd- 

ren heute zu den Selbstvcrstiindlich• 
keiten, und wir vergessen, dass es 
noch nicht so lange her ist, als 

I die Forderung danach Ausdruck ei- 
ner beinahe revolutlondren Gesin- 
nung war, insbesondere ftlr die Jun- 
gen jiidischen Mcnschen in den 
kleincn und grOsseren Gemeinden 
Europas.

Die Assimilation Hat urn die 
Jahrhundertwende in Preussen 
Deutschland ihren Hohepunkt er■ 
reicht. Berlin, die junge Ilauptstadt 
des Reiches, erlebte wirtschaftlich 
und kulturell einen unerhorten Auf- 
schwung. In den judischen Studen- 
tenkreisen beschiiftigte man sich 
emsthaft mit den neuen Parolen; 
Nordaus ״Muskeljudentum” findet 
Resonanz.

Die Initiative ging von Wilhelm 
Levi, deni spiiteron Rabbiner, aus, 
aber ein Turnverein braucht Turn- 
lehrer, um die Erlaubnis zu erhal- 

!' ten, und so mussten drei jungo 
/ Studenten, R. Blum, II. Jalowilz, 
• M. Zirkcr eine Prilfung ablegen; an- 

dere besuchten Vorturnerkurse in 
der Deutschen Turnerschaft. Es sind 
48 junge Menschen, die am 22. Ok- 
tobor 1898 den Bar Kochba griln- 
den. Die JUdische Gemeinde Berlin 
weigertc sich, die Turnhallo ihrer 
Knabenschule zur VerfUgung zu 
stellen, aber das Jugendamt der 
Stadt gab einen Turnsaal. Der er- 
ste Turnabend fund am 5. Dezem- 
ber 1898 stall.

Die ersten Numinern der ״.Ihdi- 
schen Turnzeitung. Officiclles Or- 
gan des Jiidischen Turnvereins Bar 
Kochba Berlin" erschienen im Jah- 
IC 1900. Die ersten Janrgangc ge- 
ben eine interessante Lelctiire, 
kraftstrotzende Gedichte, mit denen 
sie sich anspomen, wie nett werden 

die Turnfahrten beschrieben, wird 
von ‘Spielen und Ucbungen ohne 
Gcriite', J׳’reiUbungen ohne Bela- 
stung' borichtet. Auseinandersetzun- 
gen mit jildischen Gruppen und der 
Prcsse folgten. Der Herbst des Jah- 
res 1900 bringt zwei Erfolge, es 
wird eine 'Lehrlingsabteilung' ge- 
griindet und damit der Rahmen •»i- 
ner akadomischen Bowegung ge- 
sprengt. Die jtidische Gemeinde er 
laubte die Bcnutzung ihrer Turn- 
halle.

Durch die Turnzeitung wird em 
Kontakt mit anderen Gemeinden 
und Gruppen hergestellt. Man er- 
fuhr, dass es einen Judischen Turn- 
vereln in Konstantinopel seit 1895, 
in Philippopol seit 1898, cine Israe- 
litisebe Turnerschaft in Hamburg 
seit 1090 gab. In BialitzBiala wird 
eine jtidische Sportorganisation 1899 
gogriindet, in Wien im glelchen 
Jahr, eine zweite 1900. Es folgen 
Sofia 1899, Bukarest 1899, Halber- 
stadt und Mtihrisch Ostrau 1900.

Man schrleb fleissig Brlefe , an 
die Turnzeitung. Die ersten Rufe 
nach einer Vereinigung wer- 
den laut. Im Marz 1903 beschlcs• 
sen die •100 Mitgiieder des Bar 
Kochba, einen Verband JUdischer 
Turnvercine zu griinden, der auf dem 
G. Kongress im gleichen Jahr er.t- 
steht. ,.Die JUdische Turnerschaft 
bezweckt die Pflege des Turnens als 
Mittc! zur kbrperlichen Hcbung des 
judischen Stammes im Sinne der 
national-jlidischen Idee." Dor Name 
wurde von der Deutschen Turner- 
schatt Ubemommen, die oft offen 
antisemitisch eingestcllt war. Aus 
Graz wird 1908, berichtet: ‘•’a der 
ueiusclieslen Siadt Oesterrcichs ver- 
sammelten sich 4500 Turner im Zat- 
chen des Arlerparagraphen’. In Dis- 
kussionen vergleicht man sich ger- 

ne mit ihr, die nueh in den vor- 
schiedenen Llindern Turngruppen 
hat, ohne sich urn die politischen 
Belango der Lander zu kUmmern.

Die JUdische Turnerschaft setzt 
sich im Grlindungsjahr aus 13 Ver- 
einen zusammen: die fiinf Vereine 
in Bulgarien, in einem Landesver- 
band zusammengeschlossen, blelben 
der Vereinigung fern, unterhalten 
aber Kontakt mit ihr durch die 
Turnzeil.ung. In Palastina wird die 
ersto Turngruppe 1900 in Jaffa ge- 
grUndet. Es fehlen Tumlehrer. Nach 
der Einwanderung von Elias Auer- 
bach und Ernst Hermann, 1909, wird 
der Geist des Bar Kochba ins Land 
gebracht. Es entstehen Gruppen in 
Pctach Tikwa, Rischon leZlon, Re- 
chowoth, Ness Zlona, Gedera; spa- 
ter folgen Vereine in Jerusalem, 
Sichron Ja’akow, Ekron, Haifa, Bel- 
rut. Das hebrhische Gymnasium san- 
dot 1908 seinen Turnlehrer, Zwi Oloft, 
zur Ausbildung nach Deutschland 
und in die Schweiz. Aus einem In- 
terview lornen wir Einzelheiten Uber 
den Tumbetrieb. 'Hduflg blldet der 
gemeinsame Dreschplatz der Kolo- 
nie den Versammlungsortl’ Volks- 
feste werden zu einer stiindlgcn 
Einrichtung, die die Jugend Jaffas 
mit den Kolonien vereinigt. Pferde- 
rennen, Preisschiessen, Wettinuf, 
Springen und Ringkampf. In den 
Possachtagen 1908 improvisieren sie 
eln Schauturnen auf dem Festplatz 
in Rechowoth.
. Ein besondares Problem stellen 
dio Kommandoworte dar. Man sieht 
tn Berlin ein, dass die deutschen 
Ausdrilcke nicht die Jugend in Pa- 
Ifistina, in der TUrkei und Bulga- 
non anspreehen, im Jahre 1908 er- 
bittet man Vorschlage und Berlch- 
te Uber Vorsuche mit hcbriiischen 
Ausdriicken...

Die .JUdische Turnerschaft wird 
in Landeskreisc eingeteilt. Es ent- 
steht der dcutsche, der westoster- 
reichische, der Kreis Galizien-Buko- 
wina, der es trotz Schwierigkeitcn 
auf 27 Vereine bis zum Krlegsaus- 
bruch bring!, Bulgarien mit 10 
Gruppen und die Tilrkei. In Paia• 
stina erfolgt der Zusammenschluss 
erst 1912.

Der deutsche Kreis organisiert 
Turnfahrten nach PaliUtina, 1913 
und 1914. Der Weltkrlog unterbrlcht 
die Turnerei. Nach dem Krieg ging 
die Initiative von den Gruppen in 
Deutschland aus, die slch im Sep• 
tember 1919 zu einer Tagung in 
Miinchen zusammenfanden, aber 
erst auf dem 12. Zionistonkongrcss, 
August 1921, wurde die Neuorgani- 
sation der Jiidischen Turnerschaft 
proklamiert, und unter dor Flihrung 
der Gruppen in Deutschland wird 
der Makkabl-Weltvcrband geschaf- 
fen, auf dem ״Tumtag" in Karls- 1 
bad, 1923, wird Heinrich Lowe zum / 
Priisidenten gewiihlt. Das Presidium / 

wird 1925 nach Wien verlegt, bis 1 
1929, als die neue Leitung unter I 
Dr. Lclcwer mit Fritz Bernstein, Dr. 
Richard Blum, Dr. Friedenthal die r 
Parole einer paliistinensisch ausge■ 
richteten Erziehungsarbeit prokla- 
miert. Der Plan der Makkabia 
kommt auf, der 1932 verwirklicht 
werden kann, nachdem ein Sport- 
platz in Tel-Aviv gcschaffen wurde.

Berichtigung. In dem Aufsatz 
 "Erinnerungcn an Paul Lazarus״
in dor vorigen No. des MB ist 
am Ende des vierten Absatzes ein 
Druckfehler unteriaufen. Das im Zu- 
sammenhang mit einer Predict Jn 
der Nazi Epochs angefuhrte Zitlit 
muss heissen: ״Denn 1000 Jahre 
sind in Deinen Augen wie der ge- 
strige Tag.”

”Jnden im bffentlichen Leben Deutschlands״
zen, das der Autor aber zu ztigeln 
versteht, well er als Historiker 
wirkt. Dennoch bricht hier und da 
in der positive!! Wertung wie auch

1DEOI.OGISCIIE I’ROBLEME
Hamburger will kein ״idcologi- 

sches” Buch liefern, er ist ein Sach- 
historiker, den die ״Philosophle" 
der Vorgiinge, wie man dies im 
englischsprachlgen Bereich zu non- 
nen pflcgt, erst lr. zweiter Linie in- 
teressiert. Dennoch beschiiftigt cr 
sich gelegentlich mit Problemen, die 
in den theorctischen Bereich hin- 
tlbersplelcn. So stellt er in seiner 
Schlussbctrachtung die Fnigo, ob 
es so etwas wie cin spezifisches 
Vcrlialten jiidischer Abgeordneter 
und Mitglieder der Exekutive ge- 
geben hat. Er ist Verallcemeine- 
rungen gegenUber skeptisch, den- 
noch aber kommt er zu dem Er- 
gebnts, dass es bestimmte Eigen- 
schaften und Verhaltenswcisen gab, 
die bet einer relativ grOsseren An- 
zahl von Juden anzutreffen waren 
als bei Nichtjuden. Er schildert 
dann solche typischen Hallungen 
wie etwa, dass mit einer Ausnahme 
allo Jiidischen Abgcordneten die To- 
desstrafe verwarfen; andererseits 
verschweigt er aber auch nicht, 

VON BISMARCK 7,U SOMBART

in der Kcnnzeichnung von Fehlur- 
teilen und Fehlhandlungen dieses 
Herz durch, nicht zum Schaden 
der Darstellung.

dass sich manche Juden odor Ab- 
geordnete jiidischer Herkunft auf 
politische Linien begaben, die in 
keiner Weise mit dem zu vereln- 
baren sind, was man vielleicht als 
spezifisch Jildisches geistiges Gut 
bezeichnen mag. Gcrade unter den 
Gesichtspunkten des Halbjahrhun- 
dert Gedenkens an die Revolution 
von 1918 sind die Ausftihrungen 
liber die Stellung der Sozialdcmo- 
kratischen Partei im Kricge und 
in der Revolutionszeit interessant, 
aus der hervorgcht, in welchem 
Masse es Juden waren, die an der 
USPD Anteil nahmen, sodass fast 
ein Drittel der Fraktion aus Juden 
bestand, die auch im Kriege den 
Gedanken des Internationalismus 
nicht aufgaben. Aber auch die in- 
nere Unsicherheit dieser Partei, 
wird beleuchtet, die zwischen den 
beiden grossen Richtungcn des So- 
zialismus, der Sozialdemokrntie 
und dem Kommunismus, zerrieben 
warden ist. 

vom Jahre 1912, in der er dio Mel- 
nung vortrat, den Judon gebtihre 
die voile Emanzipation, aber sie 
sollten nicht in vollem Masse von 
ihr Gebrauch machen. Diese Mei- 
nung hatte ihre Parallele in der 
Kunstwart-Debatte aus dem glei- 
chon Jahre, die sich aber vor allcm 
mit der Stellung der Juden im 
Kulturleben Deutschlands beschiif- 
tigte (siehc hierzu: Moritz Goldstein 
 German Jewrys Dilemma before״
1914" — Jahrbuch II des Leo Baeck 
Instituts, 1957).

Es Iiegt vielleicht nicht im Sin- 
ne des Verfassers des hier bespro- 
chenen Werkcs, die Aeusserungcn 
Bismarcks und Sombarts miteinan- 
der in Beziehung zu setzen und das 
Ergebnis seiner Forschungsarbeit 
als einen Beitrag zur Erkenntnis 
der Tragik der deutschjiidisclien 
Geschichtc zu bezeichnen. Hier geht 
es um die Eroberung von Positio- 
non im bffentlichen Bezirk der 
Verwaltung, der Rechtsprechung der 
der Exekutive und der Parlamente. 
Wie Dr. Hamburger selbst gelegent- 
lich mit Recht sagt, war der Anteil 
von Juden an diesen Gebicten je- 
denfalls bis 1918 relativ gering ge- 
messen an ihrer Betciligung an Wis- 
senschaft, Kunst und Wirtschaft. 
Aber dennoch war es eben ein neu- 
ralgischer Punkt, um den es hier 
geht, wie es von Bismarck, der 
seine antisemitlsche Gesinnung in 
keincr Weise zu verbergen suchte, 
seiner Zeit entsprechend nicht we 
niger deutlich formuliert wurde als 
von Sombart, der trotz alien ge 
genteiligen Behauptungen nun ge- 
wiss nicht als eln Antisemit dckla- 
riert werden kann, auch nicht was 
sein Auftreten in der Zeit der Na 

ziherrschaft betrifft. Sombart hatte 
in einer mehr allgcmeinen und welt 
vornehmeren an die Adresse der Ju- 
den gerichtetcn Form etwas Ahnll- 
ches zum Ausdruck gebracht. Das 
Auf und Ab im Einfluss von Juden 
auf Exekutive, Verwaltung und Le- 
gisiative, die Unsicherheit ihrer el- 
genen Haltung und nicht zuletzt die 
Tatsachc, dass ein sehr grosser Tell 
der Pcrsbnlichkeiten, die auf all 
diesen Gcbicten erfoigreich wirken 
konnten, die Taufe nahmen Oder 
sich vom Judentum zumindest ab- 
wandten, zeigt dio Problcmatik, die 
niemals zu iiberwinden war und 
die dann ihren Einfluss auf die 
weitere Entwicklung in der Wei- 
marer Republik austibte. Es ist 
moglicherweise nicht nur dio Ab- 
ncigung gegen Ideologic Oder ״Phi- 
losophie", die daztt gefUhrt hat, 
dass im Index von Hamburgers 
Work dor Name Sombarts nicht 
auftaucht...

Aber dies ist schon eino Bemor- 
kung, die ein wenig liber unsere 
Aufgabe hinausfuhrt, cin Work zu 
wtlrdigen, das einen bedeutenden 
Baustein zum Verstiindnis der 
deutsch-jiidlschen Geschichtc im 
vergangenen und im beginnenden 
neuen Jahrhundert darstellt. Ham- 
burgers Leistung als Forscher, der 
das Material nicht nur in uner- 
mlidlicher Kleinarbeit zusammengo- 
tragen hat, sondern es in seiner 
Darstellung wirklich beherrscht, 
kann nicht hoch genug anerkannt 
werden. Mit Spannung erwarten 
wir den ftlr uns so besonders in- 
teressanten zwoiten Teil, der der 
Weimarer Republik gewidmet sein 

soil. KURT LOEWENSTEIN
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"Juden im offentlichen Leben Deutschlands״
Ein grundlegendes Werk von Ernest Hamburger

50 JAHRE NACH DER NOVEMBER-REV’OLUTION

In diesen Tagen gedenkt man 
der deutschen Revolution des 9. 
November 1918, der damals erweek- 
ten Hoffnungen und der nachfol• 
genden Enttiluschungcn. Der Um- 
sturz des Kricgsendcs war ein neu- 
es died in der Kette der miss- 
gliicktcn Rcvolutioncn der deut- 
schen Geschichte — vom Bauern- 
kriege im 16. Jahrhundert iiber die 
Mtir,/-Revolution von 1848 bis zum 
Umsturz des Kaiserreiches. Es mag 
sein, dass in diesem Versagen einc 
Elgenschaft des deutschen Volks- 
charakters begriindet ist, der sei- 
nem Wesen nach nicht revolutioniir 
ist. Aber wir dtirfen dabei nicht ver- 
gessen, dass die fiegenkraft, die sich 
in der Bismarckschen Formulie- 
rung von ״BIut und Eisen” aus 
driickt, zu keinen dauerhaften po- 
litischsozialen Zustiinden in 
Deutschland gefuhrt hat, und zwar 
lange vor Bismarck, wenn wir an 
das Schicksal Preussens denken, 
wie es von Friedrich dem Grossen 
geschaffen worden ist. FUr Bis- 
marcks Reich ist dies evident und 
nicht weniger fiir dasjenige von 
1933, als man in einer alles Mass 
sprengenden Form die Lehre von 
Blut und Eisen zu verwirkllchen 
trachtete. So ist die deutsche Ge- 
schichte gewiss nicht ohne Tragik 
in ihren Wendungcn von Extrem zu 
Extrem, von revolutionlirer Hoff- 
nung zu der Illusion, die auf die 
gewaltsame Zusammenfassung der 

 -Volkskrafte im Innern und zu lh י
\er Dkirchsetzung nach aussen hin 

?,•ndiert.

Es bleibt die Frage, ob das deut- 
sche Volk und seine poiitischen 
und geistigen Ftihrer die Lehre der 
Geschichte begriffen haben und

EIN BUCH ZUR RECHTEN STUNDE
Es sind solche Fragen, die sich 

an einem Gedenktage wie demjeni- 
gen aufdriingen, an dem Deutsch- 
land den Schritt von der Monar- 
chie zur Republik in der Stunde 
der milithrischen Niederlage tat. 
Nur ein Zufall ist es, aber ein 
gliicklicher, wenn gerade jetzt ein 
sehr bedeutsames Werk erschienen 
ist, welches u.a. auch auf die Zelt 
jener Revolution in mancher Hin- 
sicht Licht wirft, soweit namlich 
Juden als Politiker an ihr teljnah- 
men. Es ist das Buch von Ernest 
Hamburger ״Juden im liffentlichen 
Leben Deutschlands. Rcgierungsmit- 
glieder, Bcamte und Parlamentnrier 
in der monarchischen Zeit 1848- 
1918” (Schriftenreihe wissenschaftli- 
cher Abhandlungen des Leo Baeck 
Instituts 19, J.C.B. Mohr [Paul Sie- 
beck] Ttibingen 1968). Der Ver- 
fasser des Werkes ist aufs beste 
dafUr qunlifiziert, dieses Thema zu 
erforschcn. Er war in der Weima- 
rer Republik als Oberregicrungs- 
rat in Breslau cin hoher Beamter, 
gehorte der Sozialdemokratischen 
Partei an, die er als Abgeordneter im 
Preussischen Landtag vertrat, und 
gelangte nach seiner Auswanderung 
schliesslich nach New York, wo er 
viele Jahre im Apparat der Verein- 
ten Nationen tiitig gewesen ist. Zu- 
gleich war er in alien Phasen sei- 
nes Lebcnsganges an judischen 
Dingen interessiert und ist heute 
mit dem New Yorker Arbeitszen- 
trum des Leo Baeck Instituts eng 
verbunden, dessen Anregung das 
Work sein Entstehen verdnnkt.

Wenn wir es zuniichst elnmal all- 
gemeln charaklerisiercn wollen. so 
zeichnet es sich durch die Eigen- 

sich In unseren Tagen zu einem 
neuen Prinzip bekennen, das viel- 
leicht dem ״deutschen Wesen" und 
der Position Deutschlands unter den 
Volkern Europas angemessen 1st. 
Nicht Revolution, nicht Unterdrtik- 
kung der Freiheit im Innern und 
nach aussen hin konnen der Be- 
gabung dieses Volkes und seinem 
Glticke dienen, sondern die Aus 
nutzun״ seiner immensen Rescrven 
an Bcharrlichkeit und Fleiss, an 
Erfindungsgabc und auch schiipfe- 
rischer Kraft. Es wiire nichts Neu- 
es in der Geschichte, dass ein Volk 
eine Lehre aus den Zusammenbrii- 
chen zieht und sich dadurch eine 
bestiindige Basis fiir seine Existenz 
schafft. Ein nahellegendes Beispiel 
ist Schweden, einst erfiillt von 
Grossmachtstreben, bls es sich 
nach dem Zusammenbruch unter 
Karl XII. auf sich selbst zurUckzog 
und eine Zukunft auf die immancn- 
ten Krkfte grtlndete, die das Volk zu 
Wohlstand und auch zu bedeutsa- 
men geistigen Leistungen gefUhrt 
hat. Vielleicht darf man auch die 
Schweiz heranziehen, wo nach einer 
Periode des Kampfes um die Frei- 
heit die Tendenz zur Entwicklung 
der eigenen, ursprlinglich so be- 
schriinkten Krafte mehr und mehr 
In den Vordergrund trat und dem 
Lande inneren Frieden, aussere Si- 
cherhelt und Reichtum in materiel- 
ler wie auch in geistiger Beziehung 
gegeben hat. Steht das deutsche 
Volk nach dem Zusammenbruch 
des zweiten Weltkrieges am Be- 
ginn einer solchen Epoche, in der 
es weder revolutioniir noch aggres- 
slv nach innen und aussen auftritt 
und sich auf Werte besinnt, die 
ihm die Tragik der Vergangenheit 
ersparen?

schaften aus, die der Vcrfasser 
mltbringt; die scharfo Analyse des 
Juristen in der Darstellung von Zu- 
sammcnhilngen, ihrer Ursachen and' 
Folgen, eine gewisse Distanzierung 
von Dingen und Menschen, die ge- 
rade der Verwaltungsbeamte besit 
zen muss, die genaue Kenntnis der 
Vorgiinge, die der Autor z.T. be- 
reits miterlebt hat und die fUr sei- 
ne eigene Entwicklung in jungen 
Jahren bestimmend waren, bevor er 
in der Weimarer Republik selbst 
als Beamter und Politiker seinen 
Platz land. Auf der nnderen Seite 
findet sich Freiheit von jeder Dog- 
matik, etwa einer marxistisehen, 
oder auch einer bestimmten Ideolo- 
gie. Dabei leuchtet vor allem in der 
Bewertung der Leistung und der 
Mangel von Menschen eine Jibcralc 
Grundlage hindurcb, der Einfluss 
einer Erzichung, die sich um die 
Jahrhundertwende vollzog und in 
den Ideen des 19. Jahrhunderts 
ihre Basis besitzt. Damit kein Miss- 
verstiindnls entstcht: Es ist ein 
Werk voller Tatsachen, der Darle- 
gang, politischer und sozialcr Zu- 
sammenhiinge und des Auftretens 
und der Wirkung einer langen Rei- 
he von Persiinlichkeiten. Wertung 
im subjektiven Sinne 1st demgegen- 
fiber relativ selten, auch wenn es 
an manchen Stellen deutlich wird, 
wie sehr der Verfasser an den 
Ergebnissen der poiitischen Ent- 
wicklung inneren Anteil nimmt und 
im Grunde seines Herzens nicht 
ohne Leidenschaft dieses Quellen- 
week zusammengetragen hat. Denn 
es ist ein Quellenwerk ersten Ran- 
ges, das hier entstanden ist und 
von dem wir nur hoffen kdnnen, 

dass sein zweiter Teil, der sich mit 
der nachfolgenden Entwicklung in 
der Wejmarer Republik bis 1933 
beschiiftigen soli, in absehbarer Zeit 
vorlicgen wird. Die FUlle der Tat- 
suchen, die auf den 562 Textsai- 
ten vor dem Leser erscheinen, auch 
der Umfang des Quellennachweises 
zeigen dies deutlich, wobei es sich 
bei den Quellen zum grossen Toil 
nicht nur um gcdrucktes Material 
handelt, sondern 11m Dokumente 
aus Archiven und um persbnliche 
Auskilnfte oiler Art. Sicher wird 
es mbglich sein, dem Autor diesen 
Oder jenen sachlichen Fehler nach- 
zuweisen, wenn man im einzelnen 
insbesondere die Darstellung der 
pcrsiinlichen Schicksalc untersucht, 
die dem Buch seinen besonderen 
Charakter geben. Hamburger hat ja 
nicht allein eine Darstellung des 
Ablaufes einer bestimmten Zeitpe- 
riode unter einem speziellen Ge• 
sichtspunkt vorgelegt, sondern er 
hat vor allem — und darln liegt 
der besondere Wert der Untorsu-

VERGLEJCH VON ZWEI AUTOHEN

Wie der Verfasser bemerkt, 
konnte er das im Jahre 1966 er- 
schienene Buch von Jacob Toury 
 Die poiitischen Orientierungen der״
Juden in Deutschland. Von Jena bis 
Weimar" (Schriftenreihe wissen• 
schaftlicher Abhandlungen des Leo 
Baeck Instituts 15, J.C.B. Mohr 
[Paul Siebeck] Ttibingen 1966) nur 
noch in einigen Fussnoten bertick- 
sichtigen. Tourys Arbeit (die wir 
im ״MB" Nr. 47 voom 25. Novem- 
her 1906 an dieser Stelle gewUrdlgt 
haben) tlberschneidet sich in ge- 
wfsser Hinsicht mit der Untersu• 
ebung Hamburgers. Vor allcm gilt 
dies fUr jenes Kapitel, in dem er 
sich mit den Juden als WHhJcr be• 
fasst. Aber wiihrend der Israeli- 
sche Autor im wesentlichen jiidi• 
sche Quellen lieranzieht und die 
Dinge damit iiberhaupt vor allem 
als Gegenstand der Jildischen Ge 
schichte betrachtet, wobei er selbst, 
einer jiingeren Generation angehii- 
rig, die Entwicklung aus zeitlicher 
und geographischer Distanz heraus 
einpfindet, baut Hamburger seine 
Untersuchung in erster Linie auf 
deutschen Quellen auf; ihm ist der 
Gegenstand mindestens ebenso sehr 
Teil der deutschen Entwicklung wie 
der jildischen, wobei auch die jii-

DER AUFBAU DES WERKES

In seincm Vorwort sagt der 
Autor, das Buch solle ״das Ringen 
der Juden um ihre Aufnahme in 
die gesetzgebenden Kcirpcrschaften 
und die staatlichcn Exekutivorgane 
schildem”. Es wolle ״ferner ein 
Bild derjenigen zeichnen, die Im 
Reichstag und in den Landtagen 
als Abgeordncte Oder in leitenden 
Stellen in Regierung, Verwaltung 
und Justiz hervorgetreten sind". 
Die Darstellung gliedert sich in drei 
Teile. Das erste Kapitel behandelt 
das Thema dor Juden in Regierung 
und Verwaltung, wobei der Verfas- 
ser auch auf die Periode des Vor- 
miirz zuriickgreift und damit so- 
wohl die erste Emnnzipationsperio- 
de wie auch die Periode der er- 
slen Reaktion miteinbezieht. Das 
z׳.veite Kapitel schildert die Ste!• 
Inng der Juden als Wiihlcr und 
das dritte, bei weitem umfangrcich- 
ste Kapitel, das mehr als zwei Drit- 
tel des Werkes umfasst, stellt das 
Wirken von Juden als Abgcordnete 
dur. Von besonderer Wichtigkeit er- 
scheinen uns auf der einen Seite 

chuny — diesem Skelett dns le- 
bendigc Fleisch eingcfugt in dor 
Schilderung des Wirkens der Man- 
ner, die in dieser Periods aufge- 
treten sind. Das gilt sowohl JUr 
die relativ kleine Zahl von Juden 
Oder getauftcn Juden, die in Regie- 
rung und Verwaltung eine wichtigo 
Rolle gespielt haben, wie auch fiir 
die Juden als Abgeordncte in den 
verschiedcnen Parlamenten von den 
Tagen der 1848cr Revolution bis 
zum November 1918. Ohno zu wer- 
ten, darf man vielleicht sagen, dass 
uns die Portrilts jildischer Abgeord- 
neter der Sozialdemokratischen 
Partei besonders gcfesselt haben; 
vielleicht lag dieses Thema dem 
Autor besonders nahe, kannte er 
doch sehr viele der Abgeordneten 
jener Periodo personlich aids eng- 
ste, soweit sie mit ihrem Wirken 
in die Republik hinilberreichen, in 
der Dr. Hamburger selbst in die 
Reihe der sozialdemokratischen Par. 
Jamentarier eingetreten ist.

dische Haltung weniger als auto 
nome Erschelnung erscheint, son- 
dern als died der deutschen Ge• 
samtwelt, In welche die Juden ein- 
gegliedcrt waren bzw. sich einglie- 
dem wollten Oder sollten. Damit 
wird gerade auf den Gebieten, wo 
sich das Thema Uberdeckt, die jetzt 
vorliegende Darstellung zu einer 
komplementiiren Untersuchung fiir 
das Tourysche Buch; es wiire eine 
interessante Aufgabe, im einzel- 
nen diese Erbrtcrung glelcher Oder 
hbnlicher Probleme miteinander zu 
vergleichen und daraus Schliisse zu 
ziehen. Hingewiesen sei z.B. auf 
das Kapitcl bei Toury, das sich mit 
dem Gedanken nines ״judischen 
Zentrums" beschilftigt (S. 276 ff) 
und dem kurzen Abschnitt Uber das 
gleiche Thema bei Hamburger ,,Der 
Freisinn als ,jildisches Zentrum'" 
(S. 143 If); schon aus der Formu- 
lierung kann man den Unterschied 
erkennen, abgesehen davon, dass 
Hamburger diesem Gegenstand eine 
Druckseite widmet, Toury dagegen 
neunzehn Sciten. Dies ist aber nur 
ein Beispiel fiir die Differenzierung, 
die gewiss vom Standpunkt der 
Forschungsaufgaben des Leo Baeck 
Jnstituts nur positiv zu werten ist.

die Zusammenfassungen, die Ham- 
burger immer winder vornimmt, 
und — wie berelts bemerkt, — 
die Portrats jlidfscher Perstinlichkei- 
ten und auch gelegentlich von 
Nichtjuden, die in der Debatte ei- 
ne Rolle spielten als Gegenspieler 
von Juden und von spezifischen Jti- 
dischen Forderungen. Diese Portrats 
von wechselnder Lange Je nach der 
Bedeutung der geschilderten Per- 
sbnlichkciten, gelegentlich auch ent• 
sprechend dem vorliegenden Mate- 
rial sind gerade durch dio 
Sachlichkeit unseres Autors nicht 
nur wertvoll, sondern z.T. in ihrer 
Zurtickhaltung glknzend. Als Bei- 
spiele, die willkiirlich herausgegrif- 
fen sind, meincn wir Eduard Las- 
kcr, Oder das Kapitel iiber einige 
Sozialdemokraten, die uns beson- 
ders nahe gestanden haben, wio 
Hugo Haase, Eduard Bernstein tmd 
Oskar Cohn. Gerade solche Ab- 
schnitte sind mit dem Herzen ge- 
schriebon, mit einem warmen Her-
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Frankfurter Allee

1. Friedrichsfelde 
Kirche, 

Endstalion der Stras- //>’ 

genbahnon69f7O(ab f 

Aloonderplntx Stadt• 

bahnhof und Enter- 

grundbalmbof 3b Minj

Fabrprch 10 Pig- 

verkehrt alle 1 ?li״•

Entfernuug vom Pint/ 

f» Minuten- 

a.Bhf. Karlshorst 
Strecko: Potsdam — 

gtadtbahn — Erknei 

(Ab Setiles.-BhL 17 

Mi□. — Fabrpreis 10 

Hg.)

2,03 ־־ 2,13 — 2,23

u. t. w. alle 10 Mln. 

Entfemuog vom Platz 

]& Minute□.

Ostbahnen 
(Strassenbahn.)

Friedrichsfelde Kir- 

the - Bbl. Karlshorst. 
pile 7 Min. Fnhrprcls 

10 Pfg. MaHostelle 

am Fiats.

&£& f’.'Sl t

Bar Kochba, Sportplatz 
 ‘׳Treskow Allee״

Karlshorst-Friedrichsfeide.
JUillsclier Turnvereln Bar Kochba, Berlin.

3. Bahnhof 
Lichtenberg- 
Friedrich? ׳ץ׳ e

Strecke Qrutwtffe!— 

Sindtbiitin . KpuhdoFf 

(ub Alcxamlorplatz 

t9 Mlnuten, Fabrprels 

10 Pfg.) 2.09, 2.19, 

2.89, 2.49 u. 8. w. alia 

St linden. Eoifornuyg 

r. Platz 25 Min. An- 

schlua!! mil Struesen־ 

buliQ 69, 70 bls Frle- 

dricbsfclde-Kirche,

4. Lilckstr.
Strasscnbab□ 76, 78, 

(vom Spiitelmarkt 

35 Min.) Fabrprois 

10 Pig. Entferuuog 

vom Platz 20-25 Min. 

(Feldveg).

Autobus 19 
(Moabh-Alexatiderpl. 

BhUJchtbg.-Frledrfj 

an Renningen ' •• 

langert bis Rodo^Xu□ 
Karlahorst direkt am 

Sportplatz vorbel.



T׳

Berlin, Jm Mai 1914
W. 15, Blelblreustr. 25,

Der jadische Turnverein Bar Kochba, 

der jetzt 16 Turn- und Sport-Abtellungen mil ca. 600 Mltglledern zdhll, eratrebt 
die Erzlehung der JOdischen Jugend Berlins zu kraflvollen, selbstbewuBten 
Menschen, Unsere blsherlgen Erfolge haben viel zu der stetlg wachsenden 
Achtung vor dem sportlichen Konnen der Juden belgetragen. Unser neuer 
Sportpialz soli der jfldlschen Jugend Berlins die Mdgllchkeit elner weiteren, 
zielbewuQten Ausblldung gewdhren.

Praise der Pldtze: Zielsitzplatz 

TrlbUnen-Sitzplatz 

Res. Sitzplatz

I. Platz
II, Platz

a, d. Kosse.
4—
3 —
2.50
1.25
0.60

Vorverkauf
3. M.

2 —
1.50
0.75
0.30

II

II

II

II

Vorverkauf A, WERTHEIM 1.) W. Lelpzfgerstr, 126,
3.) S. Qranlenstr, 52-55,
5.) W, Tauentzienstr, 7b,
7,) SW, Planufer 24 a,

2, C.
4.) C.
6 W
a.) NW. Ralhenowerstr. 2,

. 31-32,
. 29-31,

7,

S, ADAM, Leipzlgerslr. 27-26, Ecke Friedrichstr,
AuBerdem auf alien Turn- und Fechtbdden, in unserem Buro Bleibtreustr, 25, 

bei Louis Lamm, Neue Friedrichstr, 61, be! J, Lewin, Clgarellengeschdfl, Gertraudten- 
Str. 20, In der Condltorel J. Dobrln Spandauer-Brucke 7 und Sonntags Im Platzburo 
.Treskowallee," Karlshorst Friedrichsfelde״
Muslk: Radetzky-Orchester Musikdlr. Leeb aus Wien. • Restauratlon u. Cafe: J, DobrJn, 

Plan und Fahrvet■blndungen leUte Selle,

Ew, Hochwohlgeborenl
.p, Wir gestatten uns, Sie und Ihre werten Angehdrlgen zu dam am 

Sonntag; den 17, Mai 1914 nachm, 7■./! Ulir 
stnttflndenden

Eroffnungs-Turn- und Sportfest
[IjSliilililiBmiliBlllilllllllllllillli■

unseres neuen Sportplatzes

,,Treskow ״Allee" Karlshorst-Fnedrichsfelde

t

ergebenst elnzuladen.
Aus dem Programm erwdhnen win Ansprache Privatdozent 

Dr, Franz Oppenheimer, — Aufmarsch der JOdischen Turn-, Sport-, 
Studenien u. Wandervereine Berlins. — Freiubungen der Manner, 
Frauen u, Jugendabteilungen. — Volksttimliches Riegenturnen. — SpieJe 
der Jugendabteilungen. — Sportliche Concurrenzen. — Stafettenldufe. 

FuBballwettsplel Bar Kochba Hamburg ־ Bar Kochba Berlin,
Mil vorzuglicher Hochachtung

Jiidischer Turnverein Bar Kochba Berlin,
R, A, Greifenhagen Carl Sobersky Julius Hlrsch 
Belle Alliancestr. 24. Hollmannstr. IB. Gontardstr. 2.

N. Kaminski, cand, Ing. 
Thomasiusstr, 22.
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DER MAKKABI

MiTTEIIUNGSBLATT DES BAR KOCHBA 4• HAKOAH 
BERLIN

Dezember 1934
KI 5 lew 5695

Sueddeutschland Gewinnt den Makkabtpokal
SarTfochbar-Hakoah bostejuedischs VereLtismannsshaft»

r-h wleder einmal eine Raise Mt d3r Eisenbahn, hoerte man unsere Aktiven fluestern, 
das war die erste ffeberrasohung; die zweite blldote die vorzueglicbe Ainnahme in 

2000 Zuschauer waren erschlenen,urn die Berliner apielen zu sehen. Im Gegensatz/der Ber- 
liner Minnachaft, die nur Spieler unseres Clubs zur Verfuegung hatte, waren die du9d- 
deutschen Manaschaften aus den hasten Spielern ffannheimg, Stuttgarts, Mionchens, Wuerz- 
burrs und Frankfurts zusamn5engesetzt8
Die Sniele nahmen einen ausserordentUch interessanten, kampfreichen Verlauf# Sie fande 
bet den Zuschauere sehr starken Anklang und waren in ihrem tochnischhOch1fertige״,kampf- 
reiehen, daber aber doch stete fairen Verlauf die ausgezeichnete Werbung fuer den Makkabi 
Snort und ein Bevels fuer die Spielstaerke der deutschen Makkahi-Vereine#

FussballentsGheidung erst, nachjerlaenggrungs.
DaTSMel stand auf einem Niveau, wie man es bisher kaun im jeeoischen Sport Deutschlands 
gesehen hat# Sowohl die Einzelsnieler als auch das Zuswmnenspfel der Mannschaften war _ 
eine Freude fuer die Fussballenthusfasten, die Mt der bei einem solehen Spiel 
uobliohcn Leidenschaft die Vorgaenge auf dem Spielfeld verfolgten#
Die Be ■liner Veiteidtgung, an der Spitze Sperber und Levin, wehrten sich heldennuetig, 
so dass es erst in der 32#MLn« Sueddeutschland geleng, das erste Tor zu erzielen. 
Dabei blieb es Hs zur Pause0 Danach versuchte Berlin Mt alien Machx. den Ausglfeich zu 
erzielen# Alle-Versuche schelterten aber. an der iOWHervfe'sitaet der Innenstuermer,die 

kelne Aktlon zum Abschluss bringen konnten# Auch Sued- 
deutschland geleng es nicht, welters zaehlbare Erfolge zu erzielen, Berlin, von der 
Zuschauermenge stark aufgenmtert,gglang 03 endlioh, durch Vierziger eine Eingabe von 
Bogner zum Ausgleich zu verwandeln. Es haette nicht viel gefehlt und Berlin haette, da 
Vierziger hire vor Schluss im Strtfraum unfair gelegt wurde, die Chance gehabt, durch 
einen Elfmeter den Sieg su erringen. Der Schiedsrichter gab abex• diesen Elftaeter nicht, 
und so kam es zur Verlaengereng# Nach der sofort rorgenomenen Platzwahl draongte Sued- 
deutschland und konnte auch, nachdem Schaul und die Verteidigung abgexrehrt hatte, durch 
F.Zwl abler das siegbringende Tor erzielen# Sueddeutschland geleng noch kurz vor schluss

Die Berliner Mannschart hatte ihre besten Snieler in Sperber, Lewin, Kalb, Bogner, 
und Schaul. Im Sturm war Schwang der Bests, nach ihm Ende und Vierziger#

Knapner Handballgfcega
Im Handballsniel bot zwar Berlin-Brandenburg die bessere Gesamtleistung, besenders dor 
Innensturm, die Breeder Soandau, Sommerfeld und MtteUaeufer Marz zeigten ein schoenes 
technisch hochstehendes Jforahlnationsspiel# Sie ausserodentlich wirksame Verteidigung der 
Frankfurter verhinderte aber zaehlbare Erfolge# Bei Sueddeutschland rrtlHerte vor alle® 
der sahussgewsltige Mttelstuemer Cymbalist. Stuttgart, der altein 5 Tore schoss, von 
denen eirfge kaum haltbar waren. Sueddeutschland konnte das Pausenresultet auf 3:1 stel- 
len. Nach Halbzeit drueckte Berlin-Brandenburg zeitweilig sehr stark und konnte bis auf 
 gleichziehen# Doch 2 weitere unhaltbare Schuesse von Cymbalist, denen Verner Spandau ־44
nur einen entgegensetzen konnte, stellten den Sieg fuer Sueddeutschland sicher,
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־1 Erinnerungen an die tofange_.des Makkabi. in jeutschla.nd.

Von Dr.Elias Auerbachי Haifa.

Es gibt gewiss nicht mehr viele, die die ersten Anf&nge der Makkabi- 
Bewegung selbst miterlebt haben, und darum verdienen ihre Erinnerungen, 
festgehalten und tlberliefert zu warden. Diese Erinnerungen fallen zusam- > 
men, und nicht nur zufallig, mit den .tofangen der Monistischen Organisa- 
tion und Bewegung. Das Fundament des Makkabi 1st in Deutschland gelegt 
warden.

Den Anstoss gab die beruhmte Rede Max Nordau’s auf dem II.Zionisten- 
!Congress in Basel 1898, in der er, neben der geistigen Emeuerung dee Ju- 
dentums durch die nationale Idee, die Schaffung sines ״Muskel-Judentums״ 
forderte. Die Anregung fand im dautschen Eionismus sofort Widerhall, und 
kurz darauf, zu Beginn des Winters 1898, wurde iij Berlin eine Versammlung 
zur Grundung eines judischen Turnvereins einberufen. Der Initiator war 
ein junger Rabbiner Dr.Wilhelm Lewy, der haute als bejahrter Mann in Tel 
Aviv lebt. Ich selbst war noch Gymnasiast und durfte deshalb keinem Ver- 
ein angeharen, aber ich war salt Jahren ZLonis't und ein eifriger Turner, 
und ich wohnte dieser Grilndungs-Versanmlung bei. Es gab in dieser Versamm- 
lung stiirmische Debatten, denn fttr Manche bedeutete der Gedanke einer 
sportlichdn Organisierung auf judischer Basis - mit Hecht! - einen schwa- 
ren Schlag o-eo-en den ״liberalen" und assimilatorischen Dug der judischen 
Politik, und sie befurchteten Schaden fur die Stellung der zahlreichen 
Juden, die der "Deutschen Turnerschaft" angehorten. Aber in spater Macht״ 
stunde wurde unter grosser Begeisterung die Grundung des "Judischen Turn- 
v°reins Bar Kochba״ beschlossen. Der erste Vorsitzends des Vereins wurde 
ein Berliner Arzt Dr.Katz, auch Dr.Lewy trat in den Vorstand ein, und an 
der GrUndung "betelligten sich eine Reihe bekonnter zAonistetif Dr»He1nT1c*- 
Loewe und sein Bruder Richard, Theodor Zlocisti, Max Jungmann, Albert 
Goldberg, Israel Auerbach und Andere.

Die Anfllnge der Arbeit war eh schwierig. Mach einiger Mtlhe gelang es, 
von der Judischen Gemeinde Berlin die Benutzung der Tuxnhalle der uiidi- 
schen Knabenschule zu erreichen, und fur die technische Leitung cies Turn- 
betriebs mussten erst allmahlich eigene Krafte erzogen werden. Aber als 
ich nach 1 Jahren, eben Student geworden, dem "״ar Kochba״ oeitrat/XW^ 
tl900) !,and ich einen geordneten Turnbetrieb und bereits eine Reihe aus- 
p-ezeichneter Turner vor. Die beiden TUmwarte dieser ersten Jahre leben 
heute in Haifa• Dr.Richard Blum, demals Student der liedizin, und Dr* Max 
iirker. aamals Refsrendar. Es wurde mit Eifer und Begeisterung geturnt, 
und die Beteiligung der Mitglieder war se.hr rege. Von mir selbst kann ich. 
berichten, dass ich in den funf Jahren meines Studiums, trotz starker zio 
nistischer Tatigkeit, kaum eine einzige Tumstunde im "Ear Kochba" ver- 
saumt habe, selbst nicht wahrend der schwerea Prufungen.
’ ” Der "Bar Kochba" war von Anfang an niemals nur ein Turn- Oder Sport- 
Verein sondern er war eine der wichtigsten Pflanzstatten der zionisti- 
schen Bewegun״ und ein echtes Zentrum fur die Pflege judisch-nationalen 
Gei*«tes. Wir s0n״en nach dem Liederbuch von Heinrich Loewe, wir vsranstal- 
teten zahlreiche“judische Vortrage, die Chanuka-Feiern des Bar Kochba (ei- 
ne neue Erfindung dieser Jahre) wurden von Hunderten besucht, und wir 
wirkten auch immer wieder propagandistisch in dur Oeffentlichkeit durch 
Schau-Turnen. Es 1st nicht ubertrieben, wenn man heute feststellt, dass 
neben den Studenten-Vereinen der Bar Kochba eine Grundsaule des ZLonlsmus 

Deutschland 1st. _
9 In diesen Jahren 1900 - 1905 nahm der Bar Kochba eme rasche und

grosse Entwicklung. Die Leitung ubemahm_als Vorsitzender Dr.Ernst Tuch, 
ein fahi°׳er Organisator, der dann viele uahre an der Spitze des Vereins



nicht nur Vereins-Nachrichten und technische Aufsatze brachte, sondern 
auch zahlreiche interessante allgemeine Artikel, 1905 zahlte der Bar Koch- 
ba bereits uber 600 Mitglieder, mehr ala irgendeine andere nationaljudi- 
sche Organisation in Berlin Oder in Deutschland uberhaupt. Er bildete 
Zweigvereine in verschiedenen Bezirken der Riesenstadt, eine Frauengrdppef 
eine Jugand-Abteilung, und begann mj.t״der Organ! si erung besonderer Sport-' 
gruppen. - Zu gleicher Zeit beganneh/wch an anderen Orten die ersten 
Makkabi-Vereine zu bilden, zuerst in Wien und in Coin.

Ausser an den Turnabenden traf sich ein grosser Tail der Mitglieder 
im Sommer zum Schwimmen, und an jedem Sonntag auf einem Sportplatz im Nor, 
den Berlins, und wir erfreuten unfl dort jedesmal viele Stunden an Spielen

:u.igaf.1- ׳■״;־ und der frdhlichen Kameradschaft, die alls Barkochbanei 
innig verband. Nicht selten batten wir, wenn wir abends als eine Gruppe 
judisch aussehender Junger Leute heimzogen, Zusaramenstosse mil Gruppen 
judenfeindlicher Ausfltigler, und wir haben uns tapfer geschlagen und fast 
immer die Oberhand behalten.

Ein grosses Erlebnis aus dieser Zeit verdient eine besondere ’Crwah- 
nung. Zum VI. Eionisten-Kongress in Basel 1903, dem letzten, an dem Theo- 
dor Herzl vor seinem Tode teilnahm, stellten wir eine Musterriege von 
zehn Mann auf, um vor dem Eionisten-Kongress ein Schau-Turnen am Reck und 
Barren vorzufuhren, Nachdem ich inzwischen durah fleissiges !raining in 
die erste Reihe der Turner aufgeruckt war, war ich unter diesen Zehn, zu- 
gleich auch Delegienter des Kongresses fur Berlin. Unsere Geldmittel wa- 
ren knapp, und wir machten die lange Reise nach Basel zusammengedrangt 
in ein Abtell dritter Klasse, aber ich habe kaum in meinem Leben eine 
frohlichere Reise gemacht. Alle Grossen der Zionist!schen Bewegung wohn- 
ten dem Schau-Turnen bei, an der Spitze Herzl und Nordau, und wir haben 
ihnen gute Proben uriseres athletischen Konnens gezeigt. Nach dem Turner 
wurden wir Herzl und Nordau vorgestellt, und Herzl, der mich aus der zio- 
nistischen Arbeit schon lange kannte, scherzte daruber, dass er mich hier 
von einer neuen und unerwarteten Seite kennen lernte. Von diesen zehn 
Teilnehmern leben meines Wissens noch vier in Erez Israel, und merkwur- 
digerweise alle in Haifa: Zirker, Blum, Paul Alexander und ich, und uns 
alien 1st dieses Zusammentreffen mit Herzl ein unvergessliches Erlebnis 
geblieben. ״ .x

Eine Forderung unserer Bestirebungen von judisober Seite war m die- 
sen Jahren bei der zionistenfeindlichen Einstellung der offiziellen judi- 
schen Institutionen nicht zu erreichen. Wir mussten vielmehr um jede 
judische Turrihalle, um jeden Sportplatz lange k&mpfen. Dagegen muss ge- 
sagt werdan• dass die mach״tige ”Deutsche Turnerschaft”; die uber eine 
Million Mitglieder zahlte, sich nicht unfreundlich verhielt. Schon ziem- 
lich fruh konnten wir an sportlichen Wettbewerben als Sonderverband tell- 
nehmen. _ _ . , _ ״ , . ״  ...... !

Mit dem Abschluss meines Studiums und dem Beginn beruflicher Betati-j 
gung war naturlich an eine regelmassige aktive Beteiligung im Bar Kochbaj 
fur mich nicht mehr zu denken, aber ich blieb sein treues Mitglied. Als 
ich im Fruhjahr 1909, zusammen mit einem der altesten Barkochbanei,: dem 
kurzlich verstorbenen Ernst Herrmann, meine erste Reise nach Erez ■Israel 
unternahm, haben wir auch die erste Verbindung mit der jungen Sportbewe- 
sung im Lande aufgenommen. Wir beteiligten uns an einem Sportfest in 
Rechovoth, und ich konnte hier die Erfolge eines guten sportlichen Trai- 
nings vorftihren, wohl zum ersten Mai in Erez Israel. Funf Monate spater 
siedelte ich endgiltig nach Haifa uber. . ,

Aber hier beginnt schon ein neues Kapitel in der Geschichte des 
judischen Sports.



 Dor Makkabl ersfrebt die Erzlehung seiner Mitglieder״

durch korporliche und gBisfigeSchulung zurveranlworlungs• 

bewuBten Mltarbelt an alien nationalen Aufgaben des 

iudisdwn VcSikes Insbesondere am Aufbau von Erez-lsrael."

DauLcher Akikkabikrais f־,V.
Vefband jutJ Iseii tsr Turn- und Sporf01־gani5afian׳sn Djufschlands 
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J Mi Turn״ a Sportverein
• Bar Koch_ba__m_ 
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Gfiburtstog und Ort V *

Die obensfehenden Angaben und die Vereins■׳■ 
zugehorigkeit warden hierdurch besfatigt

i

f$MTurn״u. SportverelH 
BarKochba
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Sportliche Prufung
(?)

Manner

1.
SehncHigkelt
100 in in J3,o Sek. . 

odor 400 nt in 03,0 Sek, :

3.
Sdiwhnffittu

300 iii hellohig

ft.
Awssl inter

6000 in-Lnuf in "ft Min. 
oder ttndfahran 20 km in 

45 Mi״,

B. י• • ,

SioB.WurC J
Kitgul V'/ikg 7,B(> !״ ' r.

odor 1H ■.':■• !!■• M,0 m I
ל’ - Speer 30,(1 in ״

״ ■ ׳.'!•׳!■■::;•.!;:  ,•I: .!•׳■;<! V
uriniK '0 i■:; 0,0 m

4.
TtmiM

Barren: Oburnrm״ iypo
 Rook: I,atifklppe •.״!!<״

(StihuUcrlwch)
AusHihrung: Werl.ttnft min- 
tlMtais !2 Punk tc stack P.'l'■

0.
Sprang

Hoebspniny 1.30 m 
odor Weilsprung •1,00 in
Shthhonhsprij. 2,30 m ״

Frauen

1.

100 in hi 15,0 Se'i,

3,
Sehwhiiimn

300 m ״<•!■■i״ ;

A»sdnwer
liiOtf m-s,״uf in 8 Min. 

ockr l?i<df:jbn-r1 in
30 Min.

a,

Kufjel •I k!1 '1,0 m
otler Dkk׳iN 1s,0 ,״.

Speer ״ 20,0 rn

4,
Tumen

Barren: Oberarmkippc 
oclcr Reek: Lattfkippe 

(Sehidh-rhach) 
Aitsfuhrmtg: Werlutig :״in• 
dcslfiiw iSPitiikieitachV.T.

0,
SjmiH:;

i!■■:3: ::>:1,10 ,<•׳ t>>
Oder Weltsprung 3,80 rn



Jugond
1,

Sc!1ntlli׳״:ri1
100 111 in 13,8 Sok,

Ston-Wurf
Kugel 5 kg «,1 ״ ״
HiskiiS 23,0 m
Speer 30,0 m

bostanden durch..

3.
Selnvinimen

300 in bcliubig

5.
Attsdniier

3000 111-Liinf in In Alin, 
odor Rndfiihrcn 20 km in 

00 Min.

4.
Tui-ncn

Barren: Obcrarmstniid 
oclurlkck; Lnufkippe 
Ausliiliriiiig: Werlnng min. 
dcstens 12Pm1kten״chD.T.

0.
Sprung

Umlisprnn;; 1,25 111
Weitsprmig 4,35 1״

Alls Herren
Uljtings-Gruppcn 1, 3, •1, 0, 0 wio hei Jiigcnd

S1״H Vvmf
Kngol 7‘/1 k7,0 ״ m

odor Spcur 20,0 m

Von don 6 0bunc|sgruppon mussen [edejniol 5 bosfcindon wordon, 
die Gruppo 3 1st obligatorisch.

bestanden durch.״X®^,^ ׳3׳ V ;
J

י ■ ׳■ '■

Gruppe.״.״״״״.״.^..״״״״ bestonden durch.

___ ________________ ___ _____________________ ________ ________

OrL Datum ......<^״׳..//״.״.£.t.
........

I. Frufer i..— ' f.;״((.r ״ ........ .............. '

A



Gekfige Prufung

1: M ■:,׳ i ••••;־.:■. >■••; viiii's h :•׳’.•י■׳.:■: ׳!! .■:: Lehrers, 
Kuran•:■ ׳:•.׳'•■■׳ Siibiin:!ric! 1 • ׳ •• d;u,i 111!r Beirciicn'it: ..:■!! 
^c4i 1Mt1d?!s1״n;i ><!־<•/ MonMeu itsu Jicbraisclicii ,. i ׳״ ־ •• 
rich! }>!■■:■.. <>••■■!.,.:<״■״.if er:set/t wet-

h I■•,!׳'<, ־1•!:•ך״״׳  dcr l!ehrii!sch<■it b < ■!!■.,{:is-■•.
LHbsc 1’1tHbwth:M in dvr l;‘er!ifikeit, vine emtM'ht־ 
I’Hhn’hnUttiw •'״ Hilu•■■!: u״d < ; <;<״ ׳״ it־Men Tt■J 
!;<!> 1• •■•!: I >•!!«׳-r wird •,< . !.״,.״i Kfnnlnis unci
 -t,der 1, Strophe (Mr IfMiRwMi, (Lt:hrjnMe ;■׳•;•...1 1
rial: M. llMh: ״SfMh Ainem״־ (sei־״ primitivl, ode!■ 
AL Goldiiitinii ..!'׳ M :<■ <׳!■ i ״ י׳  Hefle ,"״ ״ tier Mirnsli’iii 

(."r 1״emv)G<:t :••■!־ hi dn« Hebraist:h ׳;!>;!

Gruppe ־

I, MM {

besrcmdon

GrundkemiUilsse der wwhUfptcn
י ׳:•.׳.• >•>:<! 1  J 

judi: ׳!•׳ ״.>  K.0״
zu ib:<■׳. 'f.eil, 
 ,Kocidsas ■.׳.!!
di•■: {):iijtldt'ii■ 
be:..׳•״;■.•:• . dlt! 

K!:v>1 !׳:> (Lilt:■
: fur 1■inyfhendcrr 

,,WeHgescbichM des Jiidischen

2. 3114h<’><־
1-> d 11 <11:1 n1.1i*«־h<1׳ Gcscluchie.
t 11 ״י/ <’iu Kci'.iitiii. ■:-r wichligsl<■it 
in׳ rf״■ Proplie'icn und Aer Er<:h;Mssc: 
dr At'.:d.••!■;der Aufsh-iM 
.!!<• •;!.;■:;;, ׳ ״! • di׳■
t::,1:1! ,״■; des (k’Msdu'i!
}:4ua1rzip״v.k־.H sen <J<:r lr: 
rnlur: !'!!!!■• ..hid! . ׳ ״! ׳.׳.' ■ 
A!:.!■!!: f.Htbriow .
VMM•.:

!it •'••ר.;'•■•■.! '!
•;: .•<•■:׳ ״..< d ■... ••■■ 1' ■ ’ r, Theodor H■ < ' •׳׳•:••■.
I,..״;,!■! • I •! ■■ • — ’•: ■״״־. zhmistische >'■..• ':■־״ ״'
;1. <״1 ׳:•״■::<:•'! , die P״nds. d.i ״ .״;׳•.! ■•׳! 1 • ־־■־'' ■ 

"■':■« •.■d■״ Ih'rz! 11<״ld<11׳st:1;d .. .,'״!■■>.'׳•■!!
..,•;.■■ s.' Adon׳ Hob! ״ ״ Die />•׳<!:•Gscht: Hew.:■•
C״n״'M

 •.:!•Val&Mn^kmde, I PMMnM mil Greazen. A ׳.
I.':;,'.•.■״.i !!mi ko;<inis;1tit>t1Stor>nen( <:!■•
SliitUe >die w!ehtir׳st״״ Kolmne», die Araber.

< 1.; I > l!i : 1 :• ■•!’.St :< • A: . 1 : Hold-

■ ■ ■' . :■•■• o ■ ■■•■׳ ״ PeMsiin״, Lend ״nd
Wirtsdi.ifl“.)

G• :••bn -•rd die Kennlnls .
L ■ •■■• 1 י::•■׳•:.:•■ י י■■:•• : ׳ >’.■■•

nnd 1 ...... ■ ■■ ..•:׳>■.■ : .;.״;/;> ״••:״• ■ A,!. ־:....!

InstBiMk:׳wo ties ;■lahkubt־

Grappa 4 beitanden

I //Jy

2. .־; •0 /
Mf«r . /

|



Grupps 5׳ besfcjriii ■1!

/.
// - /

Orf.... ........ ,■....״ ...־׳.־ Datum....

1. Prflfer 2. PreferJ

Nr...S

Makkabifch

wild hierdurc'n das

verliehen.

Berlin W 15, den... •‘.’.'GJ 1. .......

Ocis PrcisEdmin

d©s D&uJflJ'iQH A'leddxcibiiu'ahas



!Bjihimunigim
pit

1. Ser SK3I uerleiEji ::’J Bffcntlid&e Wnerfennwng f1״ 
oielfettigs Seiiiiingstt auf if“ ®eBiet ber Ceibe-Ju&ungen 
ia>3 ,Mjifisjugenba&jei^en“.

2. ffia’i Keifljugenbai-itien forbert elite funffadte 
®utleiftung. Ga'tft line C^vjungSpriifiing auf $erj« unb 
Qiingenfraft, auf Epannfrauf ben fflefifj mannli^er 
ftarpcrfertigfeit, ■SdjiieHtgfiK unb MuBbaiter.

3. greed ber Srufung f: Snreij
jut Sneidjiing ck ;ir Me SoHsfraft notmciibigen 
boSgefhigerlen fc־.::•rltdjeit SlIIgeincinau-JBtIbitng,

4. giber’jn3nnh^e®eui׳’zisiijumD0ncnbcknIS,Se&cnfl• 
ja|r faint fid! inn baS Keii *;:;genbaBgeidjeit bemerbett.

5. Sie ®rufuiigeu Bamn ;1 fo auf, bafj bte nanirfidja 
midjite Stufe ba-J ־®eiHffi* Eurn• unb ®portaBjeidjeit Jff.

6. ffiie 33rjlfungen ber 4;־:i:;tut £Jet|11tngen finb tn fitnf 
®ruppen entBalien, ®te ftr.5 im flaufe non 12 ®onateit, 
oom Sage ber erften ®tuft:״; gerecfinet, ju crfiilten. ®er 
'Ptii:1i!:g M! in fiber fflruc:! ::ad) EJatjl etne Oetpuiig au-J« 
tufiiljreit.

7. '?ie Scridjtigitng jur ...' .•:.![)me ber ^riifuitg babett bte 
Pon ben SerBaitbeit qeftetile; 1 ‘?.:i :er unb SitgeitbletJer, [untie bie

;treffenben ®tfiute: taiigen ijetjier. greet Kitfjter 
piufnng beanfji-.f::: .:t unb uuterfdjretBen ititb burp) 

_ '/> ®djute “it Etempel Beglaitbigen lajjeit.
8. Saj Jietfij ugenbaB.irii en wtrb nadj crfolgtcr Srufung 

at-J Sorfifcfnabei oertiegen.
' 9. Set StuSgabe beB ung»ljefteB ift nun bent Si•

reerBer 1 'I'd. jujugfid) ipo:;:; j!1 jaEpen. ®ie Stu-Jltaiibigung 
be« ?IBjeidenj eriolgt ttadj -ufung beB.jeftefl Mirdt ben SJHJl.

10. pur oerlprett gegar.gi-e filbieidjen ttttrb Cr[a|jegen 
Cfrfialhing ber jereeiligett ft; geliefert, wettn cine [diriff• 
lidje Sefdittiiigung oom E4*־;n ober Sdjitlc ufre. fiber ben 
fat|־dd’Itcbrn Serluft beB 2i;1:518״ beigebrad)( ntirb. Sluf 
Jlnforbirung ift ba-J OetftunjJrud) nut ei1t,51treid)ctt.

11. S״d! (צ titgang Bettr. M®. er a It baB SeiftungB־ 
bltd) auf ber Sttelfcite rote ®efdjdffuniimnter 
unb bit llrfitnbc eine S!rletBungBiiututner. Sei 
fpdtercn Jlnfragen finb r-tbe Stttnntern ftetB anju• 
gebett, ba fonft eine ftf,.־flle Grlebigung ttidjl ge• 
redBrleiftet reerbett fanrt.

an belt bctr. 
muffin bis 'p 111 ן mu 
beit Ssreiit ober Me

Brfj (Ei'i'iiK'.mit bet Be11i11(1un!1e11 bet ffinf O.n: ״״1״ .'H
ip JtBin JttOBnMidiBn

has
j

!

>enifdpjK
lU'Mtmwflliifli flit Jti&tMltattoen

b C?t>rtsi3»5)rB״u .].״ •r״;,, ..

i



1 pcfandbeK• iff BnanaTfcrn des Bluets
®eie und pflecje den iRBrper, auf c:3 du gelund bleibeif

• Z41l״Cbe fiber Entwicklung und E׳r׳“!ng, auf da& du

dco ©Rp*

fur. ... ..................................................................o-----

fleborrn am:,

156rrln:.״..״^^..f&^.... ft״: .'.;:.T.| J£ *.■&&:

,:?״?;:f-:'3bsn |idj fu uev£0i:;־bio C;Jx ;:?״Di ע!®
V<■ 'C ?• :7 ׳־:■־.׳ ■׳-.־:/-':׳ד;.

inferte-tfi btfllaublsh

.If ׳ -! 7, 80. 11

ן ;ן ■ן

sauskbub fiir Oibtsubungen 

®35, Rurfurit15;7 ־‘־ t 48;



Tel Aviv,17.VIX.1974

Herrn

EMI J a n u 0 e k
Ge 80 haeft sfuehrendr Vo rs i t z ender
dee,,Makkabi" Juedisoher Turn und Sportverband 
in Deutschland e.V.,

Berlin

Wahl ala 
leiten.

Lieber Herr Januoak,

njrh Briaf mit hax־zlich®« Glueokwuonschen zu Ihrer
Gescha ftsfuehrender Vorsitzender des Makkabi in Deutschland ein-

iffen ®inen Brief vom 5.VII.d.J.von Herrn Max״hh . h8jC V0r ei״
Willner erhalten,den ich auf jeden Fall in Fotokopie beilege.Wie ersichtlich
hat mioh Herr Willner ersgchtjdirekt zu dieser Saohe Stellung r.u nehmen.

״ ״  . Die der Aufteilung der Unkosten verbunden mit dem Durchfueh-
b^aJes^brinh1״ auoh wir hoffen.zu erwartenden Laetenaussleichs-
b״trajeB habe ich Herrn Willner vorgetragen aber diesem Punkt keine besondere 
_ehandlung gewidmet.Wir haben hier es als eelbstverstaendlich angenommen.dass 
dieee Angelegenheit auf Basis des seinerzeitigen Abkommens (nicht Vertrag’) 
zwischen ״em Macoabi Welt Verband einerseitB und dem Makkabi in Deutschland 
anderersoits durchgefuehrt werden wird.Iah erlaube mir Ihnen eine F )tokopie 
dej Von m±r angexuehrten Abkommens vom 8.VIII.1966 beizuleffen.daB in Duesseldorf 

si־״Chair״־,־),R־־h?״״»alt
HeXnP b;Wor1ne (Miifflied der Welt Executive)fuer den MW und
Herren leahtaBnwalt Evian (damal.Schatzmeister des Makkabi i.Deutschland)Max 

Und “lter Bei2iehu״£ von Herrn Dr.Van Damm und in 
ndj״ tel•Unterredungen mit Herrn Haahmann abgefaest wurde.Die !״ diesem 

erhoehtVM@ahAbkn im Beiderseitigen Einvernehmen auf 20%
erhoeht.D cses Abkommen wurde,1nfolae der weiteren Entwioklungen die zumdem 
wieabarPiS0mX9n °JXdesffaa®"Nactaann fuehrte.zur Huhe gelegt,wir haben aber,

I® *ft G1'v״ch״t׳eG alB selbstvarstoendlich angenommen,dasa in dem konkreten 
Falla des Haerteausgleichsverfahren,dnB Ja durch unsere Initiative eingeleitet 
wur״e u d von dem wir uns auch in einem guenstigen Faile keine grossen^Ent- 
Sti^SblIhah®® k0®nnen, dieser oben erwaehnte Abkommen wiederum
gueltig ״ird.Iah haue selbstverstaendlich dan *rief des Herrn Willner mit 
mtS״fL‘f»^aZi,UnSerem H°n־TfeaeurGr durchbesproohen und ich wurde ermaeahtigt 

?! SFn bere1t ®!nd,event.Gegenvorschlaege,sofern diese
sollten,zu hoeren,

Mit herzliohen Makkabi Gruessen
Arthur Hanak c



PIERRE GIIMSGAME
MACCABI MUSEUM

Gretel Bergmann, equalling German high-jump record; Helene and Eugen Mayer, fencing 
champions; Daniel Prenn, German tennis champion; Maricl Jacob, German javelin champion



Alfred Flatow and the victorious gymnastics team representing Germany at the 18g6 Olympic Games in Athens

!

Ellen Preiss (Austria) Ilona Elck-Schachercr (Hungary) Helene Mayer (Germany) 
Broriie Gold Silver

at the awards ceremony of the 1936 Olympic Games in Berlin
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X IlHr«lBtO88h«n >/

A Schleudarball /
/ iamaletiBn »/

®ewlchtheban
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8. 400 m Mallauf z A ־ ־  r
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Jodischer Turnverein ״Bar Kochba״ - Berlin

■ ■ : : \ ■ " י י

L Barlin, don 16. Marz 1011 , , ״, r־

י . ■ ’ '■ : : ' ל . .*ל ■י ל ל ל. *■ . י

An die Mitglieder des J. T. V. Bar KochbaI

Unser Verein hat in der letzten Generalversammlung Be- 
sohlttsse gefasst, die fursein weiteres fledeihen von aller- 
grosster Bedeutung sind. Der Hauptvorstand ist sich durchaus 
bewusst, dass er allein nicht; im Stands 1st, die gefassten 
Besohlttsse so in die Wirklichkeit umzusetzen, dass sie fur 
den Verein sin erspriessliches Resultat zeitigen. Es bedarf 
hierzu der Mitarbeit sines jeden, auch des jungsten Mitgliedes. 
Wir richtsn daher an Sie den dringeriden Appell uns gerads in 
diesem Augenbliok auf das eifrigste zu unterstutzen.

Es darf nicht mehr vorkommen, dass die Mitglieder den 
Veranstaltungen und anderen Anordnungen, die der Vorstand 
trifft, mit bedauernswerter Interssselosigkeit begegnen.

Zweierlei ist notwendig: Erstens mussen alls aktiven Mit- 
glieder rsgelmassig turnen. Ferner, und das kann nicht genug 
betont werden: Jedes Mitglied mu s s u n s n e u e Mi t - 
glieder werben. Jeder kann mit Leiahtigkeit in seinem 
Bekanntenkreise mindestens drei neue Mitglieder uns ver- 
schaffen. Auch dis Werbung inaktiver Mitglieder ist bsi den 
bevorstehenden grBsseren Ausgaben zur Deokung des Etats not- 
wendig.

Fur ausreiohendes Propagandamaterial ist gesorgt, 
Wir ttberreiohen Ihnen je ein Exemplar unseres Aufrufs, Turn- 
karte und Einladungskarte, und bitten dieselben zur Propaganda 
zu verwenden. Welters Exemplars sind im Buro Alexanderstr. 39 
und in den Turnabteilungsn erhaltlioh, Wir hoflen, dass in 
diesem Augenbliok, da wir daran gehen, 2 Abteilungen auf



sttttzen,
Sollte diesem Mahnrufe keine Folge geXeiste.t warden, so 

muss der Vorstand jade Verantwortung fttr das Kommende ablehnen. 
Lassen Sie den gilnstigen Moment, der sioh Jetzt uns bietet, 
nioht ungentitzt voruber. Werben Sier.eifrig fur unsere Saahe 
und unsere Idee, dann werden sioh die' &eschioke des Bar Koohba 
in aufsteigender Bahn bewegen.

Th e b b a 1d Sc ho 1 a 111

Vorsitzender
v ׳ ■

- , Mit jUdisohem Turnergruss ,

Der Vorstand das■ J. T. V'. BAR KOOHBA

: Na th a n Kam i 8 מ k1 

Sohriftfuhrer. ?

כ
i

ז

׳!



f

JUDISCHER TURNVEREIN BAR KOCHBA - BERLIN 
im Verbande der ״Judischen Tumerschaft“.

TURN ABTEILUNGEN:
1. MMnnerabteilung 

Dienstag und Donnerstag 
8—10 Uhr 

Sonnabend 8—10 Uhr KQrabend 
Gr, Hamburger Str. 27, BERLIN, den.. L M

BUREAU: BERLIN W 15 
BLEIBTREU-STRASSE 28. 
Telj Amt Steinplatz, 8381.

י ז.

..r 
A.

t

2, MHnnerabteilung 
Montag <—40 Uhr Kelbelstr. 32.

. 3. MMnnerabteilung
Dienstag 8—10 Uhr Alt Moabit 23,

■ JWMnnerabteilung Charlottenburg 
Montag 81/j—10 Uhr Joachimsthaler" 
Str.32; Donnerstag 7—9 Uhr Sport- 

,, plate Niebahrstr,

Alte Herren-Riege
Jeden Dienstag 8—10 Uhr 

Alt Moabit 23,
Jeden_ Donnerstag .8—10, Uhr,

> . Gr, I l:1mburgerstr.-77. jA'.

Sportabteilung
Jeden Sonntag aut eigenem■-, 
Spieipjjtze InJSehuteendqrfy 

am Bhf. Schulzendorf bei Tegel 
Wocjentaga,.naoh tJberelnkunft 

Leichtathletik — Fussball—Hockey
.״ .. . — ' . ־. ua

I-echten
Donnerstag ron 9 Uhr *b im 

,Prinz l.uitpold“, Friedrichatr. 138״

 י' Frauenabteilung .־ 1 *

Montag und Donnerstag 8—10 Uhr
׳ ,Augustatr. 67-68 .׳

' 2? Frauenabteilung
Montag und Donnerstag 8—9l/j Uhr 

Sejjleswiger Ufer 14.
• ־ A4 •' ' ' זי , * ,
3. Frauenabteilung

DienstAg u, Ssnoabond 810-—2/י Uhr 
G&orgenkirchstr, 11.

*4

I. Jugendabteilung 
(Lehrlings-Abteilung)V

Moflfag־ und Donaersiag 8—JO Uhr 
Weifienburgsr Sir. 4 a. , *

II. Jiigendabteilung
Mittwoch u. Sonnabend 7 */g=Sl/gUhr 

Schleswiger Ufer 14.

Jugendabteilung Charlottenburg 
(II, Lebrlings-Abteilung) 

Dienstag S1/,—10 Uhr: Blelbtreu- 
str. 43; Donnerstag 7-9 Uhr: Sport- 

plate Niebiihrstrasse,

MHdchenabteilung
Montag und Donnerstag 6—7 >/2 Uhr .

Auguststr. 67—68,

SchUlerabteilung 1 , 
Montag und Donnerstag 6—8 Uhr 

Uinter der GamisoijHrche 2,

Wanderrlege,
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JUdischer Turnverein ״BAR KOCHBA״
BUREAU: ALEXANDER־STRASSE 39 (Alexanderplatz-passagE) ;

, , FERNSPRECHER: AMT VII, No. 10260,

: D H D 0;
BERLIN, Datum des Poststempels,

*■ • .. ./■'»

5

Ew. Hodiwohlgeboren!Organ:

*Jodisdie Turnzeitung* 
Monatssdirift 

tier •Judisdien Turnersdtaft*.
00

TURNABTEILUNOBN:
1, Mannerabteilung

CDiettstag und Donnerstag
8-10 Uhr

' Gr, Hamburger Str, 27.

2, Mannerabteilung 
 Moattf 8—10 Uhr ׳

Kaiserstr. 29'30.

3. Mannerabteilung 
Olenstaf und DonnersBf 8—10 Uhr 

Niederwallitr, 7.

Kurabend und Kune
• ■ ■ fflr die Mannerabreihingcn

Sonnabend S—10 Uhr 
Or, Hamburger Str, 27,

‘ Alte Herren-Riege 
Jeden Dlenstag fl—10 Uhr 

Nledenralfstr, 7,

1, Frauenabteilung 
Montag und Donnerstag 8—10 Uhr 

Augtutstr, 67«48

Frauenabteilung .״* 2
Montag und Donnerstag 8—10 Uhr 

Sdileswiger Ufcr 14,

3. Frauenabteilung 
Mlttwodi u, Sonnahend 8—9■^ Uhr 

IfHandstr, 9,

• 1. Jugendabteilung
<Lef1rlings״Abtell״ilg>

Montag und Donnerstag 8—10 Uhr 
WelOenburger Str, 4 a,

11, Jugendabteilung
: '■;*Mitwodi 7H“W4 Uh!■

. ' Sthieswiger Ufer 14. '

, - Sdiukrabteiitmg
 Montagi und; Donneretag fl—8 Uhr ־.

Hlnter Jer OarnisonHrAe 1

• ' Madienabteilung
Montag und Donnerstag 6—7>f Uhr 

. . Aujuststr, 67rf8,

Wandcrfahrton.

Vorturnew und Samariterfturse,

!■edit- und Schu-immObungen.

Geselhge und wissensthafthdie Unter• 
haltunpabende, Bibtiothek,

AA..

Der Jtidisdie Turnverein ״Bar Kodiba" hat zu Beginn dieses Jahres eine

SPORTABTEILUNG
eroffnet, die sldi die Pflege der modernen Sportarten, im Sommer insbesondere der Leiditath- 
letik, zur Aufgabe stellt. Weitab vbm Hausermeer Grofl-Beriins, In der landsdiaHich 
hervorragenden Tegeler Forst, hat die Abteilung ihren elgenen Sport- und Spiejplatz bei

SCHULZENDORF, VORORTBAHN VELTEN e> 
eingeriditet. In frisdier Waldluft werden hier neben den Idassisdien Qbungen des Laufens, 
Springens und WerFens in ihren versdjiedenen Formen audi Ball-und Bewegungsspiele im 
weitesten Mafle betriebetf, Gefegenheit zu SAwimm- und Sonnenbadern findet sidi im nahen 
Heiligensee an der Havel, In der Woche sind TrainingsaHende in unmittelbarer Nahe 
Berlins vorgesehen.Berlins vorgesehen. j; ■ ׳ , , ■׳ * ' יי

Der allgemeinen Zeitrichtung folgend, wollen wir, dafl der Sonntag ganz der Natur 
gehfire, und bieten der judisdien Jugend eine Static, auf der sie In Lidjt und Sonne die Korper' , / < , 
stahlen und den Beweis erbringen kann, dafi die Juden nidjt nur dann sportliche Erfolge

•E 
A ץ.

erzielen, wenn sie unter paritatisdier Flagge kampfen, sondern audi, wenn sie offen als 
Juden in die Konkurrenz treten. Wer in paritatisdien Sportklubs BetMtigung sucht, unter־ 
siiitzt indirekt fest tamer die Behauptung von der korperlichen Mlnderwertigkeit der, Juden; 
Sie zu widerlegen, 1st nur in bewuRt jUdisdien Vereinen mfiglidi, in denen die Krafte ge״' 
sdb’uft werden, die Adttung und Ansehen unserer Oemeinsdiaft audi In sportlidier Hinstdit 
erhdhen soften. . ■

' Wir sind der Uberzeugung, daB Ihnen, wie jedem jungen Manne, die Leibesubungen 
Pfiicht, Brholung und Genufl zugleidt sein werden, und riditen die Bitte an Sie, in die Reihen 
unserer Sportabteilung einzutreten. Unser Bflro 1st zu jeder weiteren Auskunft gern bereit.

Mit vorzuglidier Hodiaditung

Der Vorstand des judisdien Turnvereins ,,Bar Kochba''
Theobald Sdiolem Turnlehrer Eridi Burin

Vorsitzender Hauptturnwart

i

*) Verbindungen ab Stettiner Vorortbahnhof !inch:
1. Schulzendorf 657, 811,935, ila, 12,1235, la, 2m, 325,451, 533, 6w Uhr.
2. Tegel 710,811,840,930, 985, 1088, Ila, 12,1285,115,137, Im, 2m, 244,3m,326,410,461,533,65fl,64sUhr.
3. Hermsdorf halbstundiidi. ', ■

Straflenbaljnverbindimg: Samtlidie Linien nadi Tegel, ן ,

Von Tegel bezw. Hermsdorf fflhren WaMwege, von Tegel aus audi Automobilomnibusse zum 
Platz, der unmlttelbar am Bahnhof Sdiulzendorf Jiegt.

1 ■ 1 * * 1 2 3
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Stefan s.|?.Fl at o w
Jbost Banckertsplaats 12 a 
3012 HA Rotterd[un(NL)

- 0“ 0-0" O" 0” 0“ 0—0"

Rotterdwn, 15.Ja.naar 1987•

Museum of Macabiyot an Jewish physical education 
Hotel KFAR Hamavabiya
Wordir, Macabi
Bernstein Street
Ramat Gan ( Israel)

zujlanden voniMr. Hank

Sehr Geehrter Herr Hank,

von dem Berliner Documentenzsntrum erfuhr ioh,dans Sie <■״.׳ auf 
der Huckseite in Fotokopie bestehendB Foto in llirem Archxef ;er- 
selbb. Stelle zur Verfuagung gestellt haben.Mexn xn Thsresxexutadt an 
Hungeroedem varstorbener Vater,1st hierbei nicnt die Person die 
auf diesem Vote kwalifizfert ist,un-d sends ich ein Pressefoto vom 
20.12.1986 hierbei v/obai in Deutsohland eia Flatow Trophy zu irjne״ 
rung an die Olymplsche Goltoedaille in 1896 zu Verfugung gestellt 
wurde welohe Jahrlioh an don besten Turner veriiiehen w1rd.Ich ver- 
fugs‘uber wills Material ,welche_s freunde ft״- rnxch wahrend der .
Jahrs.l94A5 bewahrt hatten.Auch bin ich seif 1925 Mxtglxed des haccalj 
and wohnte in 1966 i״־ Hilton Hotel in RotterU exnem hongress bex, be 
dam der L'el9gation018it8r Dr lovinBohn mit mxr uber die VerganEenh9xt 
nprach im Beisein der Holl.Maccabi Ffasidenten ־Dr«M0nco aus Amsterdam, 
Ich w'urde mich freuen, wnn Sie diese. Aufnahmekorrigiaran wrden, 
und mir mitteilen wurdensu-ber walche Belsgs sie wexterhxn verfugen, 

iet dass dieoe avtl.koriigiert warden muon&en.
, Ihnen lu r Sire I,A1hen,und zeichne, •

Hwhacht end,//

daa 08 moglich :
Ich danke

r

i

(sitzend), sein
Turn-.OlWmp־a״Cpcr von Athen 1896: Felix Flatow
Cousin Alfred Flatow steht hinttr ihm (3. v. r.)



Dr. S. WASSBRMANN 
advocate ano notary

32, BiN-yiHUOA RO,, 63 805 TEl-AVIV, ISRAEL

61 AL HOUSE

ROOM 730

PHONBi 5 8716

CONSULTATION HOURS! 4-7 P.M. 

MONBAYS ONLY

25.12.1973

ו'ן3ר5ו ז. ד׳ר
ווופריון עורך־דין

 ישראל ,63 805 חל־אכיב ,3ע נן־יהווה רחוב
ל 11 אל ביח

 j 7 0 חדד

5 87 16 פלפון

 אוזח*צ 4-7 :וזקבלח שעות
שני בינוי רק

Herrn
Dr.Robert Atlasz
Dinsker St. 6
Tel Aviv

Betr.£ Jttdische Bootshaus G.m.b.H.

Lieber Atlasz,

ioh beziehe mich auf Deinen telefonischen Anruf und telle
Dir vorab die genaue Adresse unseres Bootshauses in 
Priedrichshagen mit:

Priedriohshagen, Hahns Wile 6

Wie ioh Dir sohon sagte, war das GrundstUck singetragen 
auf den Namenj JUdisohe Bootshaus G.m.b.H, lteines V/issens 
war der Grund und Boden und das Bootshaus Bigentum der 
Jtldisohen Bootshaus G.m.b.H. Die von Dir erbetenen. Erkun- 
digungen hole ioh mit gleioher Boat ein und gebe Dir diss־ 
bezuglich nooh Nachrioht.

Mit beaten^russen

•Z
Dr.S.Wassermann

Advocate



’ו

. 2.

jetzt AVochc fur AVoche ernsthaft und 

geinem
Bergmann

<׳ י

V, י*
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hat <
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und gewann,

JucHsehe Sportier
ICridi Bergmann (JTSC 05)

Dcr Mittelstrccklcr 
Judischen Turn־ 

Sport-Clubs 1905,
cine apgrtliche Karriere- 

hinter sich, die ihn zu 
den beaten und erfolg- 
rcichsten Vetcranen des 
judischen Sports stem- . 
pelt. Bis zum Beginn 
der Saison 1933 stand er 
mit in vordersterLime 
dcr^ deutschen Mittel- 
sti-ecklcrliste, kam aller- 

dings dann infolgc wirt• 
schaftlicher Schwicrig־ 
keiten — mangelndcs 

Training waren ihre Un- 

mittelbare Folge — aufier 
Form und hielt im Vor- 

jahrQ nicht das! was man 
sich von ihm versprechen 
dilrftc.. AVer ihn jcdoch 

t __ ״״״ fleiflig, wie kaum bisher,
Uinem Training hat oblicgen sehen, der wird dcr Ansicht sein, dafl 
Bergmann den AVillcn zu cinem erfolgreichcn come back hat, 

und־ daft es ihm gelingen wird. 1— י* ־
’ ’in Schlesien geboren, kam er c’rsL'nls Achlzchnjahri'ger 
' / durch Zufall zum Sport. Er trat in/den Breslauer Bar Kochba cm , 

־ן Vdllig untrainlert^ als Jugcndlichcr seme erslen ״״2
 Renncn auf der Mittolstrecke. Ein Jahr spater fund in Breslau i ן

'5 ein Hallensportfest statt, Bergmann ’liefl sich zu dem cinzigen • 
\ oflenen AVettbewcrb uber, 3000 m maiden und wurde zu aller 
i Uberraschung, ,nur knapp von Bblze und Klinzing geschlagen, 
I guter Dritter in ctwa 9:12 Min/ Dieses Rehnen, in dem er die 
j gauze sfidostdeutsche Klasse hinter sich lassen konhte, brachte ihm 
! fiber Breslaus Grenzen. hinaus einen guten Namen. .1927 :siedelte . 
1-er dann nach Berlin zum Bar Kochba , uber und wurde ,seinein 

1 neucn Vcrein cine wertvolle • Unterstutzung, da■ or neben Einzcl- 
j renncn in ׳fast alien Staffeln mit Erfolg cingesetzt wurde. Sein 

< erstes Berliner Renncn lief er in dcr BrandenbUrgischcn Meister- 
sehaft fiber 1500 m, die er hinter Walnert in ctwa Ji 15 ן _Min■ Ms

i zweiter beendete. So erlicf er sich in vielen scharfen Kflmpfen ;ן יי  
’ die Form, die ihn zu scincm grofiten Erfolge befahigte: 1929, j J 
| Deutsche Meisterschaftcn in seiner Hcimatstadt Breslau, Erich I 1 

Bergmann kam in den 800-ni-Endlauf, lief in cinem erlesenen Feld י ) 
|! 1 s 55,6 Min. und wurde Funftcr, Lcutc wic Engelhard, Lefcbrc 

j und Dahlmann hinter sich Iassend. Ein schoner Erfolg gelang ihm 
1 auch beim9 S.C.C.-Internationalcn, das 1928 nach der Olympia 
j stattfand. In der Olypischen Staffal lief er fur den Bar Kochba • •• 
> ’ die 800 m. Mit ihm am Start Larmont, Amerika, und die gesamte

, deutsche 800-m-Klasse. Nach glanzendcm Lauf konnte er Brust | 

an Brust mit dem Amerikaner wcchselnj wait vor alien anderen i 
Deutschen. Der damaligc sehr beachtliche 2, Platz des Bar Kochba s, 
war nicht zuletzt ein yerdienst dieses Laufcs. Unmoglich, an !
dicscr Stella alle seine Erfolge zu registrieren, die er bei Starts (
in Antwerpen, Amsterdam, London, Danzig usw* errang, fest- j 
gehalten soil nur warden, dafl noch heutc seine 800 m Zeit ■und ■‘ | 
vicle. Staffeln, in dencn er mitgewirkt hat, in der deutschen; 1• 
Makkabirckord- und AVeltrekordliste vertreteu sind. !
| Anfang dieses Jahres 1st dann Bergmann aus dem Bar Kochba ׳ '

■ ausgetrctcn’und zum JTSC 05 herubergcwechselt. ’ נ

- ו
Erich



WASSERSPCRT VEREINE ANGESCHLOSSEN DEM DEUTSCHEN MAKKABI KREIS

1. Juedisohe Wassersport<eBellB0haft,i’rueher Akademisehe Rudergesellsohaft,
Fried.richshagen, Wallows tr.2

2. JuediBcher Damon Ruder Klub 1923 e.V,,
3. Juedisoher Kanu Klub
4. , Juedisohe Rudergesellsohaft י,Undine"
5. JuediBOher RuderBlub,,Ivria"
6. Juedisoher Ruderolub,,Welle Poseidon“
.Juedisoher Ruderolub,,Helvetia" e.V .ך
8. Juedisohe BootshauB e.Q.m.b,

Bemerkungens

a) Der Juedisohe Ruderelub,,Ivria" hatte in Friedrichshagen am Auagang dos 
MueggelBees add der reahten Seite de.s, Plusses Dahme ein aigenes Bootshaus, 
erriehtet auf eigenem Gelaende und valle'Ausruestung an Booten eto.^Siehe Anlage;

b) Die Juedisoho Wasser8portgaBellsohaft,fruehar Akademisohe Rudergesellsohaft, 
Alt Brandenburg,Friedriohshagen,Waldowsir,2 (fliehe Anlage)

6) Die anderen angefuehrten Versine hatten ihre BootshaeuBei’ in Gruenau 
und Nieder Sehoenwalde.Die genauen Addressen sind haute nichtmehr bekannt, 
koennten aber aus den Grundbuohvorsohreibungen entnommen warden.



WASSERSPCRT VERSINE ANGESCHLOSB® DEM DEUTSCHEN MAKKABI KREIS

1, Juedisohe WasBersportgesellschaft,i’rueher Akademisehe Rudergesellsahaft,
Fried,riehshagen,Wallowstr.2

2, ffuedischar Damon Ruder Hub 1923 e.V,,
3, Juedisoher Kami Klub
4, Juedischa RudergeaellBchaft ,,Undine"
5• JuediBCher Ruderelub, ,IvtIb"

6, Juedischer Ruderolub,,Welle Poseidon"
7, Juedisahar Ruderelub,,Helvetia" e.V.
8, Juedisohe Bootshaus e.Q.m.b.

Bemerkungen:

a) Her Juedischa Ruderelub, ,ivria" hatte in Friedi’ichBhag'en am Ausgang des 
MueggelBees add der reohten Seite de.B. Flusees Dahma ein eigenes Bootshaus, 
errichtet auf eigexiem Qelaande and voile Ausruestung an Booten eto.^Biehe Anlage’

b) Die JuediBoho Wa880r8p01״tgeBellsQhaft,iTueher AkademiBche Rudargesellschaft, 
Alt Brandenburg,FriedriEhshagen,Waldowstr.2 (aiehe Anlage)

e) Die anderen angefuehrten Vereine hatten ihre Bootshaeuser in Gruenau 
und Nieder Sohoenwalde.DiB genauen Addressen Bind haute niohtmshr bekannt, 
koennten aber bus den Grundbuchversahreibungen entnommen werden.
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Aufn>: Dzubas

Cymbalist

dische Sportier
nbalill (Bar Kodiba-Berlin)

I 
d

Cymbalist ist cin ausgezeiehneter All-Bound-Athletj der trotz 

SCmor 21 Jahrc schon in viclcn Sportarten mit bcstem Erfolg 
seincn Mann gestanden hat. Als FuGballspicler begann.er־. seine 
Bportlichc Laufbahn in Stuttgart im VfL und bci den ^IGckcrs^j 
ring dann als 14jahriger zum Handball uber und gewann icinem 
-Vcrdiij• dem Turnerbund Cannstadt3ris schiifigewaitigor Mittel- 

stunner mehrerc Meistcrschaftem Verseliicdentlich stand er aueh 
in der Turncr-Reprasentativc Wurttembergs und Stuttgarta, Loieht״ 
athletisch betfidgte er sich be&ondcrs im Mchrkampfj in dem er 

gegen bcite Turnerkonkurrenz eine Meisterschaft und vicle gutc 
Platzc erringen konnie. Sugar im Frcistilringen gelang es ihm 
cuynalj DT־Mcigtcr von Wurttemberg zu werden.

Nach dem Umgchwung grundeto Cymbalist dann mit seincm 
Bruder Hakoah-Stuttgart, hatte nieht geringen Anteil an der 
Ilandball-Mcisterschaft, die im vergangeneh Jahrc "Bar Kocliba- I 
Mannheim in der Sudwestdeutsehen Arbeitigemcinschaft crobcrtc, j 
und 1st jetzt die Stutze des Berliner Bar JCochbflj der nxcht zulctzt ;יף 
durch sein MitWirkcn gegen den JTSC 05/ Berlin^ vor vierzehn ; 
Tagen das entgeheidende Meistenchaftsspiel zu gewinnen vcrmochte. ו

׳ ‘\

1’i
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Ramat Gan,8.1.190? :

nerrnn
Erich K a in p e r ,
Sportredakteur

A - 8010 ;Graz.

Postfa'oh '320 • ■ ;

Lieber Herr Kamper,

Ich nehme an das Sie ,,Das Olympische 
Feuer"regelmaeesis lesen.Um aber aut sichei' zu sein,lege 
ich zwei Fotokopien,dle ueber Gretel Bergmann and Helene 
Mayer geechrieben warden,bei.

Ich selbst babe viele Einzelhaiben uber 
daa leben der Grebe Bergmann-nicht gcwuBBt.Ihhhkoaime hier 
auf Ihre Bamei'kung bezueglich Annahnie der Einladung zur 
Olympiade-Eroeffnung-1936- zurueok.Sie hatte diese zurjieok־ . 

geochickt.
Was ,,He" Mayer betrifft.sn kann man Ja 

bub ihrem Brief,dsn sie dann au8 Amerika BChickte,klar er- 
sehen,dass sie sich nicht ale juediach-deutpches Maedchen 
scindern ale Deutsche fuehlte.Ich gloube nicht,dase es eir.en 
Judan sab odnr gibt,^er aus vollen Herzen eine Lobeahynrie.ueber 
dier-0 Olyrapia ie Bchreiben konnte.Xch boabsichtige nicht, bier 
in Detuile ei«zugehen.

H-;f:e,von Zeil zu Zeit vo Ihnen zu hneren.
Hit hflTZlichcn Oruessen
IhrP.S. lions ElekjUhgarn, 

war nicht Juedin.



er zu mehreren Siegen im gemischten 
Mehrkampf.

Den zwelten Hfihepunkt seiner turne- 
rischen Laufbahn hat Alfred Flatow nach 
eigener Aussage mindestens ebenso 
hoch eingeschatzt wie die olympischen 
Ehren: den Sieg im Zwfilfkampf beim 
Deutschen Turnfest in Hamburg 1898. 
Zweiter wurde der Berliner Karl 
Schumann, der in Athen den Ringkampf 
gewonnen hatte. Bei der SchluBfeier am 
27. Juli erhielt Alfred Flatow unter brau- 
senden Gut-Hell-Rufen den Eichenkranz 
und das Diplom aus der Hand des DT- 
Vorsitzenden, der ihn zwei Jahre zuvor 
Innerlich verletzt hatte. Scharfmacher in 
der FOhrung des Turnkreises Deutsch- 
Osterreich nahmen Flatows Sieg zum 
AnlaB, abermals eln ״verjudetes“ Turnfest 
anzuprangern.

Nachdem er beim Markischen Kreis- 
turnfest 1899 zum vierten Mai als Sieger 
im Elnzelwetturnen hervorgetreten war, 
widmete sich Alfred Flatow in zunehmen- 
dem MaBe der Arbeit in der Berliner

GERATTURNEN
A LZTI I El I ZfliiMhfiit fur Kunsttumen . 
ArxlUELL , ^4^um ׳®״□ז :

Inhalt:
- Ausfuhrllche Berichterstattung 

Ober das Wettkampfgeschehen in 
Wort und Bild

- Ergebnistabellen
- fnformationen uber Methodik fur 

Trainer
- Informationen for Kampfrichter 

Bestellungen bitte schriftllch an: Prof. 
Klaus Zschunke, Dr.-WIefel-StraBe 7, 
5270 Gummersbach 1.

Der Turnverein Derne 1912 e.V. 
sucht einen

Ubungsleiter(in)
fur Trampolinturnen

Bewerbungen bitte an: Manfred 
Struwe, Auf der Wenge 127, 
4600 Dortmund 14,

Turnerschaft. 1900 Obernahm er das Amt 
des stellvertretenden Oberturnwarts. Er 
war bestrebt, sein KOnnen der Jugend zu 
vermilteln und verfaBte zu diesem Zweck 
eine Methodikdes lumens.

Ober Alfred Flatows berufliche Tfitigkeit 
sind wir nur andeutungsweise unterrlch- 
let. Die Fachrichtung seiner kaufmAn- 
nischen Ausblldung ist nicht bekannt. 
Nach eigener Aussage muBte er seine 
 -wegen der lang ״geschaftliche Stellung״
wierlgen Teilnahme an den Olympischen 
Spielen aufgeben. In den dreiBlger Jahren 
handelte er mil FahrrSdern und Ersatz- 
teilen. Er lebte mehr als drei Jahrzehnte in 
einem alien Haus in der Berliner Alexan- 
drinenstraBe, Die Wfinde seines Wohn- 
zimmers waren mit Urkunden und Krfln- 
zen geschmuckt, Hier ist er 1936 yon 
einem Berliner Journalisten interview! 
warden. Die weitere Spur verliert sich,

Das Jahr 1933 wurde auch far Alfred 
Flatow zum Schicksalsschlag. Er war soit 
46 Jahren Mitglied der Berliner Turner- 
sehaft von 1863, des grOBten Verelns der 
DT, Die FOhrung dieses Traditionsvereins 
mit seinen 5000 Mitgliedern wurde von 
innen her gesprengt. Ein ehemaliger An- 
gehtjriger der Brigade Ehrhardt, des 
rechtsradikalen Freikorps, rlef am 18. April 
 eiserne BT-Manner" zusammen, die״ 18
 unter dem Hltler-Schwur die Geschlcke״
der BT rOcksichtslos in die Hands nah- 
men, um diese einem nationalen deut- 
schen BT-FOhrer autorltatlv in die Hand zu 
geben". Die ״Elsernen" gelobten sich zu 
kampfen, ״bis der letzte jOdisch-marxisti- 
sche Mann am Boden liegt". Mil ihrer 
Schutzenhilfe gelangte ein National- 
sozialist an die Spitze des Verelns: Rupert 
Naumann, Chefredakteur der Nachrich- 
tenagentur ״Volkssport und Leibesetzie- 
hung". Als judische Amtslnhaber zum 
ROcktritt gedrangt warden, lieB man sie 
nicht sang* und klanglos gehen: dem 
scheldenden Jugendwart HC. Ladewig 
widmete man einen Ehren-Turnabend, Die 
politisch radikalen Krafte setzten sich 
durch. Zu Hitlers Geburtstag am 20. April 
veranstalteten sie eine Feier und Obermit- 
telten dem ״deutschen Fuhrer" telegra- 
flsch ihre ״ehrerbietigsten Gluck 
wQnsche". Am 1. Mai marschierten die 
Kolonnen der Turner - viele in SA Uniform 
- zum Tempelhofer Feld, um sich am ״Tag 
der nationalen Arbeit" zur nationalsozia- 
listischen Bewegung. zu bekennen.

Aber die Judenverfolgung nahm noch 
scharfere Formen an. Ohne Notigung von 
irgendeiner Seite beschlgB der Haupt- 
ausschuB der DT Anfang April in Stutt- 
gart, den ״Arier-Paragraphen" einzu- 
fuhren. Er verpflichtete die Vereine, ״alle 
judischen Mitglieder aus ihren Reihen 
auszuscheiden", auch die halbjudischen. 
Damit wurde derToleranzparagraph der 
einslmals liberalen Turnerschaft auBer 
Kraft gesetzt. Die Osterreichischen Ras- 
slsten triumphierten und sandten dem 
HauptausschuB ein Gluckwunschtele- 
gramm. Ohne eine Satzungsanderung 
durch den Deutschen Turntag abzuwar- 
ten, forderte Edmund Neuendorff, der 
neue FOhrer der DT, den Vqllzug des 
Arierparagraphen bis zum Beginn des 
Deutschen Turnfestes In Stuttgart.

Diesem lllegalen Diktat folgten die Ver- 
eine nurzogernd. Unter den 60 jOdlschen 
Mitgliedern der Berliner Turnerschaft 
waren beruhmte Turner wie Alfred Flatow, 

verdiente Turnwarte wie H. C, Ladewig, 
K. Liebenthal, K. Simon und S. Ephraim, : 
prominente Gelehrtewie Prof, Paul SlraB 
mann, Diese treuen Turnbruder vermooh 
te der Vereinsfuhrer nicht ohne weiteres 
zu opfern, da er mil Widerspruch in 
einigen Abteilungen rechnen muBte. Er 
wandte sich an Neuendorff, der inzwi- 
schen die Leitung der DT an den Retehs■ 
sportfuhrerabgetreten hatte, mil der Bit 1׳ 
um eine KompromiBIOsung, Aber der Hu- 
manlst und Historiker blieb hart, obwohl 
er Alfred Flatow und andere judische ! 
BT-Mitglieder persdnlich kannte und 
sohatzte. Daraufhin verschickte Naumani 
an die noch verbliebenen judischen Tur- J 
ner die Aufforderung zum freiwilllgen Aus 
Ir ill. So erhielt Alfred Flatow am 18. Okto- 
ber 1933 die Mitteilung: ״Es Ist mir eine 
schmerzliche Angelegenhelt, Sie heute 
bitten zu mussea aus der Berliner Turnei 
sehaft auszutreten." Da er die Vergangen . 
heit des Verelns kannte, muBte Naumann : 
elnraumen: ״Den Namen Flatow aus der : 
BT auszutilgen, geht nicht, nicht einmal i 
aus der Geschichte der DT." Die floskel- 
haft verblOmte Aufforderung muB Alfred 
Flatow lief getroffen haben, Er fOgte sich ■ 
In das Unvermeidllche, erklftrte seinen 
Austritt und fiigte hinzu: ״Ober meine 
eigenen Gedanken und Empfindungen 
bitte ich schwelgen zu dOrfen."

Mit dem AusschluB wurde Alfred Flatov 
der wertvollste Inhalt seines Lebens 
genommen. Nach 4GJfthrlger Mitglied- 
sehaft sail er sich nicht imstande, sich 
einem judischen Turnverein anzuschlle- 
Ben. Er zog ein Dasein in der Einsamkeit 
vor.

Aus den im Bundesarchlv vorliegender, 
Dokumenten ist der gesamte Vorgang so 
elndeutig zu rekonstruieren, daB sich die 
Frage nach der Verantwortung fast er- ,■ 
ubrlgt, Esllegt klar zutage, daB die I uh- ‘ 
rung der Deutschen Turnerschaft ohne t 
zwingende Notwendigkeit die Durchset- ' 
zung des ״Arierparagraphen" in seiner > 
schartsten Form angeordnet hat. Nach 
der VerkOndung der NOrnberger ״Rassen■ 
gesetze" erwies sich der rlgorose Aus- 
schluB von Halbjuden sugar als gesetz- 
widrlg, so daB die Rechtsabteilung des 
Reichsbundes fur Leibesubungen die i 
Entscheldung des Hauptausschusses de 
DT for ungOltig erklfiren muBte. Wie das 
Beispiel der Berliner Turnerschaft zeigt, 
hat sich die DT-Fuhrung rucksichtslos 
uber die Vorbehalte einzelner Vereine hin■ 
weggesetzt.

Die der Turnerschaft angehorenden 
judischen Burger dachten und fuhlten : 
national, Ihre Verbannung aus der Turner-■ 
sehaft war der erste Schritt zur totalen ! 
Diskriminierung. Mit der Zugehorigkeit zur ; 
turnerischen Gemeinschaft verloren sie ■ 
die Bindung an die Gesellschaft, Die 
 : Idealisten" in der DT-Fuhrung meinten״
das Prinzlp volkischer ״Reinigung" durch-! 
setzen zu mussen. Damit beschleunigten 1 
sie nolens volens ein Verhangnls, das im ; 
Holocaust enden sollte. i

Alfred Flatow war ein Fall unter Tausen-; ' 
den, aber ihm kommt symbolische Be- ; 
deutung zu. Wir wissen nicht, wann er I 
den Weg in die Deportation antreten ן 
muBte. Wir kennen nur das Datum und dis 
Statte seines gewaltsamen Todes: am i 
28. Dezember 1942 im Konzentrations- ' 
lager Theresienstadt, j

Prof, Dr. Hajo Berneti



und Frust. Ein Bilder-LeseBuch. Hrsg.: 
E. Lienen u.a. Reinbek: Rowohlt Ta• , 
schenbuch 1985,
— : Die Rolle des Sports be] den Kriegs-
vorbereitungen des nationalsozialisti- 
schen Deutschlands, In: Sportier filr den 
Frieden. Argumente und Dokumente fur 
eine sportpolitische BewuBtsainsbildung., 
Hrsg■: S. Guldenpfenning; H, Meyer. . 
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MENZE, Clemens; Zur Einfuhrung In 
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3 Binde. Hrsg.: Carl-DIem-lnstltute.V. 
an der Dt, Sporthochsch, Koln. St. Augu- 
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TEICHLER, HansJoachim: Berlin 1936
— Eln Sieg der NS-Propagapda? Instltu-

delta, 1st nicht bekannt, Dort wurde er 
1887 Mitglled der Berliner Turnerschaft^ 
der er bis 1933 angehorte,1890׳ legte 
Alfred Flatow die Turnlehrerpriifung ab^ 
Damals war er der jungste Turnlehrer' "׳‘״ ' 
Deutscfilands, aber er hat diosen Baruf nie 
ausgeiibt. Aufgrund seiner Schulblldung ־ 
diante er als freiwilliger ״Einjahriger" von 

. 1893 bis 1894 beim 66. PreuBischen ' ; ,
Infanterie-Regiment in Magdeburg.?'®r׳'j' 
 begann Alfred Flatow seine 1 י 1894‘ ■1
Laufbahn als Wettkampfturner. Beim 
Deutschen Turnfest in Breslau belegte erJ 
im Einzelwettumen den 19. Platz'.
Rande des Festes wurde eine antisemiti-" 
sche Kundgebung veranstaltef, die sich

ner im Einzelkampf am Barren, Jedar 
durfte innerhalb von zwel Minuten eine 

. belleblga Obung vorfuhren, ״,Als Sieger 
wlrd erklart der hervorragende deutsche 
Turner Flatow", hieB es Im amtlichen
Bericht. Abermals wurde die deutsche 
Flagge gehlBt und von den Zuschauem
mit BelfalJ gegrilfit. Wenige Stunden spa• 
ter trat Mannschaftefuhrer Fritz Hofmann 
zum Entscheidungslauf uber 100 Meter 
an, in dem er von dem Amerikaner Burke . 
knapp geschlagen wurde. י ׳ ,י  

 Wenn man von dem Alleingang der י
deutschen Mannschaft am Reck absleht, 
wurde Alfred Flatow also doppelter

gegen die ״Verjudung" derTurnerschaft11
Olympiasieger, ausgezeichnet mit Medail-

s len und Lorbeorzweigen aus dem heiligen
Hain von Olympia, Den deutschen Sis-

tionen, Methoden und Ziele der Olympia• 
propaganda Berlin 1936, In; Stadion, 
Koln/Leiden, 2 (1976). ” ■ ' ׳
— : Die internatlonalen Sportbeziehun־',
gen des Deutschen Reiches von 1933— ' 
1939 im Spannungsfeld von Frieden und 
Krieg, In.׳ Sportier filr don Frieden, Argu-
monte und Dokumente fur eine sportpo- 'י
litische BewuEtseinsbildung. Hrsg.: S

Rugenstein 1983. '

Als die Deutsche Turnerschaft 1895 
zum Itallenischen Bundesturnfest elngela- 
den wurde, delegierte sie eine Berliner , 
Auswahlmannschaft, der'auch Alfred 
Flatow angehorte. Die siebzigkdpfige ,־V’>

gern wurde eine welfare Ehrung zuteil, 
indem die Grlechlsche Turnerschaft sie zu :

' Ehrenmitgliedern ernannte.
Da die Deutsche Turnerschaft die Jun*

' ge olympische Bewegung mit Verachtung 
strafte und die Erfolge der ״wilden Rie-Mannschaft reiste mit Untorstiitzung der 

' PreuBischen Regierung nach Rom, wo die 
deutschen Turner ihre Oberlegenheit an 

, Kraft und Eleganz demonstrierten. Alfred 
Flatow wurde 2. Sieger Im Zwfllfkampf,'” 
Da man seine schriftttellerischen Fiiliig- ‘ 
keiten fruh erkannte, erhielt er von einer"’ 
groBeh Berliner Zeitung doh Auftrag, uber 
das Bundesturnfest in Rom zu berlchten.‘

Mit den ersten Olympischen Splelen J ■׳ 
derNeuzeitim Jahre 1896erreichte Al-•; : 
fred Flatows tumerische Karriere einen 
Hohepunkt. Da die Deutsche Turner- •/V״.; 
schaft nicht gewillt war, sich offiziell zu -* 
beteiligen, ergriff Dr. Willibald Gebhardt, 
der Schriftfuhrer des deuttchen Komitees, 
die Initiative.' Er ludTO Berliner Turner. - 
elni'die sich Im Friihjahr der Offentlich- ־* 
kelt vorstellten und Im Kroll-Saal auBer-'^ 
ordentliche Leistungen an Reck und Bar-' 
ren boteri. Zu der Riege gehorte auch y ־1־' ’ 
Felix Flatow, der mit Alfred allerdings 
nicht verwandt war. Da die Berliner nicht 
die DT reprasentieren konnten' traten sio 
in Athen als ״deutsche Turner" auf, Die11

j

— : 1936 — ein olympisches Trauma. Als' 
die Splele Ihre Unschuld verloren. In: t/. 
Sport und Olympische Spiele. Hrsg.:
M, Blddorn. Reinbek: Rowohlt Taschen-

fi

ן

ri׳

f

ge" varschwieg, wurdo den heimkehren•
den Siegern koin groBer Empfang zuteil, ־ 
Alfred Flatows Siegesfreude wurde ge- ׳ ■

; triibt, als der DT-Vorsitzende Dr. Ferdi- 
nand Goetz es fur richtig hielt, einem

L' ;,gewissen Flatau" offentlich vorzuwer- 
fen, In Athen als ״Konfektionir" Ge• ,, 
schafte zu machen. Unterstutzt vom Eln*

■ spruch das Brandenburger Turntages und ; 
von einem namhaften JQdischen Burger 
trat Flatow dieser Verleumdung mit der ;• 
Versicherung entgegen, nlemals im Textil- j 
geschaft tatig gewesen zu seln. Der anti• 
jiidisch eingestellta Turnkrais Deutsch• ' 
Osterrelch interpretierte die Auslassungen 
des Vorsitzenden als offensichtllchan . > 
Antisemitlsmus.1; ‘' ‘ ׳

Alfred Flatow war nicht nur als Gerit- A
turner, sondern auch all ,,Volksturnor"

er-
erfolgreich. 1895 lief er die 200 Meter in i, 
25 Sekunden, und als DreiBigjfhriger ־'׳ :
erreichte er 1,70 m Im Hochsprung, So

if■

Von Prof. Dr. Hajo Burnett

namhaftesten deutschen

m die Jahrhundertwande י' 

war Alfred Flatow elner derA'

Verantwortung lag be) Fritz Hofmann,'•׳*״ 
Turnfestsieger und mehrfacher Deutscher . 
Meister uber 100 Yard*.^6#״^

Am 28. Marz 1896 begannen im neu^ 
errichteten Panathenaischen Stadion die ■־'. 
Turnwettkarhpfe an Reck und Barren, Im ׳ 
Vergleich mit der griechlschen Riege ur- '■ 
wiesen sich die 10 Berliner als die uberle-‘-

Turner. Seine tumerischen Erfolge und 
Verdienste sind uberliefart, aber von sei 
nem Privatleben wissen wlr wenig.

Alfred Flatow wurde am 3, Oktober
1869 in Danzig geboren. Sejt seinem

genen Barrenturner. Indent man die deut- 
sche Mannschaft zum Sieger erklirte,1'־- 
wurde unter Belfall die Reichsflagge ge־-' 
hlBt. Alfred Flatow hatte seine ante 

, Olymplamedaille gewonnen. Bei dem

8, Lebensjahr war er aktiver Turner In 
einem Verein der Deutschen Turner*
schaft. Warum er als Achtzehnjahriger 
Danzig verlleB und nach Berlin uborsie•

nachfolgenden Reckturnen blieb die deut- 
sche Vertratung ohne Gegnan Sie zeigte ” 
wiederum ausgezeichneta Leistungen und 

^,-Am 29, Marz betoHlgten sich 18 Tur י‘"
wurde zum Sieger ausgeriifen?’■’'' '

ALkam er zu mehreren Siegen irri gornischten _ 
'Mehrkampf. ‘ ;

Den zweiton Hohepunkt seiner turne• 
rischen Laufbahn hat Alfred Flatow nach ■;
eigener Aussage mlndestens ebenso hoch 
eingeschatzt wie die olympischen Ehren:
den Sieg Im Zwolfkampf beim Deutschen :
Turnfest in Hamburg 1898, Zweiter wur• .A 

1 de der Berliner Karl Schumann, der in ,
Athen den Rlngkampf gewonnen hatte.' : 

' Bei der SchluBfeier am 27. Juli erhielt ;׳׳
Alfred Flatow unter brausenden Gut-Heil- 
Rufen den Eichenkranz und das Diplom ’
aus der Hand des DT*Vorsitzenden, der j 
ihn zwei Jahre zuvor innerlich verletzt

 hatte. Scharfmaaher in der Fuhrung desז ׳.
Turnkrelsos Deutsch-Osterralch nahmen 
Flatows Sieg zum AnlaB, abermals ein ׳ 
'■ .verjudetes" Turnfest anzuprangern״

Nachdem er beim Markischen Kreis•'

"V- J
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lovaniensia

Wijsbegeerte
On 10 december 1986 nam prof. Herman De 
Dli6 ״‘־ .l 33 ״ ־־  i33r|lla38'nl°r.m3T en 

siebijeenkomst van de Internationale werkg o p 
"Soinoza In de 17e en de 20e Eeuw van de 
Erasrnusuniversiteit Rotterdam. Hlj hield ״n 18־ 
S voor de werkgroiP getit.id Naturalitme en 

politick.

Geslaagd internationaal 
seminarie over

‘Teaching methods in 
sport history’
Van S tot 8 decernber 1986 had aan 
het Leuvense I.L.O. een internationaal 
seminarie plaats van de International 
Association for the History of Physical 
Education and Sport (HISPA). Dank ztj 
de medewerking van het N.F.W.O., het 
Leuvense I.L.O. alsook de LOnnstitu- 
ten van de R.U.G.. de U.C.l. en , 
V.U.B., beantwoordden 15 buitenland- 
se deelnemers de uitnodiging van HIS- 
PA-voorzitter prof. R. Renson, gewoon 
hoogleraar aan de K.U.Leuven.

Naast de zittlngen van de HISPA-raad 
werd in vier subsessies het hoofdthe- 

ma doorgelicht.

De sessie over ‘Didactics of sports his* 
tory' werd ingeleid door R. Park (Ber■ 
keley, Calif.) met een lezing over Facts

denis in Italic.
In de tweede sessie, gewijd aan The 
sports museum as a teaching tool 
sprak M. Lammer (Sporthochschule 
Mln) 'Zum Stand der Vorarbeitenfur 
das Deutsche Sportmuseurn in Koln 
Verder waren er aansluitende lezingen 
door R. Renson ( I.L.O., K.U.Leuven) 
cnW. Dufour (H.I.L.O.K., V.U.B.).

Het thema 'Archives and heuristics' 
werd geopend door D. Brailsford 

(Bromsgrove) met ,Eighteenth century 
newspaper as sport archives en werd 
verder vanuit de praxis belicht door A. 
Hanak (Maccabiah, Tel Aviv) en J. Lin- 
droth (Nat. Archiv., Stockholm).
De 'Historiography 01 sport'-sessie:had 

' Dr. J. Riordan (Un. of Bradford) als 
keynoter met ‘Soviet sports historio- 
graphy׳. A. Kruger (Gottingen), en H.

lijk een overalcht van ..
historiografie-situatie en van de ethy■ 
mologie als onderzoeksmethode in de 

sportgeschiedenis. ,
Tenslotte weze vermeld dat het korte 
werkbezoek van Sint-Niklaas aan het 
seminarie niet onopgemerkt voorbij 

; ging.

•

Dr Raymond Mackin gaf op uitnodiging van da 
FMUltek van Wijsbegeerte en L.tteren van de 
Staatsuniversiteit van Lissabon van 23 novam- 
ber tot 6 december 1986 gastcurwssen in 4 unn 
verfiteiten van Portugal. In de Picul ״־ten van 
wiishaaeerte en Litteren van di 2 Univerwt.1• 
ten van Lisbon (Staatsuniversiteit en Katholie• 
ke UniverBit.it). in van daze van Porto en tom 
bra, g«f hlj taikans 2 gastcursuaMn H«w 
de Gand dint !'horizon da la pensie medievele. 
1, Pnhentition de sa vie. de £

quelques unes de ses options philosophiQu _ 
ractmuet. 2. One option typiqut dHtnn de 

Gand: le but de la vie humame «t laMltatf de 
I'homme dint sa philosophy (26 •n 27 novem- st. .>־־״ ז״״;•:*״׳  Wijsbegeerte en Lettercn van de Staatsumvirsi״ . 
tail van Porto gaf hlj aan postgraduate ״r 
van 3 uren over: 1. Henri de Gand, ami at cnti- 
que d'Avicenne, 2. Henri de Gand, d-fenswr e 

graphy'. a. fVUger (U״״״.B ״־1 ״« ■ la libertt humaine <25 november 1986)1״ deFa_ 
Gillmeister (Bonn) gaven r־sp־ctl־v־■ ! J 5j“’7u'.ub״־ »l Mi ■»״ «»><•

■ de DOM ־Port- * **״ע«»- ׳•״  I*״״ <* 
que des ouvragw mMiivaux Mlt^s au^°^
Age au moyen d'un exemplar universitnre diviit 

en piicet (2 december 1986).

*

Professor Samuel I Jssiling heeft op e»n symposi• 
urn over ״SubjectiVrteit en Geschiedanis aan de 
Katholieke Universlt.lt Brabant te I !'burn op 4 
december 1986 een lezing gehouden over Hei• 
dagger en de getchiedenia.

v

,

Rechtsgeleerdheid

in het kader ven •an studiedag
door de Vereniging voor Familie■ an jeugdrtcht 
Sets them.‘Hit E.V.RM enh.tP״^ 
fjmiliB- in jeugdrecht in Nederland en Belgii .

Iconomische en Toegepaste 
Economische Wetenschappen
op 15 en 16 dtcember 1986 nam M. Goovaarts 
(DTEW) deel aan de NFWO contactgroap Aetna-

■ Daza rubriek ״Lovaniensia״ wordt, zoals 
steeds, samengesteld nit spontjan door de be- 
trokkenen zelf ingezonden mededelingeiו.
Elk lid van het academisch en weten“^ ־ 
lijk personeel tan T.ijn activiteiten medade~ 
aan de Ridactie voor publikatie in «Lovamen■

UniverBit.it
Universlt.lt
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1^.w. '־4׳ <?\-JPS;amt3. Oklober 1869 zu Danzig,-•; '
lw .:׳■■• . ,_. lcbt seit 1876 in Berlin und ist ’.' 

seit seinem achten Jahre■ Mit- 
glieddcr״BerllnerTurnerschafl‘<־.■״. 
1SS9 erhielt er auf dem Deutschen’-^ 
Turnfest zu Miinchen elno ehren-vz 
vollo ErwUhnung; auf dem'Bros->'.׳. 
lauer Deutschen Turnrest war er '’,’ ־.
19. Sieger; 1S95 zweiler Sieger -׳ 
beim. -italienlschen . Bundesturh-

■----- ber . den/,־> 1896<--------------.
.Olympischen{Spielen; Ih'־ Allien'. - 
.erster. Sieger im Barrenlurnen׳, 
und ; zweiler!1 im"•. Rocltlurnen׳־״r״~׳• 
Beim IX. Deutschen Turnfest ln>--,e;.; 
Hamburg wurde er, 1893 ‘erster/•■• 
Sieger/; desglelchen •׳Im: Marld-S-!£ 

£schen: Kreisturnfesti zui Gub'on’V
--------------- --- -------------- ■-*־־■־ ־־ " ' •■־■ ’־£־ $
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gchen Arties, dessen Frau ״arfsch״ war. Van 
TschaODer und Osten schrieb ihr berehs Im 
September 1835 nach Kaiiioraien, wo sie sell 
1932 studierte, dal er sle als Mitglied der 
deutschen Auswahtaaansehaft betraehte, Als 
hinreichende QuaJHikaUgn erkannie er die 
US־Meister®chart in fenem Jahr as. Die Offen- 
bacherin war zuvor mehrtache Deutsche Mei- 
stertn, zweimrilge Weltmeisterin und 1921 als 
iljahrige Olymplolegerta In Amsterdam ge- 
wesen,

Der JQdische Sport i&des lehnt bis heuie fede 
Ideatifikatioa alt der *Wooden He* ab, weU sie 

sich nicht zum 
Judentum be- 
kasnte, Ihre 
Mutter wU gar 
affentiich er־ 
kllrt baben, He- 
leno Mayer sei 
aus einer ״Ver־ 
bindung mit eb 
nem Deutschen 
eatetaadea Und 
somit retaras־ 
sig״, Die Fechte* 
ria gewann in 
Berlin die Sil- 
bermedaiile hin- 
ter der usgari- 
schen JQdin 
Ilana Elek und 
vor der Ssterrei- 
chlschen JQdin

Ellen Freis und entbot bei dor Slegerehrung is 
Olymplastadjoa den HiilergruB, Ojahrig start 
sie Im Oktober 1953 an Krebs, ein Jahr nacb 
threr Rflekkehr aus KaiEorniea nach Deutsch* 
jafli

Anders rig Im Fall Mayer wollte von 
Tichammer und Osten Rudi Bail des Arier«

.־ ■:׳: *־ ־7׳,־׳-' -־■'־ -־ ־, •  V■ : ■ :■- ־—ך־''.

 J‘ ■'?*־
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,la seine® Mub io Chisago slnd Judes aueh 
Itfhi eriaubt״ Fttr die Vertreter der jfidischeo 
■pnrtverMade in DeuUchJaad. die etch Im 
ommer 1934 rail elnigen Hoffnungen Im •Hotel 
:ilaerhof* eiagefundefi batten, waren diese 
Vone von Avery Brundage wie e|n Schlag ins 
jeslchL Der spltere iangflhrige PrSsident des 
steraaUonaiefl Olymplichen Komiteas (IOC) 
#ar als US-amerikanischer Beaultragter aafih 
lerHn geschickt warden, urn die Situation der 
uden in Deutschland zu prufen, In den USA 
aehrtea sieb die Rule,, wegen der Rassendis- 

 in ״ NazhOlympics1936־ jiminlerungen die־
jamisch'PartenUrchen und Berlin zu baykat- 
ieren, dooh Brundage zerstreute die Bedenken 
tu einem grofien Teu. Sr haUe festgosteilt, dafl 
lea deutschen Judea ein interaer Sportbetrieb 
 estattet war, und das reichte Ihm, Der Weg׳
ur die grdSte Propagandaschau Im aatiogaho־ 
;idistisehea Deutschland und zugleich den 
iislang ichlimmsten MlBbraych des Sports war 
laaitgeebneL
JHentliche Schlknnen elngeschranki

Zumindest waren die Nazis gerwungen, slch 
*or und wlhrend der Splele als ,gute Gastgeber״ 
u prlsentleren, Die SffenUicben ScWkanea 
 ־egen die Judea wurden vcrtbergebend eln׳
ieschrlnkL Der Prlsident des OrganlsatioM- 
iotniiees der Olympischen Splele, Theodor 
,ewaldJ der selbst ein Hribjude war und 1931 
iuf Druck der Naris das JOG verlieB, verkfln- 
lete 1934 aid einer IOC*Taguag In Wks, •daB 
udiscbe Sportier bei den Berliner Spielen 
!enauso gerngesshene Gists seh warden wie 
die anderen״״ Auch zuw dauischen Team 
iollien Judea geh&ren, wean sie sich qualifi־ 
:ieren konntea, Zwei sUrtelen am Ende 
*irklicb: der Berliner EishwkeyspJeler Rudi 
3fdl und die Offenbacher Ferttetin Kelene 
Mayer, Einer anderen, der Hochspringerfn

’* ’י? ! י'”

Helene Mayer

Olympische Heuchelei mit judischeri Sportlern
,Vie 1936 das Ausland fetauseht mirde — Jaenecke attackierte Nazifuhrer — Rudi Ball iiberlebte in Berlin 

deaa IBM lersWrte ala Feuer, vefmuUlch voa 
eiaem Kiubmitglied !etegt, die mclitea der 
Uaterlagen,

Nach den Krieg geberte Beil «i deoea, die 
dea Bishockeybetrieb Wieder la Qaag brachtea. 
Ia elaen Holrpsvilloa aa der TbSrlnger AUee 
tronnelte tr Spieler suaasiea, die als Sport■ 
gruppe Elchkamp — geaaaat .Die Elchkateri 
- den Pueit Materberfajtea. Kura each der 
Wabruagsrefem aog Ball ru seises ,auvor 
ausgewaaderten Brdaera Heinz and Gerhard 
each Johannesburg, wo er I07S in Alter voa 
64 Jahrea start!, Ia dea JClubBachriehwa des 
BerUaer SshlitUehuh.Club1 ersehlea else To. 
desaaMlge.

2wel Belsplele dalOr. wie aoeh wlhread der 
Splele aul teilweUe IrrlUereade Welie htater 
dea Kutaea takUert wurda. sollea Wer aur 
kun erwJhot warden, Zu dea von Organise. 
tlonskomUee elngeladeaaa Bhreag&aten gehbr- 
tea auch die fadlschen Cousins Allred uad 
Oustav Felix Flatow, 1096 Tumolymplaslejer 
la Athea, Oustav Felix wurde das Voa Lewaid 
uatenelctaete Schrelben Mger aach Hollaad 
geschlekL wohia er 1833 ausgewandert war,

Fur die US.amerikaalsthe 4 X 100 m-Slalfel 
waren luaiehst folgeada vier Uufw vergese• 
hem Glieknaa, Stoller, Draper uad Wykoil. 
Elnea Tag vor dem entea Vorlaul wurde jedoeh 
dea beldea erstgeaMntea (den elnrlgea Juden 
In UlchtotMeUkleam der USA) von ihrem 
Trainer mUgeteilk daB an ihrer SteUc Owens 
uad MeteaBe lau/ea solltea, well angebllch die 
Deutschen tier elne bisher versteckt gehalteae 
Juperstallei• verfagtem Das naehe den Elnsati 
der beaten Sprinter erforderlkh, Die USA 
gewaanen alt 1,3 Sekunden Vorspruag vor 
ltalien. die Deutschen warden aur wegen der 
bisqualillkaUon der NiederlJnder Dritte, Ate 
Gllckmaa sich vor weaigen Jahrea in Berlin 
auftlelL hatte er elae andere Begrtndung (Jr 
sgiflg Uad Stollers sAusboolUBg*, ״Uascre Fuuk^ 
iloaire wUtea Hitler alcht provotiwen״, 
raelnte er la eiaom Intervkw. All class dor 
Dfahiriehef Annate er elsefi bekaftfiton Namt&i 
Avery Bruadage, Dletasr Wendt

T1קA5pfiCA^<IS*Tlpן^s^bMrrEErtRזפEBigtrMPIAB£,

' OLXMriSCUtnStECtllBEnSfltUVOB A׳J4 ”1 יי
HI intir.KCAST K> DEK VOM t. BlS IS.AUCC5T IS BEHL1B , .
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Ab Jude 1936 Ehrengart In ■ 
Berlin: OrfafibnUoajchel 
Theodor Lewrid uater ־ ־  . 
zeldmHe die Elnhdung an 
GuaUv Felix Flaiow, der 
1W6 U Athea cbier der 
erslea deaUrten Olympia־ 
sieger wurde und 1933 bcl 
der Machlergrelhing der 
Nazli nach Rotterdam 
emifrlerU, Em bhher־ noA 
nle verSHenUlchles Doku־ 
menL

Fas! Ferna rflf SpertBeacHebU .
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paragraphea opfero, Der BlshockeysWratr, eia 
Hribjude, war mit dem BerUaer SchhtUchuh^ 
Club mehrfach Dcut^her uad mlt der Natio־ 
fialmaaosriirit 1930 Europaffirister gewerden, 
Aa der Vortareituag Mr Ggrmbch-Partenkir־ 
chcH durfte er ]edoch zun&chst nicht teiloeh- 
men. Erst als rich seine MlUpiehr, besonden 
MaanscbritsfOhrer Erich R&mer und dai da־ 
maUge Borlifigr Sportldol Gustav Jaenecke, 
ohao Rucksicht auf dis eigene {Carriers (Or Bali 
einstWea, gaten dis SportlOhrer oacL Der 
StOrmer kshrte aus Itriiea zurtick, wo w zwri 
Jabra fur die berthmtea •Rolen Teufel* in 
Mailand gesplelt hatte, uad gehdrte Im Gar־ 
mhch־Partenklrchea zu den Bestea selaer 
MaanscbdL

Dis Gestapo kam nicht
Diese wghrllch nicht riitlgUcbe Form der 

SoUdaritlt war aber aueh naeh dea Spielen filcht 
zu Ends. Rudi BaU spielta BOch bls 1940 Ia der 
erstea Masnscbrit des SehUtiachuh.Qubg, was 
er in erster Unle seinem beiten Freund 
Jaenecke zu verdanken hatte. Def heute 
BSjihrige R0U Brand, der 1939 ebeafrils In die 
Manasehrit kam, erinnert rich: •Da gab es else 
Sltzuag ha Water 1939/40 ta ,Hotel Belief, 
■n der auch GSrifig teUgenonisen hat* Der 
Jaenecke hat so gegen die aaweseudea Sport• 
fdhret vom Leder geiog ea, daB wir rile dachten, 
die Gestapo holt uns am nlchsten Morgen ab. 
Die Gestapo kam olehL Rudi Bril durfte 
welterspielem Brand zufolge Qberiebte Ball dea 
Krieg als freief Mana ia BerUrn Gegen Ende 
des Krieges wurde er In die .Organisation Todt 
einberufen, dlente In elser Bsukompaaie, la der 
Qub־Zeltung taucht seis Name aoch eUmal ta 
Dezember 1941 auf - er ■pieite mil Jaenecke 
as Bahshof Gesuadbninnen la der FuBball* 
manaschah seines Vertins, Diese Ausgabe ht 
zugieirt die JQngsie, die den Krieg aberdauerte,

PORT Nt 13 IGB/SBni W

Sie gtagea als Sporttameradea durrh dick und dtani Gustav Jaenecke und Rudi BaU (swelter 
uad’driller voa hata). Wie bier aach einem Tumiertieg ia Brighton zum Waeiwedad 
1928/29 felertea «ie mit dem BerUner SchiltUchuh־aub uad der Elrta^eyaaUBBrirnarw^Wt 
grofle Erfoiga, Dm Ido! Juftav* Jaenecke Uefl «1A auch von den Nariitlhrern night 
eLuchuchtera. ab dem Hribjuden Ball eln Jahrzehnt ■pater die sportliche BetaUguag vertolen 
warden ■oUte, . *®8 ’**״

Gfetd Befgmana, vcrwehfle man die fell־ 
riahrtip, obwohi sle die sportEdmu Aalsrdertia- 
gea erfflUt hatte.

Gretel Bergnaan geWrtc wr deutschea 
geTBmarmschaft, aus dcrea Kreis fewglb die 
drri Btstea U einer DisdpUfi asolnlert werden 
solltem Als Mitglied des jfldischen Sportvereini 
CrhfM Stuttgart״ ihr Hrisatverem 
hatte »ie IBM ausgeschloMep » swaag lie 
Ende Juul IBM vor deutschen Verhandsolliilel. 
Ian 1,60 a Each. Aul dlwer Make stand der 
deuuche Rekord. An den Deaucheii Meister, 
uh alien koMte □™tri Bergraana nicht tellneh. 
nea, da sie alcht Mitglied else! deutschen 
Sportverbandes seta durfte. Dennoch schicn 
Ihrer Nomlnierung nlehta la Wage xu itehen, 
dean be! den TlielktapJen Oberguorten aur die 
jaelertn Blfrtede Kaua und die Breaertn Dora 
Ratjen l.M tn.
Gretel Bergmann ,1u unbertandig“

Doch ׳ds die US-anlerikmlseha Olympia• 
tnannschall und andere Teams aus Uhersee 
bereita per Schill unterwegs Meh Burepa waren, 
handeiten die Naris, Nur ta Hochsprung der 
Frauen und in elaem aehwettbewerb wurde ata 
die mBgllche Meldung voa tael Surtern unit 
Mduicht ata die abergro&e Beteillgung aus 
dem Ausland’ verrichtoL Die Absage erhlelt 
Gretel Bergmann schrilUich vom Relchssport. 
IQhrer von Tsehsminef uad Osten .wegea zu 
unbestlndiger Utstungen'. Den Brief war eine 
Freikarte run Zuschauen btagefdgt, die voa der 
enttluschtea Hochsprtageria konmentarlos xu. 
rdckges^ickt wurde. Die olympische Goidme- 
dailie gewaaa die ungarische JOdia Ibolya K, 
Cslk, Gretel Bergmann giag la die USA und 
lebl nosh heute In New York,

Die wUlbiiadin־ der Natloaalsojiah'stea bei 
den Olympischen Sommenplelen war die 
Fechterin Helene Mayer, Toehter nines jOdt■


