


' '

: •

Biblioteka Gl. AWF w Krakowie





n w., 
xy CO Z2ŚSJ.4Z.

33ł8O



rt und Spiel

Leichtathletik
von

Kurt Doerry
Chefredakteur der Zeitschriften,,Sport im Bild“ und ,,Sport im Wort“

Mit Beitragen von

Carl Diem, Berlin
I. Vorsitzender der Deutschen Sport-Behorde fiir Athletik 

und
Johannes Runge, Braunschweig

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage

Mit 57 Abbildungen

Leipzig - Berlin - Frankfurt a. M. - Paris
Grethlein & Co.



Alle Rechte von der Yerlagsbuchhandlung vorbehalten

Spamersche Buchdruckerei in Leipzig



Inhaltsverzeichnis.
Seite 

Vorwort zur ersten Auflage.............................................. i
Vorwort zur zweiten Auflage.............................................. 2

1. Die Entwicklung der Leichtathletik in Deutschland 4 
Die Geschichte der „Deutschen Sport-Behórde fur

Athletil<“.................................................................... 9
2. Der gesundheitliche Wert der Athletik.................... 15
3. Die Arten der Leichtathletik . ............................. 18
4. Training und Diat....................................................... 20
5. Das Laufen iiber kurze Strecken (100—400 m) . . 30
6. Das Hiirdenlaufen....................................................... 46
7. Das Laufen iiber mittlere und lange Strecken. Von

Joh. Runge, Braunschweig..................................... 56
8. Das Gehen ...   68
9. Das Springen................................................................ 76

a) Der Hochsprung mit Anlauf...................... , . . 77
b) Der Hochsprung aus dem Stand........................... 83
c) Der Weitsprung mit Anlauf..................................... 86
d) Der Weitsprung aus dem Stand............................ 90
e) Der Stabhochsprung.................................................. 91

10. Hammerwerfen..................................................  99
11. KugelstoBen und Kugelwerfen..........................................104
12. Das Diskuswerfen............................................................iii
13. Die Veranstaltung von Wettkampfen. Von Carl Diem 117

Wahl der Veranstaltung..............................................119
Programm.....................................................................122
Heranziehung von Teilnehmern................................ 125
Propaganda............................................. 126
Anlage des Sportplatzes..............................................128
Renngericht.....................................................................130
SchluB..............................................................................130

Statistisches..............................................................................131
Anzeigen..................................................................................164





Yorwort zur ersten Auflage.

Seit Jahren habe ich die Absicht gehabt, ein Handbuch 
iiber leichte Athletik zu schreiben, aber dieser Plan nahm 
erst feste Gestalt an, ais der Verlag, der dieses Buch heute 
den Freunden der Athletik darbietet, mit dem Ersuchen 
an mich herantrat, meine in zehnjahriger aktiver Sport- 
tatigkeit gewonnenen Erfahrungen in Form eines Buches 
zusammenzufassen.

Wenn das vorliegende Werk nun auch nicht ganz das 
von mir Gewollte erreicht — ich habe mir Raummangels 
wegen mancherlei Beschrankungen auferlegen und mich 
haufig kiirzer fassen miissen, ais es mir angenehm war — 
so hoffe ich doch, dafi es allen, die sich der Athletik widmen 
oder zu widmen gedenken, von Nutzen sein wird.

Allerdings, zum Meister in der Athletik wird es nieman- 
den machen; das geschriebene Wort soli ja auch nur die 
Praxis erganzen, und aus der Praxis lernt man mehr ais 
aus zehn Buchern. Trotzdem wird dieses Buch, da es bis- 
her das einzige seiner Art in Deutschland ist, hoffentlich 
eine oft empfundene Lucke ausfullen. Ich habe mich be- 
miiht, nur das Wichtigste in den Kreis meiner Betrach- 
tungen zu ziehen; manches Unwichtige wird man daher 
vergeblich suchen. Der ausfuhrliche Anhang iiber die Re- 
kords des Auslandes wird den Leser datur jedoch entschadi- 
geri7 zumal derartige Zusammenstellungen bisher selbst in 
der Fachpresse noch nicht verbffentlicht worden sind.

Bevor ich diese einleitenden Worte schlieBe, mbchte ich 
noch einigen Herren, die mich durch Lieferung von Materiał 
in meiner Arbeit unterstiitzten, meinen besten Dank sagen. 
Es sind dies die Herren: Georg Demmler und Carl Diem, 
Berlin; Johannes Runge, Braunschweig; M. D. Albala, 
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Wien; S. Schwarz, Budapest; Obergerichtsrat Johan Ludvig 
Nathansen, Kopenhagen, Vorsitzender des „Dansk Athletik 
Fórbund", und Monsieur Henry Plommet, Generalsekretar 
der „Union des societes francaises de Sports Athletiques“, 
Paris.

Berlin, Juni 1904.
Kurt Doerry.

Vorwort zur zweiten Auflage.

Sechs Jahre sind vergangen, seitdem die erste Auflage 
dieses kleinen Buches ihren Weg unter die Freunde der 
Leichtathletik angetreten hat. Die beifallige Aufnahme die 
das Buch gefunden hat, zeigte mir, dafl ein Bediirfnis datur 
vorlag, einen Fuhrer zu schaffen fur die verschiedenen 
Zweige der Leichtathletik, die damals im Begriff war, sich 
aus ihren ersten schiichternen Anfangen heraus zu einem 
Sport zu entwickeln, dessen Anhanger, zu vielen Tausenden 
zahlend, sich iiber ganz Deutschland verbreiteten und heute 
iiberall zu finden sind, wo frische Tatkraft sich in frohen 
jugendlichen Spielen auflert und das Bediirfnis weckt, die 
Krafte und die Gewandtheit des Kórpers im schnellen Laufe, 
im kiihnen Sprunge und im kunstvollen Wurf mit Speer, 
Kugel und Diskus zu erproben.

Das halbe Dezennium, das uns heute von jener Zeit 
trennt, hat uns auf dem Gebiete der Leichtathletik zu einer 
ungeahnten Entwicklung gebracht. Der Sport, dem diese 
Blatter gewidmet sind, ist einer der beliebtesten der deut- 
schen Jugend geworden; die Bestleistungen der deutschen 
Meister in der Leichtathletik stehen im allgemeinen nur 
noch wenig hinter denen des Auslandes zuriick, und selbst 
in auslandischen Meisterschaften haben deutsche Athleten 
wiederholt Siege errungen. So darf man denn mit Genug- 
tuung auf die Errungenschalten der letzten Jahre zuriick- 
blicken.
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DaB mit der rapiden Entwicklung des athletischen Sports 
sich seit dem ersten Erscheinen dieses Biichleins vieles ge- 
andert hat, manche der damaligen Anschauungen heute 
nicht mehr zu Recht bestehen, dies und jenes veraltet ist, 
kann nicht wundernehmen. So habe ich denn das kleine 
Werk bei dieser Neuauflage einer in allem Wesentlichen 
durchgreifenden Bearbeitung unterzogen, denn gerade aut 
dem Gebiete des Sports — der ja taglich Neues bringt und 
immer wieder frischen Eindriicken unterworfen ist — darf 
der Fiihrer der Werdenden, der Berater der Gewordenen 
nichts enthalten, was iiberholt ist oder der Gefabr ausgesetzt 
ware. morgen iiber den Haufen geworfen zu werden.

Besondere Sorgfalt ist darauf verwendet worden, das 
statistische Materiał dieses Buches, vor allem auch soweit 
es sich aut die Anfange der deutschen Leichtathletik bezieht 
und geeignet ist, einen Einblick in die Begebenheiten der 
friihesten Zeiten dieses Sportzweiges in unserem Vaterlande 
zu gewahren, nach Móglichkeit zu vermehren. Den zahl- 
reichen Freunden des Sports, die ihre Mitarbeit hier bereit- 
willig in den Dienst der guten Sache stellten, spreche ich 
hiermit meinen besten Dąnk aus.

Berlin, Oktober 1910.
Kurt Doerry.

1 *



i. Die Entwicklung der Leichtathletik 
in Deutschland.

Wann und wo die Leichtathletik in Deutschland das 
Licht der Welt erblickte, laBt sich heute nicht mehr mit 
voller Sicherheit feststellen. Man darf jedoch annehmen, 
dafi zu allererst sich der im Jahre 1878 gegriindete Deutsche 
Fufiball-Verein zu Hannover mit der Pflege der Athletik 
befaBte. In Berlin und Hamburg, den spiiteren Hochburgen 
der Leichtathletik in Deutschland, fanden die ersten 
regelrecht veranstalteten athletischen Meetings Ende der 
achtziger Jahre statt. In Berlin inszenierte der Berliner 
FuBball-Club Frankfurt im Sommer 1888 auf der linken 
Seite des Tempelhofer Feldes die ersten Wettkampfe, an 
denen Mitglieder des Berliner Cricket-Clubs vom Jahre 1883, 
des B. F.-C. Frankfurt, des B. F.-C. Germania und einzelne 
Turner teilnahmen. Von den Konkurrenten seien genannt: 
Georg Leux, Schneider, Baraneck, Dutton, Storch, Hyman, 
Scou und Hase.

In Hamburg hatten die Englander den ersten AnstoB 
zur Veranstaltung athletischer Wettkampfe gegeben. Die 
fuhrenden Klubs waren dort Ende der achtziger Jahre der 
Sport-Club Germania, Concurrent, Paraguassu und der Ham
burger Sport-Club. Die besten Vertreter der Athletik waren 
Schramm, F. F. Eiffe und Stamer. Ihre Leistungen sind 
heute natiirlich nicht mehr zu kontrollieren, aber immerhin 
miissen tuchtige Krafte vorhanden gewesen sein, denn Ham
burger Laufer konkurrierten damals schon mit Erfolg in 
hollandischen Meisterschaften. Infolge der geschaftlichen 
Beziehungen Hamburgs zu London entwickelte sich auch 
ein lebhafter sportlicher Verkehr; so war es denn sehr haufig, 
daB englische und hollandische Laufer auf den Hamburger 



5

Meetings starteten. Zum Teil mag dies auch darauf zuriick- 
zufuhren sein, daB das auslandische Moment in Hamburg 
ziemlich stark vertreten ist, und da der Englander ohne 
irgendeinen Sport kaum leben kann, so hatten die oben- 
genannten Klubs seitens der in der Hansastadt weilenden 
Englander einen dauernden ZufluB von Mitgliedern.

In Berlin sollen iibrigens auch schon im Jahre 1867 
Wettkampfe im Laufen und Springen im Rahmen des Sports 
stattgefunden haben, aber es werden wohl nur Turner ge- 
wesen sein, die hier ihre kbrperliche Gewandtheit mitein- 
ander maBen. Besonders hervorragende Leistungen wurden 
hier allerdings nicht erzielt, da die Turner mit langen, die 
Beweglichkeit der Beine hemmenden Hosen und glatten 
Sohlen liefen, die auf dem Rasenboden keinen festen Halt 
gestatteten. Die Wertung geschah nach Punkten; gemessen 
wurde vielfach vermittels eines Pendels. Bei dem gebrauch- 
lichen Lauf iiber 200 m zahlte jede Sekunde unter 35 einen 
Punkt. Wer zehn Punkte erzielen wollte, muBte die Strecke 
also in 25 Sekunden zuriicklegen, was ziemlich selten war 
und auch heute noch in turnerischen Kreisen ais vorziig- 
liche Leistung gilt, obwohl es schon zahlreiche Turner gibt, 
die den sportlichen Laufern nur wenig nachstehen.

Den eigentlichen Keim fur die Leichtathletik in Berlin 
legten die Herren D e n n y s und H y m a n, in Berlin ansassige 
Englander, die den im Jahre 1883 entstandenen Berliner 
Cricket-Club mitbegrundeten. Schon in den ersten Jahren 
seines Bestehens trug sich dieser Klub mit dem Plan, ein 
groBes athletisches Meeting in der Reichshauptstadt zu ver- 
anstalten, aber diese Idee gelangte erst im Jahre 1890 zur 
Verwirklichung.

Das erste groBe athletische Meeting fand, vom Berliner 
Cricket-Club inszeniert, im Jahre 1890 auf dem Terrain der 
Spielplatz-Gesellschaft in der MotzstraBe statt. Der ganze 
Platz war mit Fahnen festlich geschmuckt, und alle iibrigen 
Arrangements waren sorgfaltig getroffen. Das Fest hatte 
ein volles Gelingen zu verzeichnen. Dem ersten Versuche 
folgte im August 1891 ein zweiter, der in sportlicher 
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Beziehung sogar alle Erwartungen iibertraf, denn nicht nur 
Berliner Athleten nahmen an den Wettkampfen teil, sondern 
auch einige auslandische Krafte, dereń Leistungen bis heute 
sogar in Deutschland noch nicht erreicht, geschweige denn 
iibertroffen worden sind. Der Englander J. Swait vom 
Pears Athletic-Club, London, gewann die halbe Meile 
(8041/, m) in 2 Min. 22/5 Sek. und die Meile in 4 Min. 342/5 Sek. 
Auch die Leistungen von Steinfeldt und Mały (Athletic-Club 
Praha-Prag) waren brillante. Beide erzielten einen Hoch
sprung von 1,8772 m. Ob mit oder ohne Brett gesprungen 
wurde, ist mir leider nicht bekannt; wahrscheinlich wird, 
dem damaligen Gebrauch entsprechend, das turnerische 
Sprungbrett benutzt worden sein. In der Meisterschaft iiber 
100 Yards siegte Alec Hyman, in der iiber eine englische 
Meile Swait.

Nach diesen Erfolgen begann die Leichtathletik sich 
in Berlin flott zu entwickeln, vor allem in den Kreisen der 
FuBball- und Cricketspieler fand sie zahlreiche Anhanger. 
Zur weiteren Hebung und Fbrderung des athletischen Sports 
wurde im September 1891 vom Berliner Cricket-Club der 
„Amateur Athletik-Club“ gegriindet, der sich jedoch nicht 
ais lebensfahig erwies und bald wieder einging. Dessen- 
ungeachtet machte die Athletik groBe Fortschritte; in den 
Vereinen Sport-Excelsior, Germania, Allemannia und Ar- 
minia wurde mit Eifer geiibt. Allerdings waren die Ver- 
anstaltungen, wie z. B. die des Berliner Fufiball-Clubs Ger
mania auf dem Tempelhofer Felde im Jahre 1892, noch recht 
primitiver Natur. Ich lief mein erstes Rennen im Sommer 
1892 beim B. F.-C. Germania auf dem Tempelhofer Feld. 
Man kannte damals den komplizierten Apparat von Runden- 
zahlern, Startassistenten usw., der heute unsere Meetings 
reguliert, noch nicht, und geleistet wurde auch noch nicht 
viel. Von den Teilnehmern sind mir nur noch erinnerlich 
Ernst Maurer, Jestram, A. Sinn und Leux.

In Hamburg hatte man es inzwischen mit MiBvergniigen 
bemerkt, daB der Berliner Cricket-Club es sich anmaBte, 
ais einzelner Ycrein eine nationale und internationale 
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Meisterschaft auszuschreiben. Dies sei — so begriindeten 
die Hamburger Vereine einen geharnischten Protest — nur 
Sache eines Verbandes. Sie erklarten, die Gewinner der 
Meisterschaften nicht ais Meister anerkennen zu wollen. 
Die Folgę von langeren schriftlichen Verhandlungen war 
die im Jahre 1893 erfolgte Griindung des Deutschen 
Athletischen Amateur-Verbandes, dessen Zweck die 
Fórderung des Laufsports sein sollte. Unter seinen Auspizien 
sollten von nun an die Meisterschaften von Deutschland 
und vom Kontinent abgehalten werden, und zwar sollten 
im ersten Jahre die Meisterschaften vom Kontinent in 
Berlin und die von Deutschland in Hamburg zum Austrag 
kommen, im nachsten Jahre umgekehrt.

Die Unterstutzung, die der Verband in Deutschland 
fand, war leider eine sehr geringe; in Berlin gehórten ihm 
der Berliner Cricket-Club und Verem Sport-Excelsior an, 
in Hamburg die Sport-Clubs Germania und Concurrent.

Im Jahre 1894 entstand in Berlin ein zweiter Verband, 
der sich dieselben Ziele wie der D. A. A -V. steckte, der 
Allgemeine Deutsche Sport-Bund, der im Gegen- 
satz zu seinem Konkurrenzverband eine ziemliche Riihrig- 
keit entwickelte. Die Vereine in anderen Stadten, wie Stutt
gart, Bremen Hannover, Baden-Baden und Frankfurt a. M., 
die inzwischen gleichfalls angefangen hatten, sich mit der 
Pflege der Leichtathletik zu beschaftigen, hielten sich 
von den beiden Verbanden fern. Ubrigens ist es wahr- 
scheinlich, daB der athletische Sport in Frankfurt und 
Hannover, wo bekanntlich schon in den achtziger Jahren 
FuBball gespielt wurde, auch zu jener Zeit bereits betrieben 
wurde. Leider ist es mir nicht móglich gewesen, hieriiber 
zuverlassige Mitteilungen zu erhalten.

Die nachsten Jahre brach ten, obwohl der athletische 
Sport sich allmahlich immer weiter ausbreitete und in vielen 
anderen Stadten eingefiihrt wurde, auf dem Gebiete der 
Organisation keine Fortschritte. Auch der Allgemeine 
Deutsche Sport-Bund hatte es nicht vermocht, nachdem 
der Deutsche Athletische Amateur-Yerband allmahlich ein- 
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geschlafen war, die Ziigel in die Hand zu nehmen und sich 
Geltung zu verschal'fen. Das beweist am besten die Tat- 
sache, daB sich am 16. Marz 1897 eine Anzahl Berliner 
Vereine zu einer Versammlung zusammenfand, urn iiber die 
Griindung eines Lokal-Verbandes zur Hebung des ath- 
letischen Sports zu beraten. Trotz der Opposition des Sport- 
Bundes wurde der Lokal-Verband gegriindet, aber nur die 
Vereine Germania, Sport-Excelsior, Anglo-American Club 
traten ihm bei. Ubrigens hatte der Allgemeine Deutsche 
Sport-Bund die Leichtathletik ebenfalls durch Veranstal- 
tung von Wettkampfen zu fordem versucht. Er inszenierte 
alljahrlich gróBere Meetings, dereń Attraktionen die Meister- 
schaften von Deutschland iiber 200 und 7500 m waren.

Der Berliner Lokal-Verband war, das sei gleich voraus- 
geschickt, leider keineswegs gliicklicher ais die bisherigen 
Vereinigungen, die den athletischen Sport in geregelte Ver- 
haltnisse bringen sollten. Auch er hat lediglich auf dem 
Papier existiert, und erst der DeutschenSpor t-B e h ór d e*),  
die am 29. Januar 1898 gegriindet wurde, sollte es vor- 
behalten bleiben, Ordnung in die zerriitteten Verhaltnisse 
des athletischen Sports in Deutschland hineinzubringen.

*) Die eigentliche Griindung der Deutschen Sport-Behórde fur 
Athletik geschah bereits ani 1. August 1897; die D. S.-B. wirkte 
in diesem Jahre jedoch nur ais lokale Berliner Behórde und be- 
reitete Satzungen fur eine nationale Behórde vor, die denn auch 
— wie oben berichtet — am 29. Januar 1898 ins Leben gerufen 
wurde.

Die Griindung der Deutschen Sport-Behórde fur Athletik 
war sorgfaltig vorbereitet worden; es waren Wettkampf- 
bestimmungen ausgearbeitet worden, und in der ersten 
Wahlversammlung, die am 31. Januar 1898 in Berlin statt- 
fand, vollzog sich die Griindung ziemlich glatt. Fur Frank
furt a. M., Berlin, Hamburg, Dresden, Braunschweig und 
Stuttgart wurden Unterabteilungen eingerichtet und die 
Vertreter fur diese gewahlt.
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Die Geschichte der 
„Deutschen Sport-Behórde fur Athletik“.

(D. S. B. f. A.)

Die ordnungslosen Verhaltnisse, die bei dem langsamen 
Emporkeimen des sportlichen Verstandnisses und der Ent- 
wicklung des sportlichen Betriebes, andererseits aber bei 
dem Fehlen einer Organisation entstanden waren, ver- 
langten gebieterisch nach einem ZusammenschluB der ath- 
letiktreibenden Vereine. Diese waren in damaliger Zeit fast 
ausschlieBlich FuBballklubs, denen es aber auch auf diesem 
Gebiet ihrer Tatigkeit nicht gelungen war, einen Zusammen
schluB zu erzielen. Die Athletik sollte bei der organisatori- 
schen Gestaltung dieser beiden Volkssports bahnbrechend 
wirken, und der fur sie gefundene Einigungsweg hat schlieB- 
lich auch die Einigung im Fufiballsport spaterhin vor- 
bereitet. Am 31. Januar 1898 wurde fur den athletischen 
Sport die Organisation in Gestalt der „Deutschen Sport- 
Behórde fur Athletik" gefunden. Beinahe 5 Monate vorher 
hatte man, gewissermaBen zur Probe, den lange gehegten 
Plan unter dem bis heute beigehaltenen Namen bereits in 
die Tat umgesetzt und die sogenannte vorbereitende 
„Deutsche Sport-Behórde fur Athletik" mit vorlaufiger 
Beschrankung des Wirkungskreises auf Berlin die einleitende 
Arbeit verrichten lassen. Ais dann im Januar die kon- 
stituierende Versammlung zusammentrat, war bereits fur 
die wichtigsten Fragen die Grundlage geschaffen. Wett- 
kampfbestimmungen und Geschaftsordnung waren aus- 
gearbeitet. Durch eifrige Korrespondenz war das Vertrauen 
und die Zustimmung der meisten anderen deutschen Stadte 
gesichert, und das, was ais grundlegende Gestaltung vom 
vorbereitenden Vorstand ausgearbeitet war, konnte fur die 
kommenden 10 Jahre der aufbliihenden Athletik das rich- 
tige Gewand, den notwendigen Schutz bieten. In weiser 
Abschatzung aller Móglichkeiten griindete man nicht etwa 
einen festgegliederten Bund, sondern setzte einfach einen 
AusschuB ein, bestehend aus Yertrauenspersonen in allen 
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Stadten des Reiches, der in seiner Gesamtheit die Geschicke 
der Athletik zu lenken berufen war. Dieser AusschuB hatte, 
wie es auch im Namen bezeichnet war, gewissermaBen be- 
hbrdliche Funktionen. Er genehmigte und iiberwachte alle 
athletischen Veranstaltungen, hatte fur zeitgemaBe Aus- 
arbeitung der Wettkampfbestimmungen zu sorgen, beauf- 
sichtigte dereń Befolgung, kontrollierte das Wanderpreis- 
wesen, genehmigte Rekords und hatte schlieBlich auch noch 
die Aufgabe, eine Sammelstelle fur alle Erfahrungen zu 
bilden und diese weiter zu verbreiten. SchlieBlich noch war 
dem AusschuB die Reprasentation der deutschen Athletik 
den Behbrden und dem Auslande gegenuber zugewiesen. 
Dieser AusschuB unterstand nur der jahrlichen Wahlver- 
sammlung, an der sich jeder Verein beteiligen konnte, der 
erklarte, Athletik zu treiben, und von der die Amter jeweils 
neubesetzt wurden. Dieser AusschuB in der Gestaltung, 
wie man sie ihm gegeben hatte, schwebte also mit dem 
Augenblicke vollstandig in der Luft, in dem es ihm nicht 
gelang, sich allseitige Anerkennung zu verschaffen, indem 
z. B. irgendein Verband oder andere Organisation die Pflege 
der Leichtathletik ubernommen hatte oder zu diesem Zwecke 
neugegriindet worden ware. Aber diese Gefahr, die in dem 
losen Aufbau der D. S. B. f. A. bestanden hat, wurde nie- 
mals akut. War das Gedeihen der Arbeit und die Anerken
nung der behordlichen Tatigkeit auch eine reine Personen- 
frage, die deutsche Athletik hat immer die richtigen Manner 
an die richtige Stelle zu setzen gewuBt, und Organisations- 
krisen sind ihr erspart geblieben. Der Griinder der D.S.B.f.A. 
und ihr Leiter in den ersten Jahren ihres Bestehens ist 
Georg Demmler gewesen, in dessen sicherer Hand die 
Geschicke der jungen Organisation ruhten. Ein gewaltiges 
Stiick diplomatischer Tatigkeit und ein wohl noch grbfieres 
rastloser persbnlicher Arbeit gehbrte dazu, um das Schifflein 
flott zu machen und sicher durch alle Stiirme und Klippen 
zu steuern. Demmlers enorme Schaffenskraft allein hatte 
aber nicht geniigt, hatten ihm nicht andere Manner zur 
Seite gestanden, wie Schumacher, Stafiny (Frankfurt),
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Rieken (Hamburg), Biittner, Kirmse (Leipzig), Boxhammer 
(Berlin), Heinecken (Stuttgart). Diese schufen zusammen 
die Grundlage, und aus den weiteren Jahren der Arbeit 
treten dann noch Ebeling (Hannover), Behr (Hamburg),

B. Weinstein-Berlin, 
Inhaber des deutschen 
Dreisprung- Rekords.

Dr. T r i c 1 o f f - Duisburg, 
Deutscher Meister im 
400 m-Lauf fur rgo8.

ABmus (Berlin) und Paul Neumann (Berlin), der drei Jahre 
ais Schriftfiihrer fungierte, hervor.

Das erste Jahr hatte 20 Veranstaltungen gebracht, im 
zweiten Jahre kam eine weitere hinzu, das Jahr 1900 wieś 
schon 24 Yeranstaltungen auf, und so wurde der Fortschritt 
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immer gróBer, im stetigen Wachstum, so daB jetzt, im Jahre 
1909, bereits 185 athletische Veranstaltungen erreicht sind 
und insgesamt 839 Veranstaltungen auf Grund der Be- 
stimmungen der D. S. B. f. A. und unter dereń Aufsicht 
stattgefunden haben. Das Jahr 1900 brachte der D. S. B. f. A. 
ihre erste reprasentative Aufgabe. Ais in diesem Jahre zur 
Beteiligung an den zweiten internationalen olympischen 
Spielen zu Paris eingeladen wurde, und sich wieder ein vor- 
bereitender AusschuB, der „Deutsche ReichsausschuB fur 
Olympische Spiele“, konstituierte, da wurde, und dies war 
die erste offizielle Anerkennung der jungen Athletik, in 
diesem AusschuB die D. S. B. f. A. durch ihren ersten Vor- 
sitzenden vertreten und so eine wiirdige Reprasentation, 
dem Stand des damaligen Kónnens entsprechend, mit sechs 
Sportsleuten bei den Pariser Spielen erwirkt. Im Jahre 1904 
wurde die dritte Olympiade, die in St. Louis, von der 
Deutschen Sport-Behórde mit Runge und Weinstein be- 
schickt. Inzwischen war ein neuer Mann in die Verwaltung 
eingetreten. Carl Diem (Berlin) wurde im Jahre 1903 zum 
Schriftfuhrer der D. S. B. f. A. gewahlt, und in seiner Hand 
ruhte wahrend der folgenden fiinf Jahre die gesamte Ge- 
schaftsleitung mit ihren immer mehr steigenden Anspruchen. 
Im Jahre 1905 erschien das erste Jahrbuch, das bis auf den 
heutigen Tag in immer erweiterter Form fortgesetzt wurde. 
Das Jahr 1906 brachte dann die dritten Olympischen Spiele, 
die auBerhalb des bestehenden Turnus von Griechenland, 
wieder in Athen, veranstaltet wurden. Diesmal durfte die 
Beteiligung imposant genannt werden. Eine Mannschaft 
von 10 Athleten, von Demmler und Diem geleitet, unter- 
nahm die weite Reise und hatte wenigstens einige Erfolge, 
darunter den Sieg im Tauziehen, zu verzeichnen. Noch 
gróBer war die deutsche Mannschaft im Jahre 1908 in 
London, wo 21 Leichtathleten sich mit den besten Kampen 
der Welt maBen und Hanns Braun einen ehrenvollen dritten 
Preis und die deutsche Stafette im 1600 m-Laufen einen 
zweiten Preis davontrug. Mehlkopf (Duisburg) war diesmal 
Leiter der Expedition.
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Inzwischen hatte der sportliche Betrieb so an Umfang 
zugenommen, daB die Verwaltung von zentraler Stelle aus, 
wie es durch die Geschaftsleitung der D. S. B. geschah, 
bald untunlich erschien. Die Form der Verwaltung, die die 
ersten Jahre der Entwicklung behiitet und die zarten Keime

Uet.wille r- Danzig, 
Hochschulmeister im Diskuswerfen.

beschiitzt hatte, paBte nicht mehr fur den erstarkten 
Athletikbetrieb. Es muBte dezentralisiert werden. Die Ver- 
waltung in Sportzentren wie Berlin und Hannover durch 
Abteilungen bewahrte sich nicht. Darum ging man dazu 
iiber, an allen Orten bzw. Bezirken, wo bereits Verbande 
bestanden, die die Athletik ais Haupt- oder ais Nebensport 
betrieben, diese mit den Aufgaben der D.S.B.f. A. fur ihren 
Bezirk zu betrauen und dem Vorstande nur die nationalen 
Angelegenheiten u. dgl. zu reservieren. Wo sich keine Ver- 
bande zu dieser Aufgabe gewinnen lieBen, wurden neue 
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gegriindet. Mit diesen reorganisatorischen Arbeiten, die vom 
Vorstande ausgingen und von Scharfe (Leipzig) und Kuba- 
seck (Hamburg) aufs eifrigste unterstiitzt wurden, verlief 
das Jahr 1907, und am 18. Januar 1908, nach zehnjahrigem 
Bestehen der D. S. B. f. A., wurde im Rathause zu Berlin 
die Umanderung der Verfassung vollzogen. Die lose Organi
sation ais Aufsichtsbehórde wurde in eine feste Bundes- 
organisation umgestaltet, und die Deutsche Sport-Behórde 
setzte sich von diesem Tage an aus den ihre Funktionen aus- 
iibenden Landesverbanden zusammen. War bis dahin die 
finanzielle Basis der D. S. B. f. A. durch Abgaben erzielt, die der 
Veranstalter eines jeden Meetings zu leisten hatte, so wurden 
von nun an die Verbande zu einer Kopfsteuer verpflichtet, 
die von Jahr zu Jahr dem Etat entsprechend festgesetzt 
wird. Mit dieser Jubilaumstagung trat Georg Demmler 
nach zehnjahriger Tatigkeit vom Amte ais erster Vor- 
sitzender zuriick und wurde in Anerkennung seiner Ver- 
dienste zum Ehrenmitgliede ernannt. Die Leitung iiber- 
nahm nunmehr Carl Diem, der bislang das Amt des ersten 
Schriftfiihrers verwaltet hatte. Auch unter seiner Hand 
setzte sich das Bliihen und Aufstreben des athletischen 
Sports in Deutschland fort. Die rieue Verwaltungsform 
lebte sich ein. Versuche, die hochstrebende Athletik in 
einen anderen Sportverband zu iibernehmen, wurden leicht 
zuriickgewiesen, und heute steht die Deutsche Sport-Behórde 
fur Athletik ais machtvoller Bund da, dem 740 Vereine mit 
57 706 Mitgliedern angehóren (Bestand am 1. Januar 1910). 
Sie setzt sich aus 7 Landesverbanden zusammen: 1. Balti- 
scher Rasensport-Verband. 2. Norddeutscher FuBball-Ver- 
band. 3. Verband Berliner Athletik-Vereine. 4. West- 
deutscher Spiel-Verband. 5. Verband Mitteldeutscher Ball- 
spiel-Vereine. 6. Siiddeutscher Verband fur Leichtathletik. 
7. Siidostdeutscher FuBball-Verband.

Die Verwaltung wird heute bereits in einer Geschafts- 
stelle von einem angestellten Sekretar gefuhrt. Der Vor- 
stand hat seinen Sitz in Berlin. Von denen, die in neuerer 
Zeit ihre Arbeitskraft in den Dienst der Sache stellten, 
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seien neben J. K. Roth (Frankfurt) erwahnt: Albert Wamser 
(Frankfurt), Mehlkopf (Duisburg), Runge (Braunschweig), 
Burger, Langermann, Weidner (Berlin).

2. Der gesundheitliche Wert der Athletik.
Jede kórperliche Ubung, verniinftig betrieben, ist von 

Wert; von besonderer Bedeutung sind jedoch diejenigen 
Arten des Sports, dereń Endzweck es ist, den Kórper zu 
Hóchstleistungen zu befahigen. Es ist eine edle Aufgabe, 
die uns von der Natur verliehenen kórperlichen Fahigkeiten 
bis zu ihrer hóchsten Vollkommenheit auszubilden. Ein 
starkes, veredeltes Menschengeschlecht wiirde heranwachsen, 
wenn die intelligente Leibeszucht heute so allgemein werden 
wiirde, wie es das Kneipenlaufen leider ist. Besonders die 
verschiedenen Arten der Leichtathletik verdienen die 
weitestgehende Unterstiitzung. Sie werden in freier Luft 
betrieben, halten also fiirs erste einmal den Jiingling, der 
tagsiiber in der dumpfen Kontorstube sitzt, von der Kneipe 
fern. Sodann gewóhnen sie ihn, wenn er es mit seinem 
Sport ernst meint, an eine regelmaBige Lebensweise, in der 
alle Ausschweifungen verpónt sind; sie kraftigen Muskeln, 
Herz und Lunge und machen den fleiBigen Jiinger zu einem 
gesunden, arbeits- und lebensfreudigen Menschen.

Aber mit dem rein Kórperlichen ist der Gewinn, den 
wir aus der Pflege dieser Sportzweige ziehen, noch keines- 
wegs erschópft. Wir haben auch nach der moralischen Seite 
hin schatzenswerten Nutzen vom Sport. Wer ein guter 
Springer, ein guter Laufer ist oder in der Pflege der Athletik 
hervorragende Kórperkrafte gewonnen hat, wird sich in dem 
Gefiihl, anderen Menschen iiberlegen zu sein, ein niitzliches 
SelbstbewuBtsein aneignen, eine wiirdige Mannlichkeit. Der 
Sport hat ihn daran gewóhnt, sich an Aufgaben heran- 
zuwagen, die vielen anderen zu schwer oder gar unlósbar 
erscheinen; so wird er dann auch im Leben nicht vor Auf
gaben zuriickschrecken, dereń Lósung nur móglich ist, wenn
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Emil Welz, deutscher Meister
im Diskuswerfen 1908 und 1909

man sein ganzes Selbst einsetzt. Nur der kórperlich und 
geistig sich in gleicher Weise voll Betatigende wird sich 
ganz ausleben. Wer seinen Korper verkiimmern, seine kórper- 
lichen Anlagen brachliegen laBt, wird vieles Kóstliche ent- 

behren, was die Pflege der Lei- 
besiibungen uns geniefien laBt.

Bei den alten Griechen wur- 
den jene Menschen, die kórper
lich und geistig gleich Hervor- 
ragendes leisteten, fast Góttern 
ahnlicherachtet. DieBedeutung 
der Kórperiibungen in jener 
Zeit zuriickgewinnen, hieBe der 
Entwicklung des Menschentums 
neue Perspektiven eróffnen!

Allerdings ist die Pflege, des 
Sports, welche Gestalt er auch 
haben mag, heute noch lange 
nicht so allgemein, wie man es 
in einer Zeit der Aufklarung 
wiinschen móchte. Vor allem 
laBt die Beteiligung der Schul- 
jugend an den sportlichen Ubun- 
gen noch viel zu wiinschen iibrig. 
Nicht iiberall jedoch. Im ganzen 
Reiche findet man Lehranstal- 
ten, an denen in umfangreicher 
Weise Sport getrieben wird und 

dereń Leiter die Pflege des Sports in jeder Weise auf das 
tatkraftigste unterstiitzen. Sie gestatten sogar die Teil- 
nahme ihrer Zóglinge an sportlichen Wettkampfen in der 
Offentlichkeit, weil sie wissen, daB ohne solche die Freude 
und der Ehrgeiz der Jugend an den eigenen Leistungen 
keine Nahrung finden. Und schlechte Erfahrungen hat 
wohl noch kein Schulmann in dieser Beziehung gemacht. 
Die Schiller beginnen, durch den Wettkampf angespornt, 
ihren Korper und seirie Fahigkeiten zu iiben und erreichen
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A. Hoffmann, Inhaber des 
deutschen Weitsprung-Rekords.

auf diese Weise eine physische Kraftigung, die sie ohne den 
Sport und seine anregenden Wirkungen nie erlangt hatten.

Leider findet man ja auch Schulmanner, die sich dem 
Fortschritt der neueren Zeit, soweit er den Sport angeht, 
noch strenge verschlieBen, 
ja, ihren Schiilern die Teil- 
nahme an sportlichen Wett- 
kampfen streng untersagen. 
Dies wiirde nur dann zu 
billigen sein, wenn in diesen 
Fallen nicht die Gewahr 
vorliegt, daB die Durchfiih- 
rung der in Frage kommen- 
den Ubungen und Wett
kampfe auch wirklich in den 
Handen erfahrener Leute 
liegt. Denn nur dann, wenn 
die Jugend sachlich und 
moralisch die richtigeU  nter- 
weisung und Fiihrung fin
det, kann man ihrer Teil- 
nahme am Sport das Wort 
reden. Dazu gehort, daB 
sie zur Enthaltsamkeit vom 
Trinken und Rauchen an- 
gehalten wird, daB ihr von 
der Schule unkontrollierter 
Lebenswandel sich in den 
Grenzen bewegt, die eben 
eingehalten werden miis- 
sen, wenn jemand ais 
wirklicher Sportsmann im 
Sport etwas leisten will.

Und den Ehrentitel „Sportsmann" yerdient nur der, der 
auch moralisch auf der hohen Stufe steht, die er in rein
kórperlicher Hinsicht unter 
Ein Weltmeister, der

Doerry. Leichtathletik. 2.

erklommen hat. 
imponiert,

2
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wiirde sich unter den wahren Sportsleuten kaum besonderer 
Achtung erfreuen.

Die Athletik, oder der Sport uberhaupt, sollte also stets 
unter dem Gesichtspunkt betrieben werden, daB die mora- 
lische Schulung des Menschen mit der kórperlichen gleichen 
Schritt halten muB. Nur'dann kann der Sport seine segens- 
reichen Wirkungen voll entfalten.

Man kann es mit Genugtuung konstatieren, daB es heute 
schon an sportlichen Vereinigungen nicht mehr fehlt, in 
denen diese Gesichtspunkte strenge Beachtung und Be- 
folgung finden. Das letzte Jahrzehnt hat in dieser Hinsicht 
in den Anschauungen des herangewachsenen Geschlechts 
groBe und erfreuliche Umwalzungen hervorgerufen. DaB 
wir in noch einmal zehn oder zwanzig Jahren noch erheblich 
weitere Fortschritte gemacht haben werden, dariiber kann 
heute nicht mehr der geringste Zweifel bestehen. Das 
kommende Geschlecht wird den Sport nicht mehr ais einen 
Luxus, sondern ais eine Notwendigkeit ansehen, ohne die 
auch weitere geistige Fortschritte nicht erreicht werden 
kónnen, denn der Sport ist fur den geistig arbeitenden 
Menschen ein Jungborn, aus dem er immer wieder neue 
Spannkraft, neue Freude an seiner Arbeit schópft.

3. Die Arten der Leichtathletik.
Der Ausdruck „Leichtathletik" ist neueren Ursprungs 

und wurde — wenn ich nicht irre — zuerst in Osterreich 
gebraucht. Was wir heute mit „leichte Athletik" bezeichnen 
oder auch nur kurz mit „Athletik", nannten wir fruher 
„athletische Sports", und zwar nach den englischen Ath- 
letic Sports. Hierunter versteht man nach englischer Auf- 
fassung: Laufen, Gehen, Springen, KugelstoBen, 
Gewicht-, Diskus- und Hammerwerfen. In Deutsch
land sind diese Grenzen etwas weiter gezogen; neben den 
obengenannten Ubungen hat die Deutsche Sport- 
Behórde fur Athletik, die sich die Fórderung und
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Beaufsichtigung der Leicht
athletik in Deutschland zur 
Aufgabe gemacht hat, auch 
noch Tauziehen, Ger-, 
Cricketball- und Schleu- 
derball-Werfen, Stein- 
stoBen,FuBballweitsto- 
Ben und den griechisch- 
rómischen Ringkampf 
in ihr Programm aufgenom- 
men, uni das Feld der An- 
hanger des athletischenSports 
zu erweitern. Der Gegensatz 
der Leichtathletik ist die 
Schwerathletik, zu der man 
daS Gewichtheben resp. alle 
Ubungen mit Gewichten oder 
Hanteln undgewohnlich auch 
den Ringkampf rechnet.

Von den oben angefiihr 
ten Arten der Leichtathletik 
haben die wichtigsten in 
diesem Buche Beriicksich- 
tigung gefunden. Raum- 
mangel einerseits, zu geringe 
Wichtigkeit andererseits 
haben mich davon abge- 
halten, Ubungen wie Tau
ziehen, Ger-, Cricketball- und 
Schleuderballwerfen, Stein- 
stoBen und FuBballweitsto- 
Ben zu besichtigen. Dies sind 
fast durchwegrein turnerische Ubungen, die nur selten um ihrer 
selbst willen sportlich gepflegt, sondern meist nur nebenbei 
betrieben werden. Den Ringkampf eingehender zu beriick- 
sichtigen, dazu lag keine Veranlassung vor, weil auf diesem 
Gebiete eine umfangreiche und gute Literatur existiert, und

2 *

r
Karl We i t ling, deutscher Meister 

im Hiirdenlaufen 1908.
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eine kurze Schilderung des Ringkampfes, der eine aus- 
gebildete Kunst ist, keinen Zweck gehabt hatte.

4. Training und Diat.
Der wichtigste Punkt in der gesamten Pflege der Ath

letik ist zweifellos die Frage, auf welche Weise man den 
Korper am zweckmafiigsten auf die von ihm geforderten 
Leistungen vorbereitet. Diese Vorbereitung, die man mit 
dem englischen Ausdruck „Training" bezeichnet, soli die 
Leistungsfahigkeit des Kórpers erhbhen, ohne ihn gesund- 
heitlichen Schaden auszusetzen. Das Training ist demnach 
das A und O der ganzen Athletik.

Betrachten wir den Sport im allgemeinen, den athleti- 
schen im besonderen, von einem hbheren Gesichtspunkt, 
so erscheint uns ais sein Hauptzweck nicht etwa die Er- 
zielung von Hbchstleistungen und Rekords, sondern die 
Erlangung eines gesunden, starken und leistungs- 
fahigen Kórpers. Es muB also das Leitmotiv jedes 
aktiven Athleten sein, niemals eine Erhóhung der Leistungs
fahigkeit auf Kosten der Gesundheit und des Kórpers an- 
zustreben. Wer dies tut, handelt unverniinftig gegen sich 
selbst.

Eine der Hauptbedingungen der Sportpflege muB sein, 
daB man nie untrainiert an einem ernsten, alle Krafte in 
Anspruch nehmenden Wettkampf teilnimmt. Schwere 
Schadigungen des Organismus, Herz- und Magenkrank- 
heiten, Erkrankungen der Lunge kónnten die Folgę davon 
sein. Wer dagegen verniinftig und regelmaBig trainiert, 
wird bald mit Lust die gesteigerte Leistungsfahigkeit des 
gesamten Kórpers verspiiren.

Ais Prinzipien des Trainings móchte ich bezeichnen, 
nicht in einem Alter von weniger ais 17, resp. mehr ais 
30 Jahren ein ernstes Training zu betreiben. Im ersteren 
Falle ist der Korper meist noch zu unentwickelt, um die



Wilhelm Schmidt, Niirnberg,
Gewinner der Meisterschaft von Deutschland 1909 im Gehen 

iiber 100 km.
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gesteigerten Anforderungen des Trainings ohne Schaden zu 
ertragen, andernfalls ist der Kórper mit 30 Jahren nicht 
mehr spannkraftig genug, um in einem Sport wie der 
athletirche mit der Jugend zu wetteifern. Wohlbemerkt, ich 
spreche hier lediglich vom Laufen, Gehen und Springen, die 
hekanntlich eine besondere Elastizitat und Kraft erfordern, 
und ich weiB aus eigener Erfahrung, daB ein 3ojahriger 
Mann im Schnellauf z. B. nie mehr den Hbhepunkt seiner 
Leistungslahigkeit zu erreichen vermag. Da versagen bereits 
Herz und Muskeln. Anders ist dies in anderen Sportzweigen; 
ich kenne Ruderer, Ringer und Fechter, die noch mit 
40 Jahren erfolgreich um Meisterschaften konkurrierten. 
Ein interessantes Beispiel ist in dieser Beziehung 
die sportliche Laufbahn des englischen Meisterruderers 
H. T. Blackstaffe, des Siegers im Einerrennen auf der Olym- 
pia-Regatta im Jahre 1908 auf der Themse. Blackstaffe 
ist ohne Zweifel der erfolgreichste Ruderer unserer Zeit, 
und seine Erfolge sind auch in der Vergangenheit von 
keinem anderen Ruderer iibertroffen worden. Blackstaffe 
ist zwar mehrmals von anderen beruhmten Ruderern ge- 
schlagen worden, er hat in seiner langen Laufbahn aber 
so viel Ausdauer und Entschlossenheit gezeigt, daB er ais 
eine fast einzig dastehende Persbnlichkeit im Sport be- 
trachtet werden muB. Ais Blackstaffe seinen Olympischen 
Sieg errang, stand er bereits im 41. Lebensjahre, also in 
einem Alter, in dem andere Leute ais behabige Familien- 
vater schon lange auf die Zeit ihrer sportlichen Erfolge 
zuriickblicken.

Die hervorragendsten Leistungen Blackstaffes sind seine 
Siege im London Cup 1897, 1899, 1901, 1902, 1903, 1904, 
1905, 1908, in der Meisterschaft der Niederlande 1899, im 
Internationalen Einerrennen zu Amsterdam 1908, in den 
Wingfield Sculls 1897, 1901, 1905, 1906, 1908, in den Dia- 
mond Sculls, dem bedeutendsten Einerrennen der Welt, 
im Jahre 1906 und schlieBlich, wie schon erwahnt, in der 
Internationalen Einer-Meisterschaft bei der Olympia-Re- 
gatta in Henley 1908.



Albert SpieB,
Meister des Norddeutschen FuBball-Yerbandes iiber 400 m.
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Auch viele hervorragende Radfahrer haben im gereiften 
Mannesalter noch Bemerkenswertes geleistet und den Be- 
weis dafiir erbracht, daB ein von Jugend auf geiibter Korper 
auch in spateren Jahren noch tiichtige sportliche Leistungen 
zu vollbringen vermag. Die unerlaBliche Voraussetzung 
hierfiir ist allerdings, daB der Betreffende stets eine streng 
sportliche Lebensweise innegehalten und ein gewissenhaftes 
Training durchgefiihrt hat.

Doch kehren wir zu unserem eigentlichen Thema zuriick. 
Das Laufen ist eine der anstrengendsten Leibesiibungen, 
und es gibt kaum eine erschópfendere Leistung ais ein schnell, 
mit Aufbietung aller Krafte gelaufenes 400 m-Rennen. Bis 
auf den letzten Atemzug kann sich hier ein energischer 
Laufer auspumpen, ohne, wenn er trainiert ist, den geringsten 
Schaden zu nehmen.

Die Frage, wie man trainieren, wie man seine „Arbeit" 
— sit venia verbo — einteilen soli, ist in Kurze beantwortet. 
Man beginnt mit wenigem und steigert die an den Korper 
gestellten Anforderungen allmahlich; nie aber erschópfe man 
sich im Training. Ich komme bei der Besprechung der 
einzelnen athletischen Ubungen naher auf diesen Punkt 
zuriick. Jede auBerste Anstrengung nimmt uns einen ge- 
wissen Teil unserer Kraft, der wieder erganzt werden muB; 
das Training soli unsere Kraft vermehren, nicht aber sie 
verringern.

Die speziellen Ziele des Trainings sollen sein, die in 
Betracht kommenden Muskeln fur den besonderen Zweck 
auszubilden, sowie die Leistungsfahigkeit von Herz und 
Lunge zu erhbhen. Ersteres erreicht man durch ein nach 
bestimmten Gesichtspunkten aufgestelltes Ubungspensum 
(siehe die einzelnen Wettiibungen), letzteres durch Dauer- 
laufe. Herz und Lunge des gewóhnlichen Menschen sind nicht 
auf besonders grofie Arbeitsleistungen vorbereitet und wur
den bald versagen, wollte man ihnen plbtzlich einen Schnell- 
lauf iiber 200 m zumuten. Da sind tagliche gemachliche 
Dauerlaufe, die man im Anfang des Trainings unternimmt, 
ein vorziigliches Ubungsmittel. Man bekleide den Oberkórper
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mit einem Trikot 
und einem warmen 
Sweater und laufe 
nun einige Kilo- 
meter, bis der 
Korper stark zu 
schwitzen beginnt. 
Sobald man ein 
Unbehagen ver- 
spiirt, oder Herz 
und Lunge zu er- 
matten beginnen, 
horę man auf. Be- 
sonders in den 
ersten Tagen des 
Trainings hat man 
Vorsicht zu beob- 
achten, zumal der 
Eifer im Anfang 
leicht zu Uber- 
treibungen ver- 
lockt. In der Be- 
schrankung zeigt 
sich der Meister 
auchhier, und man 
sehe stets darauf, 
alle Kraftproben 
fiirs erste zu ver- 
meiden und die 
Arbeit erst mit 
der steigenden Lei- 
stungsfahigkeit zu 
erhóhen.

Nach dem
Dauerlauf, wie 
iiberhaupt nach 
jedem Training,

Der Deutsch-Amerikaner A. C. Kranzlein, 
im Jahre 1900 der beste Hiirdenlaufer 

der Welt.
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reibe man den Kórper energisch'J mit Wasser ab. Dies 
ist empfehlenswert erstens vom Standpunkt der Reinlich- 
keit, sodann von dem der Gesundheit aus; die Haut muB 
von dem ihr anhaltenden SchweiB und Staub befreit werden, 
und dann erfrischt das Wasser die Nerven in angenehmster 
Weise. Man warte jedoch mit der Abreibung, bis der vom 
Lauf erhitzte Kórper sich beruhigt hat, und hiille sich zu 
diesenTZwecke nach der Ubung in eine warme Decke. Am 
besten legt man sich einige Augenblicke auf eine Matratze 
oder eine Feldbettstelle, die ja in den meisten Training- 
quartieren zur Verfiigung steht. Diese einige Minuten 
wahrende Erholungspause, wahrend der der gesamte Or- 
ganismus wieder in den Zustand seiner normalen Tatigkeit 
zuriicktritt, ist von groBer Wichtigkeit. Zum Waschen be- 
niitze man kaltes, jedoch etwas temperiertes Wasser, 
vermeide es aber, ein Brausebad zu nehmen, da ein 
solches das Nervensystem unter Umstanden nicht gerade 
giinstig beeinfluBt. Nach dem Abreiben frottiere man 
den ganzen Kórper, bis sich eine angenehme Warme 
einstellt. Von sogenannten ,,Einreibungen“, ,,Fluids“, 
,,Anti-Stiff“, „Embrocation" usw. halte ich nicht viel; 
es ist leichter, einer Muskelsteifheit vorzubeugen, ais sie 
zu beseitigen. Immerhin kann mafiiges Einreiben eines 
schmerzenden, steifen Muskels mit Franzbranntwein oder 
„Embrocation" nicht schaden. Ruhe ist jedenfalls das 
beste Heilmittel.

Eine wichtige Frage fur den Trainierenden ist die, wann 
er iiben soli. Selbstverstandlich wird hier in erster Linie 
sein Beruf maBgebend sein. Die meisten jungen Leute, die 
bei uns in Deutschland Athletik betreiben, sind Kaufleute 
und den Tag iiber im Geschaft. Ihnen wird also nichts 
anderes iibrigbleiben, ais abends zu trainieren. Ein Training 
am friihen Morgen ratę ich ihnen nicht. Lieber mógen sie 
sich ausschlafen; auch abends haben sie wohl noch genug 
kórperliche Spannkraft, um ihr Training mit Nutzen zu 
absolvieren. Wer tagsiiber Zeit hat, trainiert am besten 
zwischen 5 und 7 Uhr. Er hat dann die Mittagsmahlzeit
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verdaut und kann nach dem Training bald wieder eine 
kraftige Mahlzeit zu sich nehmen.

Die Ernahrung spielt iiberhaupt beim Training eine 
wiclitige Rolle, obwohl letztere auch vieJiach ubcrschatzt 
worden ist. In zahlreichen Bucliern, in denen Ratschlage

Von den Olympischen Spielen in St. Louis 1904.
Joh. Runge gewinnt das 880 Yards-Handikap ais Malmann 

in 1 Minutę 582/- Sek.

beziiglich des Trainings gegeben werden, wird gcrade hin- 
sichtlich der Ernahrung gewaltig ubertrieben. Auf Grund 
zehnjahriger Erfahrung empfehle ich folgendes: Man iindere 
die Art seiner Ernahrung nur insofern, daB man schwer 
verdauliche, fette und sehr pikante Speisen vermeidet; sonst 
lebe man wie gewbhnlich und esse, worauf man Appetit 
hat. Gerade wenn man plbtzlich ganz neue Gesichtspunkte 
fur seine Ernahrung aufstellt und z. B. sehr viel Fleisch 
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zu essen beginnt, in der Erwartung, dadurch besonders 
stark und leistungsfahig zu werden, lauft man Gefahr, in 
den gefurchteten Zustand des Ubertrainiertseins zu 
geraten. Die Hauptsache ist nicht, dem Korper auf einmal 
besonders viele und nahrhafte Nahrungsmittel zuzufiihren, 
sondern vielmehr, die genossene Nahrung gut zu verdauen 
und zu verbrauchen. Wer daran gewóhnt ist, wenig Fleisch, 
aber viel Gemiise und Obst zu essen, wiirde eine plótzliche 
erhebliche Vermehrung der Fleischzufuhr und eine Ver- 
ringerung auf der anderen Seite gar nicht vertragen.

In Betracht ist auch zu ziehen, daB die meisten Trai- 
nierenden abhangig sind und im Hause ihrer Eltern leben, 
wo sie sich den Gebrauchen der Familie zu fiigen haben 
und essen miissen, was auf den Tisch kommt.

Einen guten Rat noch zum SchluB. Man vermeide im 
Essen jedes UbermaB und sorge fur eine gute Verdauung, 
Denn es kommt weniger darauf an, was und wieviel wir 
essen, sondern darauf, wieviel wir verdauen. Wer an tragem 
Stuhlgang leidet, einem typischen Ubel unserer Zeit, der 
versuche, diesem Ubel durch zweckmaBige Diat abzuhelfen. 
Zu diesem Zwecke esse er hartes, nicht zu frisches Brot 
(Schrotbrot, Simonsbrot, KommiBbrot, Hamburger Schwarz - 
brot), das auch zugleich eine gute kraftige Nahrung darstellt. 
Er vermindere die Fleischration in seiner Nahrung und esse 
mehr Obst und Gemiise. Sehr gute Wirkung bei schlechtem 
Stuhlgang hat ein am friihen Morgen kurz vor dem ersten 
Fruhstiick getrunkenes Glas heiBen Wassers. Das ist jeden- 
falls besser ais die meisten im Handel befindlichen che- 
mischen Praparate zur Beeinflussung des Stuhlganges, bzw. 
der Verdauung, von denen das sogenannte Califig (ein Pra- 
parat aus Feigen) und das Laxin (aus Fruchtsaften her- 
gestellt) noch am besten sein mbgen. Auch das alte Uni- 
versalmittel Rizinusól ist unschadlich; es greift den Darm 
nicht an und hat eine starkę Wirkung.

In das Gebiet der Ernahrung, der Diat, gehórt auch 
noch der Tabak- und AlkoholgenuB. Es gibt viele 
Athleten, die in dieser Hinsicht sehr tolerant denken. Sie
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meinen, daB eine oder 
zwei Zigarren oder Ziga- 
retten am Tage ihnen 
ebensowenig schaden wie 
ein oder mehrere Glas 
Bier oder ein gelegent- 
licher Schnaps. Jeder, 
der Athletiksport be- 
treibt, also die Absicht 
hat, entweder seinen 
Kórper zu den hóchsten 
Leistungen zu erziehen 
oder — sehen wir von 
diesem idealen Gesichts- 
punkte ab — auf kiinf- 
tige anstrengende Wett- 
kampfe vorzubereiten, 
hat seinem eigenen Kór
per gegeniiber die un- 
bedingte Pflicht, sich 
vor jeder Schwachung 
seiner Krafte zu bewah- 
ren. Eine solche Schwa
chung der Krafte be- 
deutet aber der GenuB 
von Zigarren und von 
Alkohol, in welcher Form 
es auch sei, Wer dies 
bestreitet, spricht eine 
Unwahrheit aus, die 
nicht nur fur ihn, son- 
dern auch fur viele 
Tausende heranreifender 
Sport] iinger unabseh- 
baren Schaden bedeutet. 
Wer so willensschwach 
ist, daB er die genannten 

Wide (Stockholm), 
Schwedens bester Streckenlaufer.
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Reizmittel—und weiter sind sie nichts—nicht entbehren kann, 
der soli te lieber gar keinen Sport treiben, denn dann wird er 
auch nie Erfolge erzielen. Tabak und Alkohol greifen das Herz 
an und schwachen es, und das Herz ist fur den Sporttreiben- 
den eine viel wichtigere Kraftąuelle ais der Muskel. Riesen- 
starke, muskulose Athleten versagen haufig bei einer An- 
strengung, die ein weniger starker Mann, der aber iiber ein 
gesundes, ungeschwachtes Herz verfugt, bewaltigt. Alle 
Muskelkraft niitzt nichts, wenn das Herz nicht die erforder- 
lichen Krafte spendet, denn der Muskel wird ja erst vom 
Herzen befahigt, sein Kbnnen zu entfalten. Ein Athlet, der 
weder an Tabak, noch an AlkoholgenuB gewóhnt ist oder 
sich dessen entwóhnt hat, wird auch gar kein Verlangen 
nach diesen Stimulantien haben. Daher erprobe man seine 
Willenskraft und entsage beidem. Auch die fiir den Laufer 
so iiberaus wichtigen Atmungsorgane und die Bronchien 
werden durch den TabaksgenuB ungiinstig beeinfluBt, und 
zwar nichtfdurch den Nikotin, sondern durch die sich beim 
Rauchen entwickelnden Verbrennungsstoffe. Jeder Trainer 
sollte daher seinen Zóglingen, sofern er geniigenden EinfluB 
iiber sie hat — was ja leider nicht immer der Fali ist — 
den Tabak- und AlkoholgenuB strengstens untersagen.

Ubrigens ist es auch von erheblicher moralischer Wirkung, 
wenn ein Sporttreibender sich des Rauchens und Trinkens 
enthalt. Er hat, wenn er dies tut, das starkende BewuBt- 
sein, alles getan zu haben, was dazu dienen kann, sein Kónnen 
zu erhóhen und seine Korperkraft zu vermehren. Und dieses 
BewuBtsein gibt ihm ein Ubergewicht iiber alle diejenigen, 
die es mit ihrem sportlichen Training weniger ernst nehmen 
ais er.

5. Das Laufen iiber kurze Strecken (100—400 m).
Eine amerikanische Monatsschrift veróffentlichte einst 

einen illustrierten Aufsatz iiber die Ermiidung des Athleten, 
des Laufers, wie sie sich auf seinem Gesicht zu erkennen gibt.
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Der genaue Titel war: „Breathlessness, the progress 
of Fatigue as seen in the face“.

Die Bilder, die diesen Artikel begleiteten, waren iiberaus 
interessant; sie zeigten, wie sich das Antlitz des Wettlaufers 
unter dem Eindruck der aufiersten Kraftleistung verzerrt 
und oft den Ausdruck des Schmerzes und der Pein annimmt. 
Am deutlichsten trugen diesen charakteristischen Stempel 
die abgebildeten Gesichter der Schnellaufer. Daraus zog der 
Verfasser des Artikels den SchluB, daB die kbrperliche An- 
strengung, die Kraftaufwendung beim Laufen iiber kurze 
Strecken am bedeutendsten ist.

Und so ist es in der Tat. Wahrend ein Streckenlauler 
von Anfang an mit seinen Kraften iiberlegend haushalten 
kann und nur dann alles aus sich herausnimmt, wenn die 
Gegner ihn dazu zwingen, muB der Schnellaufer, der Sprinter, 
fast jedesmal, wenn er ein Rennen bestreitet, seine volle Kraft 
einsetzen. So mufi er Rennen von 50—200 m, wenn er nicht 
gerade ganz ungefahrliche Konkurrenz hat, meist in voller 
Schnelligkeit durchlaufen, da bei diesen Distanzen 
schon Bruchteile einer Sekunde eine wesentliche Rolle 
spielen.

Wir sehen also, daB zum Schnellauf eine gewisse Kraft 
gehórt, und meist werden wir auch finden, daB der Sprinter 
einen kraftigen, gut durchgebildeten, oft sogar ausgesprochen 
athletischen Kórperbau besitzt, wahrend man unter den 
Anhangern des Streckenlaufes haufig Gestalten findet, die 
alles andere denn kraftig sind, oft sogar den Eindruck der 
Schwachlichkeit erwecken.

Der Sprinter muB kraftig sein; er soli eine gut ent- 
wickelte Brust- und Armmuskulatur haben und am besten 
etwas iiber MittelgrbBe sein. Allerdings habe ich auch schon 
oft vorziigliche Sprinter gesehen, die von sehr kleinem Wuchs 
waren; so z. B. ist der mehrjahrige Meistersprinter Ungarns, 
Hellmich, von sehr kleiner Statur, und doch war er zeitweise 
dem um fast einen Kopf gróBeren Schubert und vielen an
deren iiberlegen. (Siehe den Nachtrag zu diesem Kapitel. 
Der Verf.)
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Hanns Braun-Miinchen siegt in iiberlegener Weise im 400 Meter-Lauf.

Das Training des Sprinters wird sich also in erster Linie 
darum drehen, Kraft zu erwerben, und zwar nicht nur die 
Beine zu kraftigen, sondern auch den Oberkórper. Sodann 
ist das Uben des Startes, der ja bekanntlich bei allen kurzeń 
Laufen eine groBe Rolle spielt, iiberaus wichtig.

Fur den Sprinter gelten zunachst die allgemeinen Regeln, 
die ich in dem Kapitel „Training" aufgestellt habe. Er muB 
den Kórper durch Dauerlaufe von uberflussigen Fettmengen 
befreien und Herz und Lunge widerstands- und leistungs- 
fahig machen.

Anfang April sollte er mit dem Training beginnen und 
zunachst dreimal in der Woche seine Dauerlaufe machen,

D oe r r y, Leichtathletik. 2. Aufl. 3
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unter genauer Befolgung der Winkę, die ich bei Besprechung 
des allgemeinen Trainings gegeben habe. Nach etwa drei 
Wochen wird er sich kraftig genug fiihlen, an ernstere Auf- 
gaben heranzugehen. Ich ratę ihm, nun zunachst an jedem 
Trainingsabend ganz kurze Strecken — etwa 30—40 m — 
zu laufen, die sich ganz vortrefflich mit Startubungen ver- 
binden lassen. Ais Starter diene ihm ein Freund, dem es 
jedoch nicht dringend genug empfohlen werden kann, genau 
darauf zu achten, daB der Start regelrecht vor sich geht. 
Wer sich im Training einen fehlerhaften Start angewóhnt, 
gewóhnt ihn sich spater nicht so leicht wieder ab.

Die Arten des Startes, die man bei Wettlaufen beob- 
achten kann, sind iiberaus zahlreich. Der beste Start, den 
auch ich allen Sprintem zur Ubung und Anwendung emp- 
fehle, ist der niedrige Start, den die Amerikaner zuerst an- 
wandten, und der mit der Bezeichnung „crouching“- oder 
„hand-spring“-Start belegt wird. Bei dieser Startmethode 
laBt sich der Laufer, mit dem linken FuBe ca. 10—20 cm 
hinter der Ablauflinie, mit dem anderen weitere 25 cm 
zuriickstehend, halb in die Knie nieder, beugt den Ober- 
kbrper weit nach vorn und stiitzt sich mit den Fingerspitzen 
auf die Ablauflinie. Die Amerikaner, die ich gelegentlich der 
Olympischen Spiele in Athen und London sah, gruben mit den 
Handen hinter der Startlinie zwei kleine Hbhlungen in die 
Erde und setzten ihre FiiBe dahinein, um beim Ablauf einen 
festeren Halt zu haben.

Bei diesem Start gleicht der Laufer dem zum Sprunge 
niedergekauerten Tiger. Wie dieser plótzlich empor- und 
auf sein Opfer springt, so schnellt sich der Laufer beim Fallen 
des Startschusses in die Hóhe, gleichsam mit der Elastizitat 
einer Feder; der Oberkorper wird mit gewaltigem Rucke 
hochgerissen, das hintere Bein fliegt nach vorn. Dies ist zu- 
gleich die Bewegung zum ersten Schritte, und ehe die anderen 
Laufer sich aus der sonst vielfach ublichen starren Stellung 
emporgerafft haben, ist man meist schon in vollem Laufe. 
Es gehort allerdings viel Ubung dazu, um diesen Start 
vollkommen zu erlernen, beherrscht man ihn aber erst
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Vor dem SchuB.
Start zur ioo m-Meisterschaft von Deutschland (1908).

Wagner, Lindemann (III.), Ewald, Hoffmann (I.), Kohlmey (II.).

Nach dem SchuB.

einmal, so hat man schon dadurch allein einen groBen 
Vorteil vor jedem anderen Laufer.

Eine andere Startmethode wird auf der umstehenden 
Illustration dargestellt. Sie ist jedoch mehr eigenartig ais 
empfehlenswert.

Wenn ich oben geraten habe, das eigentliche Sprint- 
Training mit dem Laufen kurzer Distanzen zu beginnen, so

3*  
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ging ich dabei von dem Gesichtspunkte aus, daB auch der 
Sprinter mit seinen Kraften sehr haushalterisch umgehen 
muB. Vornehmlich im Beginn des Trainings fiihlt man sich 
haufig besonders kraftig oder glaubt, durch iiberaus fleiBiges 
und vieles Laufen dem Korper zu niitzen. Nichts ist ver- 
kehrter ais diese Anschauung. Eine einzige Uberanstrengung 
kann den Unvorsichtigen um 14 Tage in seinem Training 
zuriickbringen. Oft iiberschatzt der Laufer seine Krafte im 
Anfang des Trainings; er denkt: „Heute wirst du mai sehen, 
was du schon kannst."

Gesagt, getan! Er lauft 200 m in schnellem Tempo, viel- 
leicht um die Wette mit einem Klubkameraden, und die 
Folgę davon sind starkes Unbehagen, Ubelkeit, oft Er- 
brechen und eine mehrere Tage anhaltende Unlust zu wei- 
terem Training.

Man bereite also den Korper nur allmahlich auf die 
seiner harrenden Aufgaben vor. Man laufe lieber ófter eine 
ganz kurze Distanz, die nicht anstrengt, ais einmal 100 oder 
200 m. Wer 5—6 mai an einem Abend 40 m mit Startiibung 
gelaufen ist, kann, wenn er noch ein weiteres tun will, noch 
einige Runden langsamen Dauerlaufes daran anschlieBen. 
Aber immer auf den Zehenspitzen, nie auf der ganzen Sohle! 
In letzterem Falle wurde der Lauf plump werden, und man 
wurde Muskelgruppen anstrengen, die gar nicht entwickelt 
werden sollen. Die Muskeln der Wadę und die an der unteren 
Seite des Oberschenkels liegenden Muskelgruppen sind es, 
die beim Laufen hauptsachlich in Aktion treten.

Hat der Laufer nach dem oben beschriebenen System 
einige Wochen trainiert, so kann er damit beginnen, die 
tlbungsdistanz zu verlangern. Meistens wird ein Sprinter 
ja nicht nur 100 m laufen, sondern auch 200 m. Fur die 
erstere Distanz wird ihn ein sorgfaltiges Training nach 
obigem Muster bald in Form bringen; das Laufen der kurzeń 
Strecken wird ihm geniigende Kraft geben, um ein 100 m- 
Rennen durchzustehen. Mit der 200 m-Strecke ist es aber 
nun schon eine andere Sache, da sie nicht nurSchnelligkeit, 
sondern auch Stehvermógen verlangt. Erstere erwirbt man 
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sich, indem man nach wie vor die kurzeń Strecken bis zu 
50 m in gróBter Schnelligkeit lauft; um aber das nótige 
Stehvermógen zu bekommen, muB man schonweitere Strecken 
laufen. Am besten lauft man in Dreiviertel-Tempo — also

Ein heifier Endkampf:
Kohlmey (56) schlagt den Amerikaner May (19) im 100 m-Lauf.

etwa in 30 Sekunden — iiber 200 m oder in 40 Sekunden 
iiber 250 m. Im Anfang kann man das Tempo auch 
noch mehr maBigen, und zwar auf etwa 35 resp. 45 Se
kunden.

Je nachdem nun die Schnelligkeit oder das Stehvermógen 
zu wiinschen iibrig laBt, kann man durch Bevorzugung der
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kurzeń (30—50 m) oder der langeren Laufstrecken (200 bis 
250 m) sein Training ausgestalten.

Fast jeder Laufer von Ruf hat bekanntlich seine eigene 
Trainiermethode, ebenso fast jedes Athletiksport treibende 
Land. In Amerika wird anders trainiert ais in England, hier 
anders ais in Frankreich. Im allgemeinen haben wir in 
Deutschland uns bisher nach den englischen Training- 
gebrauchen gerichtet, da die Englander ja auch unsere Lehr- 
meister im athletischen Sport gewesen sind. Da diirfte es 
gewiB interessieren, auch einmal die Regeln kennen zu lernen, 
die eine hervorragende amerikanische Autoritat — Randolph 
Faries, Direktor fur Kórpererziehung an der Universitat 
Pennsylvania und ehemaliger amerikanischer Meisterlaufer 
— fur das Sprint-Training aufstellt. Er schildert dieses 
folgendermaBen: „Der Athlet laufe die ersten drei Wochen 
taglich 2—300 Yards langsam, sagen wir in etwa % Schnellig- 
keit. Auch versuc.he er ein dutzendmal zu starten, stets 
jedoch erst beim Knall der Pistole, so daB er sein Ohr daran 
gewóhnt, den Knall unmittelbar zu erfassen. In den nachsten 
drei Wochen verscharfe er seine Schnelligkeit auf ®/4, setze 
die Startiibungen fort und laufe dabei stets Distanzen von 
20—60 Yards. In den folgenden drei Wochen erhóhe er die 
Schnelligkeit auf 7/8 und laufe wiederholt 125 Yards. Darauf 
laufe er 3—6 mai 50 oder 60 Yards. Am Ende des Trainings 
iibe er wieder den Start und laufe Strecken von 50—90 Yards. 
Will man ein Versuchsrennen laufen, so tue man dies zwei 
oder drei Tage vor dem Meeting, in dem man zu starten 
gedenkt. Den Tag vor letzterem ruhe man, wenn móglich, 
ganz aus. Gewóhnlich braucht man 3—4 Jahre dazu, um 
100 Yards in schneller Zeit (also etwa 10 Sekunden) laufen 
zu lernen.“

Soweit Mr. Faries. Wie man sieht, sind diese Training- 
regeln weit scharfer und muten dem Laufer weit gróBere 
Anstrengungen zu ais die von mir aufgestellten Vorschriften. 
Man muB dabei aber in Betracht ziehen, daB das Training 
in Amerika — Mr. Faries schrieb hauptsachlich fur die 
Studenten — ein weit sorgfaltigeres zu sein pflegt ais bei
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uns. Der amerikanische Student lebt in den ersten Serńestern 
haufig fast ganz dem Sport, wie bei uns die jungen Musen- 
sóhne in den kleinen Universitatsstadten ihre ersten Semester 
in dulci j ubiło verbringen. Der amerikanische Student 
genieBt die vielen Vergiinstigungen, die seine meist iiber 
groBe Mittel verfiigende Universitat ihm in hygienischer und 
sportlicher Beziehung kostenlos bietet, und steht unter der 
Obhut eines erfahrenen Trainers. Da ist es denn kein 
Wunder, daB er Leistungen erzielt, die bei uns vorlaufig noch 
unerreichbar zu sein scheinen.

Ebenfalls zu den kurzeń Distanzen zahlt noch der Lauf 
iiber 400 m, der eigentlich die gróBten Anforderungen an den 
Laufer stellt. Ein guter 400 m-Laufer mufi sehr schnell sein, 
eine groBe Zahigkeit und Energie besitzen und Rennerfah- 
rung haben. Der Weltrekord fur 4021/4 m (440 Yards gerade 
Bahn) steht auf 47 Sekunden, geschaffen von dem Ameri- 
kaner M. W. Long, der dabei also viermal 100 m in noch 
nicht 12 Sekunden pro 100 m lief, eine ganz gewaltige 
Leistung! Unser deutscher 400 m-Rekord steht auf 49 Se
kunden, gelaufen von Hanns Braun. Der Amateur-Welt- 
rekord fiir 400 m steht auf 48% Sekunden, gelaufen von dem 
schottischen Meister Leutnant W. Halswell am 22. Juli 1908 
gelegentlich der Olympischen Spiele in London (elliptische 
Bahn).

Ein hervorragender 400 m-Laufer wie Long mufi geboren 
werden; eine derartige phanomenale Schnelligkeit kann durch 
Training nicht erzielt werden. Aber man kann gute Anlagen 
durch eifriges Training entwickeln. Mancher unserer guten 
Sprinter konnte, wenn er fiir mehrere Jahre ein englisches 
oder amerikanisches Training durchmachen wiirde, es so- 
weit bringen, 400 m in 50 Sekunden zu laufen. Aber die 
meisten Laufer haben keine Ausdauer. Wenn sie es in einem 
oder zwei Jahren nicht zu befriedigenden Erfolgen bringen, 
werfen sie die Flintę ins Korn. Darin liegt meist die Ursache 
des MiBerfolges.

Wer fiir die 400 m-Strecke trainieren will, beginne lang- 
sam mit 200—300 m und laufe hin und wieder 50—60 m in 
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vollem Tempo. Nach drei Wochen mag er, wenn er sich 
frisch fiihlt, seinem Pensum, das jedoch immer in nur 5/s" 
Schnelligkeit absolviert werden darf, taglich io m zulegen. 
Sobald er Steifheit oder Unlust verspiirt, setze er aus, bis

Die Stafettenmannschaft des Berliner Sport-Clubs, 
die auf dem Nationalen Meeting der Liibecker Sportvereinigung 

am 2. Mai 1909 den Weltausstellungs-Wanderpreis errang.
(Frithjof, Lightbody, Buchhorn, Liidtke.)

er sich wieder kraftig fiihlt. Ruhetage sind iiberhaupt immer 
nutzlich; sie geben Korper und Geist Gelegenheit, neue 
Spannkraft und Energie zu sammeln.

Man richte sein Training so ein, daB man die volle 400 m- 
Distanz etwa eine Woche vor dem Rennen erreicht hat. Das 
Abschneiden in dem Rennen wird dann zeigen, ob man in 
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dem zukiinftigen Training seine Aufmerksamkeit mehr auf 
Entwickelung der Schnelligkeit oder des Stehvermógens 
richten muB.

Auch die Taktik spielt im 400 m-Lauf eine wichtige Rolle. 
Einem schnellen Laufer wiirde ein langsames Rennen be- 
sonders passen, weil er dann zum SchluB in den letzten 50 m 
seinen Gegnern vermittels seiner Schnelligkeit davonlaufen 
kann; wer nicht so schnell, dagegen ein guter Tempolaufer 
ist, wird sof ort nach dem Start an die Spitze gehen und die 
Gegner auszupumpen versuchen. Es ist hier daher wichtig, 
daB man das Kónnen seiner Gegner genau kennt, denn da- 
nach kann man seine im Rennen zu befolgęnde Taktik ein- 
richten.

Dem vorstehenden Kapitel, das vor etlichen Jahren 
niedergeschrieben worden ist, ist eigentlich nicht allzuviel 
hinzuzufiigen. Es laBt sich ohne weiteres denken, daB sich auf 
dem Gebiete des Laufens iiber kurze Strecken in den letzten 
Jahren nichts Umwalzendes ereigriet hat, schon deswegen, 
weil die Leistungen ja im groBen und ganzen dieselben ge- 
blieben sind. Auf einer Strecke wie zum Beispiel 100 m ist 
es ja iiberhaupt schwer, selbst Bruchteile von Sekunden von 
den bestehenden Rekords herabzudriicken. Was auf diesem 
Gebiete erreicht worden ist, dariiber gibt unsere Rekordliste 
genauen AufschluB.

Das Bedeutsamste, was die letzten Jahre im Laufen iiber 
kurze Strecken ergeben haben, konnte man bei den Olym- 
pischen Spielen in den Jahren 1906 und 1908 sehen. 1906 
fanden die Spiele bekanntlich wieder in Athen statt, 1908 
zum erstenmal in London. Beide Małe hatte ich das 
Gliick, den iiberaus interessanten Kampfen beiwohnen 
zu kónnen.'

Eine sehr interessante Beobachtung konnte ich, was das 
Sprinten anbetrifft, sowohl in Athen ais auch in London 
machen. Beide Spiele brachten namlich in der kurzeń 
Sprintstrecke den Sieg eines Laufers, der weit unter Mittel- 
gróBe war. Bekanntlich hat sich lange Zeit die Ansicht er- 
halten, daB eine etwas iibernormale KorpergróBe fur einen 
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Sprinter vorteilhaft sei; man schloB aus der Lange der Beine, 
daB der betreffende Laufer seinen Gegnern gegeniiber, die 
kleiner ais er waren, im Yorteil sei. Dies scheint nicht

Momentbild aus dem Hochschulwettkampf Danzig-Kbnigsberg 
am 4. Juli 1909.

(Herrmann gewinnt vor Bechler das 100 m-Laufen.)

unbedingt Vorbedingung fiir den Erfolg eines Laufers zu 
sein, denn sowohl Archie Hahn, der damalige amerikanische 
Meister, ais auch der Siidafrikaner Reginald Walker, der in 
London die ioo m-Weltmeisterschaft gegen die besten 
Schnellaufer der Welt gewann, sind ziemlich klein; beide 
messen nur etwa 1,62 m.
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In Athen wurden, wie immer dort unten, wo unter dem 
EinfluB der starken Hitze keine besonders guten Leistungen 
im Laufen erzielt zu werden pflegen, ziemlich maBige Zeiten 
gelaufen. Reiner der Teilnehmer am ioo m-Lauf konnte eine 
bessere Zeit ais ii1^ Sekunden bieten, und diese lief Hahn 
im Endlauf, in dem er seinen Landsmann F. R. Moulton, 
den Australier Nigel Barker und den Amerikaner W. D. 
Eaton sehr sicher schlug. In allen Vor- und Zwischenlaufen 
kam Hahn in geradezu lacherlicher Uberlegenheit ais Erster 
ans Ziel. Walkers Laufen hat mich stets auBerordentlich 
an dasjenige von Hahn erinnert. Walker ist von seinem 
Start in Berlin im letzten Jahre ja auch den deutschen 
Athleten bekannt, und wer ihn laufen gesehen hat, wird 
diesen eigenartigen Anblick wohl kaum vergessen, sofern er 
sich wenigstens fiir diesen Zweig der Leichtathletik interes- 
siert. Walker, der, wie schon gesagt, ziemlich klein und 
entsprechend leicht ist, lauft unter deutlich zutage tretender 
Aufwendung erheblicher Kraft. Schon ist sein Laufen nicht, 
aber darauf kommt es ja auch nicht an. Die Arme arbeiten 
bei ihm kolossal mit, um dem Korper den notigen Schwung 
zu geben. Dabei schwankt der ganze Korper zeitweise hin 
und her, ais sei er im Begriffe, das Gleichgewicht zu ver- 
lieren. Die beriihmten amerikanischen Laufer, die ich bei 
den Olympischen Spielen in London laufen gesehen habe, 
liefen, was Stil anbetrifft, viel schóner ais Walker, aber sie 
liefen — und das ist der Kernpunkt der Sache — nicht so 
schnell wie er. Rector zum Beispiel, der damals fiir einen 
der besten Sprinter galt, die die Vereinigten Staaten jemals 
hervorgebracht haben, hatte einen vorziiglichen Start und 
lief sehr gleichmaBig; er hatte in Amerika wiederholt ioo 
Yards in io Sekunden gelaufen. Trotzdem muBte er sich 
vor Walker beugen, ein Schicksal, das er mit anderen hervor- 
ragenden Laufern, wie zum Beispiel dem Kanadier Kerr, 
dem Gewinner des 200 m-Laufs in London, teilte. Walker 
lief die 100 m im vorigen Jahre (1909) in Pretoria zum ersten- 
mal in io2/s Sekunden und stellte damit einen neuen Welt- 
rekord auf. Bemerkenswerterweise hat in Deutschland schon 
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im Jahre 1905 Vinzenz Duncker, der bekannte Afrikaner, 
bei einem Meeting des Berliner Sportklubs die vorziigliche 
Zeit von io4/5 Sekunden fur 100 m erreicht.

Die Lehren, die man aus Walkers Laufen ziehen muB, 
sind kurz zusammenzufassen. Zunachst kann auch ein 
kleiner Sprinter es zu hervorragenden Erfolgen bringen. 
Natiirlich darf er nicht schwerer sein, ais es im richtigen 
Verhaltnis zu seiner GróBe steht. Die Hauptsache aber ist 
— und dies gilt auch fur groBe Laufer — daB die nótige 
Muskelkraft vorhanden ist, das Gewicht des Kbrpers in der 
schnellsten Zeit iiber die gewiinschte Distanz zu bringen. 
Dazu bedarf der Sprinter einer durchgehenden Ausbildung 
seines gesamten Muskelsystems. Walker ist kein Kraft- 
mensch, besitzt aber einen gut entwickelten Oberkórper mit 
kraftiger Armmuskulatur, die ihm beim Laufen ausgezeich- 
nete Dienste leistet. Man laufe daher stets, auch im Trai
ning, mit angespannter Oberkórper- und Armmuskulatur, 
wodurch man, ohne daB man wirklich athletische Ubungen, 
zum Beispiel mit den heute vielgepriesenen 5 Pfund-Hanteln, 
vorzunehmen braucht, die Arme und die Brustmuskeln in 
kurzer Zeit gut entwickeln wird.

Den Stil beim Laufen, auf den viele Autoren so groBen 
Wert legen, lasse man ruhig auBer acht, wenigstens beim 
Sprinten, wo es nur auf Schnelligkeit ankommt. Jeder 
Kórper hat andere Methoden, sich im Lauf schnell vorwarts 
zu bringen; feste Regeln kann man daher fur die Kórper- 
haltung nicht aufstellen.

'■jTNoch eins mag vielleicht fur den kiinftigen Meisterlaufer 
von Wichtigkeit sein, namlich die Entscheidung der Frage, 
ob man den Oberkórper beim Laufen nach vorn oder nach 
hinten iibergebeugt halten soli. Man wird bei einem 
athletischen Meeting meist beide Arten der Oberkórperhaltung 
angewandt sehen. Meines Erachtens ist es sehr hinderlich 
in der Entfaltung der grófiten Schnelligkeit, wenn man dem 
Oberkórper dadurch, daB man den Kopf stark nach hinten 
ins Genick driickt, eine nach hinten gewandte Haltung gibt. 
Dies tun viele Laufer, und zu meiner Uberraschung habe 



46

ich sowohl 1906 in Athen ais auch 1908 in London diese 
Kbrperhaltung bei verschiedenen tiichtigen Laufern beob- 
achtet, u. a. auch bei Hallswell, dem besten englischen 
Viertelmeilen-Laufer.

Ich bin der Ansicht — und ich habe diese bei den besten 
Laufern der Welt bestatigt gefunden — daB eine etwas 
vornubergebeugte Haltung des Oberkórpers fiir den Sprinter 
am vorteilhaftesten ist. Allerdings muB der Laufer darauf 
achten, daB er in dem Bestreben des Vorwartssturmens 
nicht etwa das Gleichgewicht verliert und die richtige Herr- 
schaft iiber seine Beine einbuBt. Das kann namlich sehr 
leicht vorkommen und hindert den Laufer, von Anfang an 
die volle Kraft zu entfalten.

Er muB daher danach trachten, hierin die richtige Mitte 
herauszufinden. Zu bemerken ist dabei noch, daB auch beim 
Laufen jedes Extrem zu vermeiden ist.

6. Das Hiirdenlaufen.
Eine der schbnsten Arten des Laufsports, zugleich aber 

technisch die schwierigste, ist das Hiirdenlaufen. Die ge- 
brauchlichsten, im athletischen Sport Deutschlands allein 
anerkannten Laufstrecken auf diesem Gebiete sind die iiber 
no und 400 m. In England und Amerika wird iiber alle 
moglichen Distanzen von 100—440 Yards gelaufen, wobei 
auch Hiirden von verschiedener Hbhe benutzt werden.

Fiir das Hiirdenlaufen in Deutschland ist folgende Be- 
stimmung der D. S. B. f. A. maBgebend:

„Beim no m-Hiirdenlaufen miissen zehn 9 m von- 
einander entfernte Hiirden von 1,06 m Hóhe aufgestellt 
sein. Der Anlauf betragt 14 m, der Auslauf 15 m. Beim 
400 m-Hiirdenlaufen sind zehn 35 m voneinander ent
fernte Hiirden von 91 cm Hbhe aufgestellt. Die Hiirden 
diirfen nicht fest sein.

Das Umwerfen einer oder mehrerer Hiirden kommt 
fiir das Ergebnis des Rennens nicht in Betracht. Nur bei 
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Wettkampfen um die deutsche oder Verbands-Meister- 
schaft diirfen nicht mehr ais zwei Hiirden umgeworfen 
werden. Fiir die Wertung eines Laufs ais Rekord ist 
jedoch Bedingung, daB keine Hiirde umgeworfen ist. “
Wer ein guter Hiirdenlaufer werden will, inuB vor allen 

Dingen ein guter Sprinter sein, denn zum Erzielen einer

Fehlerhafter Ansprung an die Hiirde.

guten Zeit in einem Hiirdenrennen iiber z. B. iio m ist 
eine ziemlich groBe Schnelligkeit nótig. Einer der besten 
Hiirdenlaufer, die es je gegeben, der Deutsch-Amerikaner 
A. C. Kranzlein, gewann 1900 in Paris bei den Olym
pischen Spielen nicht nur die Weltmeisterschaft im Hiirden- 
lauf iiber no m (in 15% Sek.) und das 200 m-Hiirdenlaufen 
(in 25% Sek.), sondern schlug auch hervorragende Sprinter 
wie Tewkesbury und Rowley im 60 m-Mallaufen, ganz ab- 
gesehen von seinem Sieg in der Weitsprung-Weltmeisterschaf t.

Der Englander kennt nur eine gute Technik des Hiirden- 
laufs, die er ,,bucking“ nennt. Er versteht darunter folgendes:
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Der Laufer muB jede Hiirde sózusagen im Sprungschritt 
nehmen; der Aufsprung zur Hiirde muB den AbschluB eines 
Laufschritts, der Niedersprung von der Hiirde zur Erde den 
Beginn eines neuen Schrittes darstellen. Beim Uberspringen 
der Hiirde wird das Bein, mit dem abgesprungen wurde, 
dicht an den Kórper angezogen; das andere nimmt, im Knie 
umgebogen, eine zur Hiirde parallele Lagę ein, streicht dabei 
gewissermaBen iiber die Querlatte der Hiirde hinweg. Es 
ist eine Hauptbedingung fur den Hiirdenlaufer, nicht zu 
hoch zu springen; er vergeudet sonst Zeit und Kraft. Manche 
hervorragenden Laufer beriihren fast jede Hiirde beim 
Sprung, ohne jedoch auch nur eine umzuwerfen. Nicht 
minder wichtig ais diese Bedingung ist eine andere, namlich 
jedesmal den Zwischenraum zwischen zwei Hiirden mit drei 
Schritten zu durchlaufen. Wer dies nicht erlernt, wird nie 
ein guter Hiirdenlaufer werden.

Bei den Olympischen Spielen im Jahre 1896 in Athen 
war es, ais ich zum erstenmal einen guten Hiirdenlaufer sah, 
der die Dreischritt-Technik — wenn mir dieser Ausdruck 
gestattet sein soli — vollkommen beherrschte. Sein Laufen 
wirkte auf mich wie eine Offenbarung. Ich habe spater 
versucht, die Art seines Laufens nachzuahmen, es ist mir 
jedoch nicht ganz gelungen, zumal der Hiirdenlauf ja nie 
meine Starkę war. Immerhin erfordert das Hiirdenlaufen 
andauernde und fleiBige Ubung.

Der Anfiinger beginne damit, das Springen der Hiirde 
nach den oben angegebenen Regeln des „bucking" zu er- 
lernen. Ehe er dies nicht kann, soli er nicht mit dem weiteren 
Training fortfahren. Der Sprung iiber die Hiirde muB sehr 
ausgiebig sein, damit man nicht genótigt ist, die drei Lauf- 
schritte iibermaBig lang z u machen. Godfrey Shaw, wohl 
der beste Hiirdenlaufer, den England bisher produziert hat, 
machte, wenn er iiber die Hiirde flog, einen Sprungschritt 
von nicht weniger ais 15 FuB (also etwa 4% m). Da nun 
die Hiirden 9 m voneinander entfernt sind, brauchte jeder 
seiner drei Schritte zwischen den einzelnen Hiirden nur 
i72 m lang zu sein. Das ist also verhaltnismaBig wenig,
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wenn man bedenkt, daB die Schritte eines guten ioo m- 
Laufers ca. 2 m lang sind.

Fiir die Schwierigkeit des Hiirdenlaufens spricht u. a. 
die Tatsache, daB es auch in England nur wenig erstklassige 
Hiirdenlaufer gibt.

Nun einige weitere Worte iiber das Training. Hat der 
Athlet den Hiirdensprung griindlich geiibt, dann stelle er, 
9 m von der ersten entfernt, eine zweite Hiirde auf und er- 
lerne die Dreischritt-Technik. Hat er auch diese Klippe 
gliicklich umschifft, dann mag er allwóchentlich eine weitere 
Hiirde hinzufiigen, bis er seine Ubung auf alle zehn Hiirden 
ausgedehnt hat.

Neben dem Hiirdentraining auch das Laufen kurzer 
Strecken (50—70 m) zu kultivieren, ist zweifellos sehr niitz- 
lich, da es die Schnelligkeit des Laufers entwickelt.

Ein geiibter Hiirdenlaufer muB in einem Rennen wie 
eine Maschine arbeiten. Die Hauptsache ist, daB er gleich 
bei der ersten Hiirde richtig abspringt und — wie der Eng- 
lander sagt — in seinen ,,Schritt“ (stride) kommt. Hat er 
die erste Hiirde genommen, so wickelt sich alles Weitere 
programmmaBig ab.

Ein englischer Fachmann gibt in einem Werke iiber 
Athletik folgenden guten Rat beziiglich des Hiirdenlaufens: 
Ein Laufer, der in einem Hiirdenrennen stiirzt, soli den 
Kampf nicht aufgeben. Schon bei der-nachsten Hiirde 
kónnen seine Gegner stiirzen, und ein Sturz kostet daher 
noch keineswegs immer das Rennen.

Auch auf dem Gebiete des Hiirdenlaufens sind in den 
letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht worden. 
Allerdings, die Technik und Ausfiihrung des Laufens sipd 
dieselbe geblieben, mit denen schon Meister wie Kranzlein 
und Shaw ihre Erfolge errangen. Was sich entwickelt hat, 
ist eben nur die Schnelligkeit gewesen. Natiirlich kann es 
sich hier, wo die Grenze der menschlichen Leistungsfahig
keit schon langst erreicht zu sein schien, nur noch um 
Bruchteile von Sekunden handeln. Bis vor wenigen Jahren 
hatte Kranzlein den Weltrekord fiir no m Hiirden mit
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Speck-Karlsruhe, der deutsche Meister im Hiirdenlaufen 1909.
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i53/5 Sekunden gehalten; heute steht er auf glatt 15 Sekun
den, eine Zeit, die der Amerikaner Smithson im Jahre 1908 
bei den Olympischen Spielen in London schuf. Die drei 
Laufer, die damals im Entscheidungslauf zusammentrafen, 
namlich F. C. Smithson, J. C. Garrels und A. B. Shaw, alle 
drei Vertreter der Vereinigten Staaten, waren alle imstande, 
die Distanz unter 16 Sekunden zuriickzulegen. Bei solchen 
Laufern sind Technik und Stil selbstverstandlich iiber jeden 
Tadel erhaben, und die reine Schnelligkeit gibt schlieBlich 
den Ausschlag. Smithson kam schon mit dem Rufę nach 
England, der schnellste Hiirdenlaufer Amerikas zu sein, und 
er rechtfertigte diesen Ruf dadurch, daB er, wie schon er- 
wahnt, mit 15 Sekunden einen neuen Amateur-Weltrekord 
aufstellte. Von unseren deutschen Laufern haben friiher 
der Miinchener J. Keyl, neuerdings der Miinchener Hanns 
Braun und der Berliner Rau die Kunst des Hiirdenlaufens 
am besten erlernt und darin ganz vorziigliche Leistungen 
erreicht. Braun z. B. hat schon wiederholt die deutsche, 
noch aus dem Jahre 1904 (Julius Keyl-Miinchen) stammende 
Rekordzeit von 16 Sekunden gelaufen. Zu einem schnellen 
Hiirdenlauf in einer solchen Zeit gehóren nicht nur Kunst- 
fertigkeit und Schnelligkeit, sondern auch die Fahigkeit, 
seinen Geist und alle Nervenkraft auf die Ausfiihrung der 
Ubung zu konzentrieren. Jeder einzelne Sprung muB sauber 
und exakt und unter móglichst geringer Kraft- und Zeit- 
verschwendung ausgefiihrt werden. Nur, wenn dies gelingt, 
kann man Zeiten herauslaufen, die sich um die 16 Sekunden- 
Marke herumbewegen.

Eine wesentlich andere Priifung auf dem Gebiete des 
Hiirdenlaufens ais ein Lauf iiber no m stellt der 400 m- 
Hiirdenlauf dar, der, obwohl die Wettkampfbestimmungen 
der D. S. B.f. A. einen 400m-Hiirdenlauf vorsehen, beiuns aller- 
dings wenig geiibt wird, dagegen zum Beispiel in den Ver- 
einigten Staaten im Programm keines gróBeren athletischen 
Meetings fehlt. In der deutschen Rekordliste wird auch nur 
das no m-Hiirdenlaufen erwahnt, wahrend in den Ver- 
einigten Staaten nicht nur Rekords fiir 120, 220 und 440 
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Yards iiber Hiirden registriert werden, sondern auch noch 
solche fur dieselben Distanzen, aber mit niedrigeren Hiirden, 
den sogenannten ,,low hurdles", die nur 3 FuB (91,5 cm),

Amerikanische Studenten beim Hindernis-Training.

manchmal sogar nur 2 FuB 6 Zoll (76 cm) hoch sind. In 
einem Lande mit sehr stark entwickeltem Athletikbetrieb 
ist die Spezialisierung der einzelnen Gebiete der Leicht
athletik ja durchaus begreiflich. Die „Sporting and Ath- 
letic Records", die der bekannte englische Athlet H. Morgan- 
Browne vor etwa zwólf Jahren herausgegeben hatte, ver- 
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zeichneten etwa 40 verschiedene Rekords im Hiirdenlaufen. 
Da waren Rekords iiber 120, 200, 220,300, 400 und 440 Yards, 
und stets war wieder ein Unterschied darin gemacht, ob es 
hohe oder niedrige Hiirden waren, um die es sich bei den ver- 
schiedenen Rekords handelte, ferner darin, ob das in Frage 
kommende Rennen auf Gras oder auf Asche gelaufen worden 
war. Aschenbahnen sind bekanntlich wesentlich schneller ais 
Grasbahnen; daher sind die in den Vereinigten Staaten er- 
zielten Zeiten im Hiirdenlaufen im allgemeinen auch besser 
ais die in England gelaufenen.

Die Einfiihrung so vieler derartiger Wettkampfe bei uns 
ware natiirlich vbllig zwecklos, wenn auch im Programm 
der Olympischen Spiele, den Englandern und Amerikanern 
zuliebe, ein 400 m-Hiirdenlaufen figuriert. Selbst in Eng
land wird ein Rennen iiber diese Distanz nur selten aus- 
geschrieben, und beim 400 m-Hiirdenlauf gelegentlich der 
Londoner Olympischen Spiele endeten denn auch zwei Ver- 
treter des Sternenbanners auf den ersten Platzen, C. J. 
Bacon und H. L. Hillman, von denen ersterer mit 55 Sekun- 
den einen neuen olympischen Rekord schuf. Hillmans 
Niederlage bedeutete damals eine groBe Uberraschung, da 
Hillman in Amerika schon bessere Leistungen erzielt hatte. 
So halt er zum Beispiel mit 53 Sekunden den Weltrekord 
fur 400 m-Hiirden, eine Zeit, die er bei den Olympischen 
Spielen in St. Louis im Jahre 1904 geschaffen hatte.

Der 400 m-Hiirdenlauf erfordert begreiflicherweise in 
erster Linie Stehvermbgen, Ausdauer und unterscheidet sich 
von einem gewbhnlichen 400 m-Lauf eben nur dadurch, daB 
unterwegs noch zehn Hiirden zu springen sind. Wie wunder- 
bar Hillmans Rekord ist, kann man daran ersehen, daB es 
bei uns in Deutschland sicher nicht allzuviel Laufer gibt, 
die imstande sind, die 400 m-Strecke ohne Hiirden in 53 Se
kunden zu durch] aufen.

Was die Anerkennung von Rekordleistungen im Hiirden- 
laufen anbetrifft, so ist es im internationalen Sportbetriebe 
mit Recht Gebrauch, daB Rekords nur dann anerkannt 
werden, wenn keine Hiirde umgeworfen worden ist. Das
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ist vollkommen sinngemaB; eine Rekordleistung soli das 
Beste darstellen, was jemals auf dem betreffenden Gebiete 
erreicht worden ist. Wurden eine oder gar mehrere Hiirden 
umgeworfen sein, so ware dies ein Zeichen dafiir, daB der 
Springer nicht ganz auf der Hbhe gewesen und seine Spriinge 
nicht ganz sauber ausgefiihrt hat. Und solche Leistungen 
haben kein Anrecht darauf, ais Muster- und Rekordleistungen 
hingestellt zu werden.

Es ware recht erfreulich, wenn das Hiirdenlaufen bei 
uns in Zukunft noch mehr ais bisher gepflegt wiirde, denn 
es hat ais Schnelligkeits- und Geschicklichkeitsiibung ohne 
Zweifel einen hohen Wert.

7. Das Laufen iiber mittlere und lange Strecken*) .
Von Johannes Runge, Braunschweig.

Ehe ich auf obiges ,Thema ausfiihrlich eingehe, sei mir, 
ais einem der Mitbegriinder der deutschen Leichtathletik und 
ais einem der sehr sehr wenigen, die diesem schbnen und 
gesunden Sport treu geblieben sind, gestattet, einige Ab- 
schweifungen auf das allgemeine Gebiet zu machen.

Ais vor 6 Jahren mein alter Sportsfreund Doerry mich 
aufforderte, fiir sein Buch „Leichte Athletik" meine lang- 
jahrigen Erfahrungen, die ich in meiner „Rennkarriere" 
gesammelt, iiber das Laufen der mittleren und langen 
Strecken niederzuschreiben, da sah es mit der Ausbreitung, 
dem Kbnnen und Kennen unserer Leichtathletik bei uns 
in Deutschland noch eigentlich traurig aus. In langerer 
Ausfiihrung habe ich damals versucht, auf die Schaden und 
Mangel, die uns noch anhaften, hinzuweisen und die Griinde 
fiir die langsame Verbreitung und fiir die wenigen und 
geringen Leistungen zu erklaren. Unsere Veranstaltungen 
waren im allgemeinen schlecht besucht, schlecht geleitet, 
und die Ergebnisse der Wettkampfe standen noch zum 
groBen Teil himmelweit hinter denen unserer V orbilder zuriick.

*) Es sei bei dieser Gelegenheit auf das im gleichen Verlage 
erschienene Werkchen: Laufen und Springen (Training, Technik und 
Taktik) von Johannes Runge hingewiesen, das die einzelnen Lauf- 
arten ausfiihrlich behandelt (Preis 60 Pf.) Spo.rtverlag Grethlein & Co.
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Aber schon damals schrieb ich, daB ich fest davon iiber- 
zeugt sei, daB wir bei uns dieselben Erfolge erzielen kónnten, 
daB wir bei uns das- 
selbe, ja vielleicht 
noch besseres Men- 
schenmaterial hatten 
und durch dieses 
GroBes leisten kónn
ten. Es fehlte aber 
die Beteiligung und 
das Verstandnis die
ser Kreise und es 
fehlte uns an syste- 
matischer, wissen- 
schaftlicher Vorbil- 
dung, am regelrech- 
ten, sachgemaBen 
Training.

Seit dieser kurzeń 
Spanne Zeit hat un- 
sere Leichtathletik, 
vor allem in den letz- 
ten 3 Jahren, einen 
Aufschwung und eine 
Entwicklung nach 
jeder Richtung hin 
durchgemacht, die 
einfach beispiellos 
dasteht. Noch 1904 
in St. Louis und 
1906 in Athen kónn
ten wir bei den 
Weltmeisterschaf ten 
nur kleine Achtungs- 
erfolge erzielen und wenig oder gar nicht in dem 
Kampf fast aller kultivierten Vólker um den Sieges- 
lorbeer in der Kórpertiichtigkeit mitsprechen. Es war 

-ZW-Z?

A. Shrubb, der friihere englische Champion 
und Weltrekordmann.
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beschamend, immer und immer wieder die amerikanische, 
englische, schwedische, norwegische Flagge am Siegesmast 
emporsteigen zu sehen. Denn nie habe ich das Gefuhl los- 
werden kónnen, wir Deutschen kónnten noch viel mehr 
ais alle diese Olympiasieger. Aber unsere Bliite der Nation 
sucht angebliche Erholung in der Kneipe, am Biertisch, 
beim Kegeln und Skatspielen. Gottlob ist auch hierin eine 
Besserung eingetreten. Die Manner, die Deutschland ais 
Vertreter zu den groBen olympischen Festen gesandt hatte, 
kehrten, wenn auch nicht mit dem Siegeslorbeer geschmiickt, 
doch mit iiberreichen Erfahrungen und neuen Belehrungen 
zuriick, und von dieser Zeit hebt eine neue Epoche in un- 
serer Leichtathletik an. Der Ruf: Treibt Sport! erscholl 
durch alle Gaue. Deutschland war endlich auch nach dieser 
Richtung hin erwacht. Plótzlich bemerkte man, daB man 
jahrzehntelang die Kórperkultur unglaublich vernachlassigt 
hatte. Man stellte Statistiken auf und sah mit Schrecken 
die groBe Zahl der Reichskriippel, die im Ernstfalle dem 
Vaterlande nicht mit der Waffe in der Hand helfen kónnten. 
Und nun setzte von neuem eine Propaganda fur unsern 
Sport ein, die, von den hohen und hóchsten Behórden unter- 
stiitzt, diesmal einen fruchtbaren Boden fand. Besonders 
unsere Leichtathletik wuchs zu einem nie geahnten, mach- 
tigen Sportverband. Unsere D. S. B. f. A. hat sich in den 
letzten 6 Jahren verzehnfacht und hat in Deutschland 
eine Machtstellung, wie sie kein zweiter Sportverband 
aufweisen kann.

Aber ebenso, wie wir an Zahl ins Ungemessene gewonnen 
haben, ebenso haben wir auch im Sport selbst, in den er- 
zielten Leistungen und Erfolgen Fortschritte gemacht, wie 
sie noch vor ganz kurzer Zeit nur wenige fur móglich ge- 
halten haben. Heute kónnen wir von unserer Leichtath
letik ohne Uberhebung sagen, sie ist siegreich eingedrungen 
ins gesamte deutsche Volk*,  alle Stande pflegen sie, lieben 
sie, verehren sie und sie wird weiter so vorwarts schreiten, 
machtvoll, gewaltig, sieghaft zum Segen des Ausiibenden, 
zum Wohle unseres Yolkes.
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Ich komme nun zu meinem besonderen Thema: „Der 
Lauf iiber mittlere und lange Strecken."

fWer soli denn iiberhaupt laufen? Ich muB un- 
bedingt antworten: Jeder, der eine gesunde Lunge 
und ein gesundes Herz hat. Es ist ja gar nicht not- 
wendig und auch durch die natiirliche verschiedene Bean- 
lagung bedingt, daB nun jeder auch ein erstklassiger Meister-

Endkampf im 3000 Meter-Laufen bei den olympischen Spielen 
in Frankfurt a. M. im Jahre 1909.

laufer werden muBj Es stande aber um unsere Volksgesun- 
dung bedeutend besser, wenn unser Volk mehr gerade diesen 
Sport pflegen wollte. Neben dem Gehen ist ja der Lauf die 
natiirlichste, dem Menschen angeborene Bewegung und doch, 
welcher jungę Mann iiber 20 oder, wenn wir noch weiter 
gehen wollen, iiber 30 Jahr kann heute wirklich laufen? Bei 
einer allgemein durchgefiihrten Priifung wiirde ein unglaub- 
lich klagliches Ergebnis herauskommen. Unsere Jugend ist 
nicht mehr jung und elastisch; durch die vielen modernen 
Fortbewegungsmittel wird sie kbrperlich trage und beąuem, 
die Gelenke steif, die Muskeln schlaff, und Herz und Lunge
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haben nicht die Arbeit zu leisten, die zu einem allseitigen 
Stoffwechsel unseres Kórpers unbedingt nótig ist. Eine un- 
gebrauchte Maschine rostet ein und versagt den Dienst, ein 
Pferd, das lange im Stall steht, wird steif, dick und fett 
und zur Arbeit untauglich, wievielmehr ein Mensch, das 
intelligenteste, vollkommenste Wesen auf Gottes Erde. 
Seinem Geiste wird von allem eine zu groBe Arbeitslast auf- 
gebiirdet, der Korper aber vernachlassigt. Bewegung ist 
Leben, darum gebt alle, alle eurem Korper die nótige Be
wegung! Die naturlichste und einfachste ist der Lauf, der 
gesundeste — der langsame Dauerlauf. Diese Mahnung 
móchte ich an alle richten, an Sportsleute und Nichtsports- 
leute.

Glaubt aber jemand das Zeug in sich zu haben, ein guter, 
auch bei Wettkampfen erfolgreicher Laufer zu werden, so 
muB er sich klar werden, welche Strecken er laufen will und 
welche ihm nach seiner kórperlichen Anlage am besten zu- 
sagen.| Ein Laufer mit groBer Figur wird auf langen Strecken 
immer kleineren Konkurrenten gegeniiber im Vorteil sein, 
da er einen viel langeren, ergiebigeren Schritt besitzt, wah
rend dies bei den kurzeń Strecken nicht sehr ins Gewicht fallt;

Man unterscheidet im allgemeinen drei Laufgruppen:
I. Die kurzeń Strecken von 50—400 m,

II. die mittleren Strecken von 400—1500 m und
III. die langen Strecken von 1500 m bis zum Marathon- 

lauf.
Da das Training, hauptsachlich zwischen I und III, 

sehr verschieden ist, sollte deshalb, wie bereits gesagt, sich 
jeder Athlet so friih ais móglich schliissig werden, welche 
Strecken ihm am besten zusagen. Es kann nicht jemand 
zu gleicher Zeit fiir 100 m und 1000 bzw. 1500 m trainieren. 
Eine Strecke muB notgedrungen darunter leiden, am haufig- 
sten wird dann aber aus dem Training iiberhaupt nichts 
Rechtes herauskommen; die Resultate werden gleich Nuli sein.

Der Erfolg bei samtlichen Rennen hangt wesentlich 
ab von der Energie, der Willenskraft des einzelnen Laufers. 
Immer wird der Laufer iiber einen Gegner, der mit
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gleichen Anlagen ausgestattet ist, siegen, der zuletzt die 
gródte Energie entwickelt. — Eine Schwache, die haupt- 
sachlich bei Anfangern beim Trainieren langerer Strecken

B. J. Wefers, einst Amerikas schnellster Sprinter.

oft angetroffen wird, will ich hier gleich kurz erwahnen. 
Nachdem der Laufer ungefahr 500—600 m zuriickgelegt 
hat, tritt fast immer eine gewisse Mattigkeit ein; man uber- 
legt sich: „Gebe ich auf oder nicht; eigentlich kann ich jetzt
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nicht mehr." Dieser Zustand muli iiberwunden werden; 
„ich will“ muB hier unbedingt die Parole eines jeden Laufers 
sein. Ich habe immer gefunden, daB gerade der Wille auBer- 
ordentlich viel zu meinen Erfolgen beigetragen hat. Nur 
nicht gleich die Flintę ins Korn werfen, aufgeben und denken: 
es ist ja doch aussichtslos; das wirkt deprimierend. Wenn 
man aber bis zum festgesetzten Ziel durchgelaufen ist, wenn 
es auch schwer geworden, so hebt dies das Selbstvertrauen 
und spornt zu weiterem Training an. „Es ist noch kein 
Meister vom Himmel gefallen“; dies Wort bewahrheitet sich 
ganz besonders in der Athletik. Will jemand Hervor- 
ragendes leisten, so muB er trainieren, trainieren und noch 
einmal trainieren.

Selbstverstandlich ist bei plbtzlichem Unwohlsein, zu 
starkem Herzklopfen oder Stichen solort aufzuhóren; ich 
habe oben nur das so oft beobachtete grundlose Aufgeben, 
das tatsachlich ein Mangel an Energie ist, gemeint.

Nun zum Laufen selbst. Oft habe ich gelesen, daB man 
wahrend des Laufens den Mund zumachen und nur durch 
die Nase atmen solle. Ich glaube aber kaum, daB es in der 
Praxis viele Streckenlaufer gibt, die dies tun, ich selbst 
habe es ebenfalls nie befolgt und bin heute mit fast 
33 Jahren, obgleich ich mich von den óffentlichen Wett- 
bewerben selbst zuriickgezogen habe, noch immer ein tiich- 
tiger Laufer. Durch das Laufen werden die Tatigkeit der 
Lunge und die Arbeit des Herzens sehr beschleunigt; der 
Atem muB heftiger ein- und ausgeatmet werden.

DaB dieses Aus- und EinstoBen durch die verhaltnis- 
mafiig enge Nasenhóhle aber viel ermiidender wirken muB, 
ais wenn hierzu die Mundhbhle noch zu Hilfe genommen 
wird, liegt auf der Hand. Deshalb laufe ich stets mit wenig 
geóffnetem Munde und spare so bedeutend an Kraft.

Die Arme sind leicht gebeugt. Rennkorken sind uner- 
laBlich. Das wichtigste ist aber der Schritt. In einem 
wirklich guten Schritt liegt das Geheimnis des ganzen Laufes, 
nach seinem Schritt beurteilt man den Stil und das Kónnen. 
Darum muB man der Aneignung eines guten Schrittes seine-



63

ganze Sorgfalt zuwenden. Vor allem sei er gleichmaBig, 
elastisch und so lang wie móglich. Einen 2 m-Schritt sollte 
heute jeder Streckenlaufer haben, ich kenne aber viele, 
dereń Schritte bis 2,50 m messen. Um sich einen ergiebigen 
Schritt anzueignen, laufe man bei jedem Training am besten

Hanns Braun passiert in der englischea Halbmeilen-Meisterschaft 1909 
ais Sieger das Ziel.

hinter einem guten Laufer und versuche mit diesem gleichen 
Schritt zu halten. Stets trete man mit den Zehen und nie 
mit der ganzen Sohle auf, weil dadurch der Lauf an Elasti- 
zitat verliert. Die Waden werden allerdings in der ersten 
Zeit heftig schmerzen, aber durch Massage ist dies in kurzer 
Zeit verschwunden. — Die Oberschenkel miissen stets recht 
hoch gehoben werden, wenigstens so hoch, daB sie parallel 
zum Erdboden stehen. Haufiger Tempowechsel ermiidet 
und regt im Wettkampf auf. Will man daher das Tempo 
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verscharfen, so tue man dies, indem man den Schritt noch 
verlangert, niemals verfalle man aber ins Trittwechseln 
und Trippeln.

Uber den Start etwas zu sagen, halte ich fur iiberflussig, 
weil bei langen Strecken, meiner Erfahrung nach, ein gutes 
Abkommen weniger wichtig ist. Hóchstens ware bei einem 
groBen Felde darauf zu achten, daB man nicht eingeschlossen 
wird; deshalb muB man es sich zur Regel machen, immer 
so weit ais mbglich nach vorn zu gehen. Nie lasse man einen 
Laufer ausreiBen, es sei denn, daB man positiv weiB, daB 
er doch bald abfallt. Die gefahrlichsten Gegner beobachte 
man stets und sichere sich zum Spurt eine giinstige Position. 
Liegt man vorn, so soli man nicht zu friih mit dem Spurt 
anfangen, da man dabei zu leicht seine Kraft iiberschatzen, 
das Tempo nicht durchhalten und zu guter Letzt noch am 
Bandę leicht abgefangen werden kann. Es ist eine bekannte 
Tatsache, daB der nachfolgende Laufer immer mehr Energie 
entwickeln kann ais der Fuhrende. Nach dem Laufen wickle 
man sich in wollene Decken, transpiriere erst gehbrig nach 
und reibe sich darauf mit feuchten Tuchern ab.

Nun einige Worte iiber das Training.
Das Training kann man in zwei Teile teilen. Der erste 

ist die Vorbereitung, der zweite das eigentliche Training. 
Einer ist so wichtig wie der andere, denn ohne eine an- 
gemessene Vorbereitung ist ein ernsthaftes Trainieren un- 
móglich. Zur Vorbereitung gehórt in allererster Linie die 
Entsagungvom AlkoholgenuB in jeglicher Gest alt. 
Ein Vierteljahr, bevor ich mein eigentliches Training be- 
ginne, habe ich auf AlkoholgenuB vollstandig verzichtet. 
Ais Ersatz trinke ich viel Milch und Limonaden. Ebenso 
muB, was fur viele recht schwer wird, dem Rauchen ent- 
sagt werden. Nicht den geringsten Zwang habe ich mir im 
Essen auferlegt. Gute burgerliche Kost, Fleisch und Ge- 
miise, ist mir immer ausgezeichnet bekommen. In dem 
soliden Lebenswandel liegt das Geheimnis, weshalb uns 
die Englander und Amerikaner so gewaltig iiberlegen 
sind.
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Ist der Korper so geniigend vorbereitet, so beginnt das 
eigentliche Training. Ais erster Grundsatz muB hier 
gelten: RegelmaBig mit MaB und Ziel trainieren. 
Nichts ist verkehrter, ais durch zu viel Training sich iiber- 
trainieren. Deshalb, in der ersten Zeit besonders, nie bis 
zur vollstandigen Ermiidung laufen. Gerade durch die ersten 
Ubungen wird der Korper auBerordentlich angestrengt. Die 
Waden- und Oberschenkelmuskeln werden haufig tiichtig 
schmerzen, dann aber warte man unbedingt, bis sich dieses 
ganz gehoben hat. Durch tiichtiges Massieren kann die 
Besserung beschleunigt werden.

Ich will im folgenden mein Training, das ich seit Jahren 
durchmache, kurz erlautern, aber gleich hinzufiigen, daB 
ich mir von Anfang an mehr zumuten kann ais mancher 
andere, da ich auch den Winter iiber meinen Korper immer 
in einem gewissen Training erhalte.

Da es fiir uns Streckenlaufer vor allen Dingen erforder- 
lich ist, sich Ausdauer zu erwerben, so verfolge ich nach- 
stehende Methode:

Am ersten Tage des Trainings fangę ich mit iooo m 
an und lege diese in gemutlichem Tempo (ca. 4 Min.) zuriick. 
Bei jedem folgenden Training (wochentlich dreimal) lege 
ich 500 m hinzu, bis ich bei 3000 m angelangt bin. Dariiber 
hinaus gehe ich nicht. Der Trainer achtet genau darauf, 
daB die letzten 500 m genau so schnell gelaufen werdemwie 
die ersten. Ich werde also 3000 m in 12 Minuten zuriick- 
legen. Darauf verscharfe ich nach und nach das Tempo, 
indem ich zunachst je 500 m in i68, i80, i48, i40 laufe, folg- 
lich zu 3000 m ii30, 11, io30, 10 Minuten gebrauche. Wichtig 
ist, wie gesagt, immer die GleichmaBigkeit. Der Trainer 
muB, die Uhr in der Hand, jede 1/4 Bahnrunde die Zeit laut 
rufen, damit der Laufer sein Tempo genau regulieren kann.

Bin ich so weit, daB ich die 3000 m in 10 Minuten zuriick- 
legen kann, so bereiten mir samtliche Strecken von 500 bis 
3000 m keine Schwierigkeiten mehr. Darin, daB ich immer 
liingere Strecken trainiere, ais ich in Wirklichkeit laufe, 
liegt ein unschatzbarer Yorteil (iiber 3000 m starte ich nicht;

Doerry , Leichtathletik. 2. Aufl. 5
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meine Strecken sind 400 m, 500 m, 800 m, 1000 m, 1500 m). 
Hierdurch wird die Ausdauer sehr gestarkt, und meine 
Strecken, die alle kiirzer sind ais 3000 m, fallen mir sehr 
leicht. Lege ich beispielsweise 3000 m in 11 Minuten zuriick 
und starte bei 500 m, so kann ich unbedingt fiir jede 500 m, 
die ich weniger laufe, 5 Sekunden von der Durchschnittszeit, 
die i50 betragt, abziehen. Das sind 6x5 Sekunden = 30 
Sekunden, also 500 m in i20. Rechnet man fiir den Spurt 
und die Konkurrenz noch 5 Sekunden ab, so kommt immer- 
hin mit i15 eine gute Zeit heraus.

Darin, daB unsere Laufer so wenig die langeren Strecken 
trainieren, sehe ich die Schuld, daB wir so wenig gute mittłere 
(400—1500 m) Distanzlaufer haben. Vor mehreren Jahren 
habe ich in irgendeinem Sportblatte gelesen, daB die 400 m- 
Strecke die anstrengendste und schwierigste sei. Nach 
meinen Erfahrungen trifft dies nicht zu, sondern ich be- 
haupte: JelangereineStreckeist.umsomehrstrengt 
sie an, vorausgesetzt, daB man seine ganze Kraft 
einsetzt. Ich habe gefunden, daB ich nach 800, 1000 oder 
1500 m entschieden mehr erschopft war ais nach 400 m. 
Ein guter Streckenlaufer, der Schnelligkeit besitzt, wird 
deshalb einem solchen, der nur bis 400 m lauft, sehr oft iiber 
diese Strecke iiberlegen sein. Letzterer wird auch, da ihm 
die Ausdauer fehlt, nach dem Laufe vollstandig ausgepumpt 
sein, wahrend der erstere sich nach kurzer Zeit erholt haben 
wird und noch Kraft besitzt, erfolgreich in anderen Kon- 
kurrenzen zu starten.

* **

Folgende Grundsatze, die sich jeder Laufer merken 
móge, seien hier am SchluB noch mitgeteilt:

1. Am Anfang einer jeden Saison laB dich von einem 
Arzt untersuchen.

2. Entsage dem Alkohol und dem Rauchen, d. h. 
werde solide.

3. Beginne so friih wie móglich mit dem Training.



V
om

 Be
rli

ne
r W

al
dl

au
f. —

 D
as

 Fe
ld

 se
tz

t si
ch

 in 
Be

w
eg

un
g.

5



68

4. Wenn du ein guter Laufer werden und bleiben willst, 
darfst du auch im Winter nicht auf der Barenhaut 
liegen.

5. Laufe nie mit vollem Magen, also gleich nach dem 
Essen.

6. Laufe stets nach der Uhr und lege dir ein Verzeich- 
nis iiber die Fortschritte deiner Zeiten an.

7. Gewóhne dich von Anfang an an einen leichten, 
elastischen, langen und gleichmafiigen Schritt.

8. Gehorche dem RennausschuB in allen Fallen.
9. Nimm immer die Innenkante; du sparst dadurch 

viele Meter.
10. Beobachte immer die gefahrlichsten Gegner.
11. LaB einen guten Laufer nie zu weit vor.
12. Fangę selbst nie zu friih an zu spurten, es sei denn, 

daB du durch besondere Umstande dazu gezwungen 
wirst.

13. Laufe das Rennen durch bis zum Bandę, selbst wenn 
du auch ais letzter einlaufst.

14. LaB dich durch erste MiBerfolge nicht entmutigen, 
denn Ubung macht den Meister.

15. Hiite dich nach dem Laufen vor Erkaltungen.

Johannes Runge.

8. Das Gehen.
Fiir den Sport des Gehens enthalten die Wettkampf- 

bestimmungen der Deutschen Sport-Behórde fiir Athletik 
nachfolgende Yorschriften:

§ 44. Beim Wettgehen muB immer der Hacken des 
einen FuBes den Boden beriihren, solange noch die Spitze 
des riickwartigen FuBes auf dem Boden ruht. Beide 
Beine miissen im Knie gestreckt sein.
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§ 45- VerstóBe gegen regelrechtes Gehen werden mit 
AusschluB von der Preisbewerbung bestraft; dem Aus- 
schlusse kann einmalige Verwarnung vorausgehen.

Hermann Muller, Berlin, gewinnt den Salamander-Preis (5000 m) 
mit 300 m Yorsprung vor Lungdahl (Danemark) in 22 : 583/5. 24. 6. 1908.

Aus diesen Bestimmungen geht schon hervor, daB es 
sich bei dem sportlichen Gehen um eine Bewegungsart 
handelt, die nicht rein natiirlich und instinktiv ist, sondern 
vielmehr ais eine kunstliche, an feste Regeln gebundene 
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Fortbewegungsart anzusehen ist. Das Gehen des Leicht- 
athleten kann in dieser Hinsicht mit dem Trabę des Renn- 
trabers verglichen werden, der ja auch eine kiinstlich an- 
gelernte Gangart ist.

Vermittels des sportlichen Gehens, das sich sehr wesent- 
lich von dem gewóhnlichen Gehen des Menschen unter- 
scheidet -— und zwar vor allem durch die eminente Mit- 
arbeit des ganzen Kórpers — ist es móglich, kurze oder 
langere Strecken in verhaltnismaBig geringer Zeit zurtick- 
zulegen. Sehr bemerkenswerte Leistungen haben in den 
letzten Jahren beriihmte englische Geher erzielt. So ging 
der englische Meister G. E. Larner im Jahre 1904 eine eng
lische Meile (1609 m) in 6 Minuten 26 Sekunden, und ein 
anderer Geher, J. Butler, brachte die Strecke von 50 Meilen 
(80 km) in 7 Stunden 52 Minuten 27 Sekunden hinter sich. 
In einer Stunde ging der schon erwahnte Larner ca. 
13,200 km und in 24 Stunden legte der Englander T. E. Ham
mond gehend nicht weniger ais 211 km zurtick. Das sind 
Leistungen, die allein schon geniigen wiirden, vor dem sport
lichen Gehen Respekt zu erwecken.

Es liegt auf der Hand, daB eine Bewegungsart, die der- 
artige Leistungen ermóglicht, groBe Anforderungen an den 
Korper stellen muB, und in der Tat ist das Gehen, korrekt 
ausgefiihrt, auch eine der schwierigsten und anstrengendsten 
sportlichen Ubungen. Andererseits aber ist es auch eine 
sehr empfehlenswerte Ubung, da es nicht nur die Beine, 
sondern auch die Arme, die Brust- und die Riickenmuskeln 
in lebhafte Aktion treten laBt. Das Gehen ist daher ais 
athletische Ubung allen denjenigen zu empfehlen, denen 
an griindlicher Durcharbeitung des Kórpers und kraftiger 
Bewegung gelegen ist.

Die Ausfiihrung des sportlichen Gehens, die oben kurz 
skizziert worden ist, ist keineswegs ganz einfach, zumal da 
der Geher, sobald ihn das Bestreben erfaBt, sein Tempo zu 
verschnellern, sehr leicht aus der vorgeschriebenen in eine 
Gangart verfallt, die einem Laufen ahnlicher ist ais einem 
Gehen, ebenso wie ein nicht streng geschulter Renntraber,
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Elektrophot Berlin.
Hermann Muller (i) und Paul Gunia (2) beim 5000 m-Gehen. 

(Der athletische Gehstil.)

wenn die Pace ihm zu heiB wird, haufig in Galopp fallt. 
In solchen Fallen haben es die Bahnrichter, denen die Kon- 
trolle der Gangart obliegt, nicht leicht, wollen sie ganz ge- 
recht ihres Amtes walten, denn zwischen dem Gehen und 
einem kurzeń Trąb liegen nur sehr feine, geringfiigige
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Bewegungsunterschiede. Sehr haufig vernimmt man bei einem 
Wettgehen aus den Reihen der Zuschauer den Ruf: „Der 
lauft ja!“ Und doch kann es sich in solchen Fallen um ganz 
korrektes Gehen handeln. Jedenfalls gehóren gute Augen 
und vor allem Sachkenntnis dazu, das sportliche Gehen 
richtig zu beurteilen.

Fiir den Anfanger im Gehsport lautet die Kardinalregel, 
vor allen Dingen die Technik des korrekten Gehens zu er- 
lernen, und zwar derart, daB sie ihm vóllig in Fleisch und 
Blut iibergegangen ist. Hat er dies getan, dann wird es ihm 
voraussichtlich nie passieren, daB er bei einem Wettgehen, 
auch wenn er zu schnellster Gangart angetrieben wird, gegen 
die Vorschriften verstóBt.

Es soli und kann nicht Zweck dieser kurzeń Abhandlung 
sein, dem Leser, der sich im besonderen fiir den Gehsport 
interessiert, zu einer vólligen Ausbildung in dieser Kunst- 
fertigkeit zu verhelfen. Meine persbnliche Bekanntschaft 
mit dem Gehsport ist zu geringfiigig, ais daB sie mich in den 
Stand setzen kónnte, an dieser Stelle mehr ais allgemeine 
Ratschlage zu geben, obwohl ich zahlreiche der hervor- 
ragendsten Geher der Welt zu sehen Gelegenheit hatte. 
Wer sich eingehender mit dem sportlichen Gehen zu be- 
fassen gedenkt, dem empfehle ich das ebenfalls im Verlage 
von Grethlein & Co. erschienene Werk von Heinrich Otto: 
„Der Gehsport", das auBer den Ausfiihrungen des Ver- 
fassers noch andere bemerkenswerte Artikel von so hervor- 
ragenden Autoritaten wie Hermann Muller, Emmerich Rath 
und George H. Allen enthalt. (Preis 60 Pf.)

Hier nur noch einiges von allgemeinerem Interesse. Es 
ist natiirlich ein wesentlicher Unterschied zwischen dem 
Gehen iiber kurze Strecken und demjenigen iiber langere 
Distanzen. Der Kurzstrecken- oder Schnellgeher wird im 
allgemeinen seine Technik, seinen Stil dem Charakter der 
Strecke anpassen, das heiBt, er wird kiirzere und schnellere 
Schreitbewegungen ausfiihren und den iibrigen Korper 
zu grbBerer Mitwirkung heranziehen, ais dies der Geher 
iiber lange Strecken tut. Fiir beide Geher ist aber die
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Vorbedingung die Erlernung des korrekten Gehstils. Wahrend 
der Schnellgeher aber in erster Linie darauf trainiert, seine 
Technik so abzurunden, daB jeder einzelne Schritt immer 
mehr fórdert, daB seine Arme immer ausgiebigeren Schwung 
verleihen, wird der Geher iiber langere Distanzen, sobald 
er einmal seiner Technik vollkommen sicher ist, nur noch 
daran gehen, seine Ausdauer zu erhóhen. Er wird also sein 
Augenmerk darauf richten, Herz und Lunge sowie diejenigen 
Muskelgruppen zu starken, dereń er bei forciertem Marsche 
bedarf. Und das kann nur geschehen durch lange Marsche 
iiber Distanzen, die der wirklichen Strecke des geplanten 
Wettgehens nahe kommen oder sie gar iiberschreiten. Dabei 
muB der Geher natiirlich ebenso wie der Streckenlaufer sein 
Pensum allmahlich erhóhen; es ist dabei ratsam, daB er sehr 
friih in der Saison anfangt, was er auch ohne weiteres tun 
kann, da das Gehen ja selbst im Friihjahr, wenn es noch 
ziemlich kiihl im Freien ist, ohne irgendwelche Umstande 
geiibt werden kann. Ein paar feste Schuhe — ich ratę fur 
den Beginn des Trainings auf der LandstraBe keine diinnen 
Schuhe zu benutzen, — gute Bekleidung des Kbrpers, um 
bei starker Transpiration der Gefahr der Erkaltung vor- 
zubeugen; das ist alles.

DaB der Geher in seiner Lebensweise genau so vorsichtig 
sein muB wie der Laufer, ist so einleuchtend, daB die Hervor- 
hebung dieses wichtigen Punktes einfach iiberfliissig ist. 
Jeder Athlet, der Hóchstleistungen vollbringen will, hat 
seinem Kórper gegeniiber die ernste Pflicht, sich von allem 
fernzuhalten, was seine Leistungsfahigkeit zu beeintrach- 
tigen geeignet ist. Rauchen, AlkoholgenuB, Bummeln usw. 
sind Klippen, an denen schon so mancher zukunftsreiche 
Athlet gescheitert ist; also sollte auch der Geher diese 
Klippen zu vermeiden wissen, wenn er es ernst mit seinem 
Sport meint.

Die Innehaltung der Trainingsregeln stahlt auch die 
Willenskraft, dereń ein Wettgeher, zumal wenn er langere 
Strecken bestreitet, dringend bedarf. Das trifft besonders 
auf die Gepackmarsche zu, die in den letzten Jahren beliebt



Emm er ich Rat h-Prag, der viermalige Sieger 
des 50 km-Gepackmarsches des S. C. Komet, Berlin.



geworden sind und ja auch eine treffliche Propaganda fiir 
den Gehsport darstellen. Ihnen an dieser Stelle besondere 
Ausfiihrungen zu widmen, dafiir liegt um so weniger Ver- 
anlassung vor, ais H. Otto in seinem Buche auch diesen 
Zweig des Gehens ausfiihrlich behandelt hat.

9. Das Springen.
Eine der altesten und natiirlichsten Ubungen ist es, der 

das vorliegende Kapitel gewidmet ist. Schon in grauen 
Vorzeiten muB der Mensch hin und wieder die Notwendig- 
keit vor sich gesehen haben, irgend ein ihm im Wege stehen- 
des Hindernis durch einen Sprung zu iiberwinden. Dann 
maBen die Knaben wohl untereinander ihre Kraft und 
Gewandtheit im Sprung; daraus entwickelte sich dann der 
Sprung ais athletische Ubung. So alt wie Kórperiibungen 
iiberhaupt ist also auch das Springen. Im Altertum, bei 
den Griechen, zahlte es zu den vornehmsten Wettkampfen 
der Olympischen Spiele, bei den alten Germanen wurde 
die Kunst des Springens hochgeehrt, und der herrliche 
Siegfried iiberwand in der Gestalt Gunthers die starkę 
Brunhildę im SteinstoBen und Sprung.

Wenn man den Uberlieferungen aus dem Altertum 
Glauben schenken darf, so wurde damals ganz AuBerordent- 
liches im Springen geleistet. Die Forschungen von sach- 
verstandigen Gelehrten haben jedoch so ziemlich den Be- 
weis dafiir erbracht, daB die weitesten Spriinge hellenischer 
Athleten unter Benutzung von Hanteln erzielt worden sind. 
Ich neige sogar zu der Ansicht hin, daB so hervorragende 
Leistungen, wie die gegenwartigen Weltrekords im Hoch- 
und Weitsprung sie darstellen, im Altertum nie iibertroffen 
worden sind. Vor allem der Weltrekord im Hochsprung, 
den der Amerikaner M. F. Sweeney am 21. September 1895 
in New York schuf, indem er ohne Sprungbrett 1,97 m hoch 
sprang, ist eine ganz auBerordentliche Leistung, die nur 
durch vollendete Beherrschung einer raffinierten Spring- 
technik erzielt werden konnte.



77

Doch wenden wir uns nunmehr den einzelnen Sprung- 
arten zu*).

a) Der Hochsprung mit Anlauf.
In Deutschland und wahrscheinlich iiberall, wo geturnt 

wird, ist friiher der Hochsprung unter Benutzung eines 
io cm hohen Sprungbrettes ausgefiihrt worden. Erst ais 
die englische Athletik bei uns Eingang fand, begann sich 
das Springen ohne Brett einzuburgern. Heute wird es in 
sportlichen Kreisen einzig und allein geiibt, ebenso wie man 
die Sprungleine Iiberall durch eine Holzleiste ersetzt hat. 
Das Springen von glatter Erde iiber eine Holzlatte garantiert 
eine sichere Feststellung der tatsachlich erzielten Sprung- 
hóhe, und daher ist die Art und Weise des englischen 
Sprunges nur richtig und empfehlenswert.

Sowohl beim Hochsprung, ais auch beim Weitsprung 
ist der Anlauf so ziemlich die Hauptsache. Die deutschen 
Turner sprangen und springen zumeist auch heute noch 
von vorne mit elegantem, geradem Sprunge iiber die Leine 
oder Leiste, und ein Sprung von 1,80 m mit Brett gilt bei 
ihnen ais ganz auBerordentliche Leistung, die mit der 
hóchsten Punktzahl bewertet und nicht allzuhaufig erreicht 
wird. Der Sportsmann dagegen, der das Hilfsmittel des 
Sprungbrettes verschmaht, sucht das Fehlen dieses durch 
Ausbildung der Technik wettzumachen.

Wer einen guten Hochsprung ausfiihren will, muB sich 
der englischen Methode bedienen. Diese besteht darin, daB 
der Athlet sich mit wenigen elastischen Laufschritten dem 
Sprungstander von der Seite nahert, dann plótzlich mit 
gewaltiger Kraftaufwendung den Unterkórper in die Hóhe 
schnellt und sich dann in horizontaler Kórperlage iiber die 
Leiste wirft.

Man beginne den Sprung, wie ich ihn hier kurz schildere, 
bei ganz geringer Hóhe, also etwa 1,25 m, und iibe erst 
einmal die Technik des Sprunges. Alle Kraft lege man in 

*) Wir verweisen bei dieser Gelegenheit auf das interessante 
Werkchen: ,.Laufen und Springen (Training, Technik und Taktik)'1 
von Johannes Runge, das ausfiihrlich die einzelnen Sprungarten 
behandelt (Preis 60 Pf.). Sportverlag Grethlein & Co.
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den Absprung, bei dem die Beine energisch nach vorn in 
die Hóhe geworfen werden miissen. Man hutę sich, zu viel 
Kraft durch einen zu langen Anlauf zu vergeuden; fiinf 
bis sechs Schritte werden meist geniigen.

In der vorstehenden Schilderung hbrt sich diese Methode 
des Hochspringens ziemlich einfach an, sie ist es aber keines- 
wegs. Viele haben diesen Stil angenommen, aber nur wenige 
beherrschen ihn wirklich, und nur Auserwahlte, Springer 
von besonders groBen natiirlichen Anlagen, erreichen damit 
Leistungen, die sich in der Nahe des schon erwahnten Welt- 
rekords bewegen.

Was das rein Technische dieser Art des Springens an- 
betrifft, so muB man sich vor Augen halten, daB die Vor- 
teile des Sprunges lediglich darin liegen, daB der Korper 
nicht in senkrechter, sondern in wagerechter Lagę iiber die 
Querleiste geht.

Es ist begreiflich, daB man mit dieser Art des Springens 
erheblich bessere Leistungen vollbringen kann ais mit der 
veralteten Methode unserer Turner, denn letzterer muB, um 
die unter dem Oberkórper geschlossen gehaltenen Beine 
ebenfalls iiber die Querleiste zu bringen, um mindestens 
20 cm hóher springen, ais es der nach der englischen Methode 
springende Sportsmann nótig hat. Kein Springer kann es 
mit der turnerischen Methode erheblich weiter bringen ais 
auf 1,80 m, und Leistungen, die diese Grenze iiberschreiten, 
miissen schon ais ganz hervorragend bezeichnet werden. 
Es ist daher wichtig, daB ein Springer gleich von vornherein 
sich an den richtigen Stil gewbhnt, denn Gewohnheiten, 
die erst fest eingewurzelt sind, lassen sich meistens schlecht 
ausmerzen.

Eigentiimlicherweise haben verschiedene unserer besten 
deutschen Springer noch nicht die bewahrte internationale 
Methode des Hochspringens angenommen. Im Jahre 1896 
erregte es bei den Olympischen Spielen in Athen Aufsehen, 
mit welcher Eleganz der bekannte Berliner Turner und 
Sportsmann Fritz Hofmann sprang. Aber all seine Eleganz 
half ihm hier nichts, denn Hofmann, der spater gerade im
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Dr. Paul We i ns tein beim Hochsprung.
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Hochspringen ganz vorzugliche Leistungen erreicht hat und 
verschiedentlich ohne Brett, also ganz nach sportlichen 
Yorschriften, 1,80 m gesprungen ist, yermochte es nur bis

Pasemann beim Hochsprung in Liibeck.

auf 1,60 m zu bringen. Der Sieger, der Amerikaner Clark, 
der den englischen oder auch amerikanischen Stil vorziig- 
lich beherrschte, sprang, nachdem er mit einer Leistung 
von 1,75 m den ersten Preis errungen hatte, auBer Wett- 
bewerb noch 1,81 m.
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Wer also nicht die englische Methode sich zu eigen macht, 
ist von vornherein aussichtslos, es sei denn, er verfuge 
iiber eine so hervorragende natiirliche Anlage wie z. B. 
der Kieler Pasemann, unser deutscher Meister im Springen, 
dem eine auBergewohnliche Elastizitat zugute kommt.

Sehr wichtig ist beim Hochsprung die vóllige Konzen- 
tration nicht nur aller Muskeln und Sehnen, also des ganzen

Hahn, Sp.-Kl. OstpreuBen-Konigsberg, springt im Training 1,67 m.

Kórpers, sondern auch des Geistes. Sehr haufig wird man 
bei Wettkampfen im Springen sehen, daB ein Springer 
nach erfolgtem Anlauf plótzlich abstoppt und entweder den 
Sprung ganz aufgibt oder unter der Stange hinweglauft. 
In diesem Falle hat die vóllige Konzentration des Geistes 
gefehlt; im entscheidenden Augenblick mangelte es an der 
erforderlichen EntschluBfahigkeit — und der Sprung blieb 
ungesprungen, Ein Springer muB also von Anfang an sich 
daran gewóhnen, alle Aufmerksamkeit auf die jeweilige

Doerry, Leichtathletik. 2. Aufl. 6
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Sprunghóhe zu richten, denn nur dadurch, daB diese A d- 
merksamkeit im entscheidenden Moment versagt, miB- 
gliicken so viele Spriinge.

Der beste Springer, den ich bisher gesehen habe, war 
der Amerikaner Baxter, der im Jahre 1890 in Paris bei den 
Olympischen Spielen die Weltmeisterschaft im Hochsprung 
gewann und damals etwas iiber 1,90 m sprang. Baxter war 
nur von mittlerer GróBe, aber elastisch wie ein Bali; er 
nahm nur drei, hóchstens vier Schritte Anlauf und flog 
dann fast langgestreckt in horizontaler Lagę iiber die Stange, 
oft noch im Sprunge den Korper halbherumdrehend und 
dadurch ein Beriihren der Leiste vermeidend.

Beim Training fiir den Hochsprung achte man darauf, 
daB man den Korper nicht iiberanstrengt. Der Hochsprung 
ist anstrengender ais irgend eine andere Art des Springens; 
das Bemiihen, den Korper in die Hóhe iiber die Leiste zu 
schnellen, setzt noch zahlreiche andere Muskelgruppen in 
Bewegung ais nur die der Beine. Deshalb iibe man stets 
nur solange, ais die Ubung eine gewisse Befriedigung, eine 
kórperliche Lust bereitet.

Notwendig ist, daB man sich an eine ganz mechanische 
Art des Sprunges gewóhnt. Man gewbhne sich z. B. an eine 
bestimmte Anzahl von Schritten, um nicht bei Gelegenheit 
eines Wettbewerbs einmal im unklaren dariiber zu sein, 
wieviel Schritte man nehmen soli.

Zum Schlusse noch die offiziellen Vorschriften der 
Deutschen Sport-Behórde fiir den Hochsprung mit 
Anlauf:

„Der Sprung geschieht iiber eine auf Vorspriingen der 
Sprungpfosten liegende Latte. Gemessen wird von der 
Mitte der Latte in senkrechter Richtung bis zum Erd- 
boden. Abwerfen der Latte oder ein ausgefiihrter Sprung, 
bei dem der Springer den Boden jenseits des Sprung- 
gestells beriihrt, bewirkt, daB der Versuch zwar gezahlt, 
aber nicht gemessen wird.
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Alex Abraham, Berlin.
Der famose Allround-Athlet beim Hochsprung-Training.

Bei gleicher Sprunghohe gilt der Sprung ais der bessere, 
bei dem die Latte nicht beriihrt wird.

Wird die Hóchstleistung von mehreren glatt iiber- 
sprungen, so erfolgt ein Stechen durch drei Spriinge in 
der vorhergehenden Hbhe. Fiihrt dieses Stechen zu keinem 
Ergebnis, so werden die zur Verfiigung stehenden Preise 
unter den Betreffenden ausgelost.

Es steht jedem Teilnehmer frei, eine Sprunghohe aus- 
zulassen uńd erst bei einer hbheren weiterzuspringen. 
Verfehlt er diese jedoch dreimal, so ist er mit seinem 
letzten erfolgreichen Sprunge ausgeschieden."

b) Der Hochsprung aus dem Stand.
Dies ist eine Ubung, die man ziemlich selten auf athle- 

tischen Meetings findet; sie ist auch eine Spezialiibung, der
6*  
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der Sprung mit Anlauf begreiflicherweise vorgezogen zu 
werden pflegt. Es ist bezeichnend, daB der Hochsprung 
aus dem Stand, den der bekannte englische Athlet Alec 
Hyman, der friiher dem Berliner Cricket-Club angehbrte, 
im Jahre 1892 erzielte (1,475 m), noch heute ais deutscher 
Rekord gilt. Diese vorziigliche Leistung ist seitdem in 
Deutschland nie iibertroffen worden. Allerdings war sie 
auch besonders zahlreichen Angriffen nicht ausgesetzt. 
Aber der Sprung Hymans verblaBt vor dem Weltrekord 
im Hochsprung aus dem Stand, den der Amerikaner R. C. 
Ewry mit der eminenten Leistung von 5 FuB 5V2 Zoll 
(i,66ł/2 m) in Amerika aufgestellt hat.

Das Hochspringen aus dem Stand ist eine Spezialisten- 
iibung, in der derartige Leistungen, wie Ewry sie vollbracht 
hat, auch nur von Leuten ausgefiihrt werden kónnen, die 
wie er von der Natur zum Springen pradestiniert sind. Ewry 
hat einen kurzeń Oberkórper und ungeheuer lange, diinne, 
elastische Beine. Er braucht gar keinen hohen Sprung, um 
seinen Kórper bei etwa 1,50 m iiber die Querlatte zu schwingen.

Der Hochsprung aus dem Stand wird so ausgefiihrt, daB 
der Springer seitwarts neben dem Sprungstander steht, eine 
Kórperseite diesem zugewandt; welche Seite, das richtet 
sich nach der Gewohnheit des Springers. Beim Absprung 
hebt sich der auf den Zehenspitzen stehende Springer ein 
paarmal in den Knien, bis er die erforderliche Konzentration 
erlangt zu haben glaubt. Dann wirft er den Oberkórper 
scharf in die Hóhe, schleudert die Beine ebenfalls vorn in 
die Hóhe und wirft sich, sowie eine die der Querleiste iiber- 
schreitende Hóhe erreicht worden ist, mit kurzem Ruck 
iiber die Latte. Die Wucht des Sprunges muB sich hierbei 
im Oberkórper, nicht in den Beinen sammeln, da es die 
Hauptsache ist, daB der Oberkórper erst einmal iiber die 
Leiste hinweg ist; der iibrige Kórper folgt dann von allein nach.

Die Deutsche Sport-Behórde schreibt vor: „Ais Spriinge 
aus dem Stand sind Hoch-, Weit-, Drei- und Weithochsprung 
zulassig. Im allgemeinen gelten hierfiir die Regeln wie fur
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A. Hoffmann, Sport-Club „Komet“-Berlin, springt am 4. Juli 
1908 in Zoppot 6.88 m weit (deutscher Rekord).

die gleichen Spriinge mit Anlauf. Der Absprung kann mit 
gleichen FiiBen oder aus der Riickschrittstellung erfolgen. 
Zum Zwecke des Schwungholens diirfen wohl FuBspitzen 
oder Hacken gehoben werden, die FiiBe aber den Erdboden 
nicht verlassen.“

c) Der Weitsprung mit Anlauf.
Die bei uns giiltigen Wettkampfbestimmungen schreiben 

hier vor: „Der Absprung geschieht von einem mindestens 
10 cm breiten, deutlich sichtbaren Balken, von dessen 
vorderer Grenze aus in senkrechter Richtung bis zum 
hinte.en Abdrucke des aufspringenden FuBes gemessen 
wird. Fallt ein Konkurrent riickwarts oder tritt er nach 
erfolgtem Sprunge zuriick, so zahlt der Sprung zwar ais 
solcher, wird aber nicht gemessen.“
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B. Weinstein (B. S. C.) beim Weitsprung.

Gesprungen wird hier naturlich, wie bei allen anderen 
Arten des Springens, von ebener Erde, ohne Sprungbrett, 
also unter Zugrundelegung ganz naturlicher Verhaltnisse.

Im Weitsprung haben unsere deutschen Springer ganz 
erhebliche Fortschritte gemacht. Ais die erste Auflage 
dieses Buches erschien, also im Jahre 1904, hielt der Miin- 
chener W. Buchheit den deutschen Rekord mit 6,51 m; 
heute steht der Rekord bereits auf 6,88 m (A. Hoffmann, 
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Berlin). Allerdings, die seit langem ersehnte 7 m-Grenze ist 
noch immer nicht erreicht, aber auch dieser Tag wird 
kommen. Der Kieler Pasemann ist in Wien bereits iiber 
7 m weit gesprungen, eine Leistung, die, da zwar von 
einem Deutschen, aber nicht in Deutschland erzielt worden 
ist, nicht ais deutscher Rekord gelten kann.

Die Grundbedingung eines guten, also weiten Weit- 
sprunges ist ein richtiger, schneller und kraftvoller, vor 
allem aber auch ununterbrochener Anlauf. Der Anlauf soli 
die Kraft geben, die den Kórper 6 oder gar 7 m weit durch 
die Luft tragt. Beim Absprung versuche man, die Beine 
an den Kórper anzuziehen; dadurch wird der Sprung ver- 
gróBert. Vor allem aber muB der Anlauf „sauber" sein — 
wenn ich dieses Wort hier anwenden darf —; ich meine 
damit, daB der Anlauf eine ununterbrochene Reihe von 
Laufschritten darstellen soli. Jeder Schrittwechsel zerstórt 
den Anlauf, nimmt ihm seine Wucht. Ein dazwischen aus- 
gefiihrter Hopser, wie man ihn oft bei Turnern sieht, ist 
nicht nur zwecklos, sondern macht sogar den ganzen An
lauf vergebens. Man gewóhne sich daran, den Anlauf ge- 
wissermaBen ais den Start zu einem Rennen iiber 50 m 
zu betrachten. In schnellstem Tempo muB man auf die 
Absprungstelle zulaufen; man darf nicht die Geistesgegen- 
wart verlieren und beim Erblicken der Absprungstelle aus 
dem Schritt kommen. Im Gegenteil, frisch drauf los, und 
daB man mit dem richtigen FuB abspringt, muB die Ubung 
machen. Am besten ist es, wenn man sich daran gewóhnt, 
mit dem rechten oder dem linken FuBe gleich sicher abzu- 
springen. Wem das gelingt, der wird, bei richtigem An- 
laufe, seine Ubungen bald durch schóne Resultate belohnt 
sehen. Wer bei Beginn des Trainings 5,60—5,80 m springt, 
kann sicherlich durch fleiBiges, mehrjahriges Uben seine 
Leistungen um 1 m verbessern. Aber unermudliche Ubung 
ist unerlaBlich. Spriinge von 7 m und mehr werden natiir- 
lich nur wenige Auserlesene erreichen, die von der Natur 
mit ganz besonderen Anlagen ausgestattet wurden. Nur in 
England und Amerika sind bisher Weitspriinge von mehr
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H a h n - Kónigsberg beim Weitsprung aus dem Stand.



90

ais 7 m erzielt worden, und auch in diesen Landem galten 
Leute wie C. B. Fry, Kranzlein, 0’Connor und Prinstein 
ais Ausnahmemenschen.

Zwei Weitspriinge haben in meiner sportlichen Lauf- 
bahn besonderen Eindruck auf mich gemacht. Den einen 
fiihrte im Jahre 1896 bei den Olympischen Spielen in Athen 
der Amerikaner Conolly aus. Dieser nahm einen sehr langen 
Anlauf, den er in zwei Abschnitte zerteilte. Die erste 
Strecke, etwa 10—12 m, lief er in mittelschnellem Tempo, 
die zweite so schnell ais móglich. Zuvor hatte er die Distanz 
des Anlaufs genau abgeschritten und dort, wo der schnelle 
Anlauf begann, seinen Sweater hingelegt. Er richtete seinen 
Anlauf nun so ein, daB er von dem Sweater an bis zum 
Absprung eine gewisse Anzahl von Laufschritten — sagen 
wir einmal sechs bis acht — gebrauchte. Da er die Distanz 
vorher abgeschritten hatte, sprang er stets mit dem rich- 
tigen FuBe ab. Dadurch erreichte er, daB er in seinen 
Sprung die volle Kraft des Anlaufs legte.

Den anderen Weitsprung, der mir besonders imponierte, 
fiihrte 1900 in Paris der beruhmte Deutsch-Amerikaner 
Kranzlein aus. Kranzlein war bekanntlich ein Meister in 
allen athletischen Ubungen, aber im Weitsprung und im 
Hiirdenlaufen war er am grbBten. Auch er verfolgte das 
Prinzip, mbglichst groBe Kraft durch einen schnellen An
lauf aufzuspeichem und dann mit gewaltiger Wucht einen 
sauberen Absprung zu erzielen. Wahrend Connolly, den 
ich oben erwahnte, nur etwa 6,50 m sprang, erzielte 
Kranzlein weit iiber 7 m. Das sind Spriinge, die dem 
Laien, der in der Schule einmal iiber 4 m gesprungen ist 
und nun auf diese hervorragende Leistung sein ganzes Leben 
lang stolz ist, fast unglaublich erscheinen. Es ist eben 
alles Kunst, kunstvoll entwickelte Geschicklichkeit.

d) Der Weitsprung aus dem Stand.
Fiir den Weitsprung aus dem Stand, dessen Einfiihrung 

in die deutsche Leichtathletik dem EinfluB der Olympischen 
Spiele zuzuschreiben ist, haben sich besondere Methoden 
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und Techniken bei uns noch nicht herausgebildet. Der 
Sprung ist ja an und fiir sich auch ziemlich einfach.

Der Springer steht mit geschlossenen oder etwas von 
einander entfernten FiiBen auf dem Absprungbalken und 
hebt sich, alle Kraft konzentrierend, auf den FuBspitzen, 
dabei leicht in den Knien wippend. Hat er die erforderliche 
Kraft gesammelt, so stbBt er sich mit den FiiBen kraftig 
ab, zieht die Beine mit energischem Ruck an — um den 
Schwung zu vermehren, an dem auch die scharf schwingen- 
den Arme und die Schultern mitarbeiten miissen — und 
springt nun nieder. Das ist der ganze, ziemlich einfache 
Vorgang

Man achte darauf, daB der Sprung nicht zu hoch aus- 
gefiihrt wird, sondern mehr schrag vorwarts; hier, wo es 
auf ein paar Zentimeter ankommt, darf keine Kraft ver- 
loren gehen. Man vermeide es auch, zu spat abzuspringen, 
das heiBt, wenn der Neigungswinkel des Kórpers bereits 
zu groB geworden ist. Derartige Spriinge kann man von 
vornherein ais miBgliickt ansehen.

e) Der Stabhochsprung.
Eine der schónsten Sprungiibungen ist der Stabhoch

sprung, der sich bei den Zuschauern athletischer Meetings 
ganz besonderer Beliebtheit erfreut. Noch vor wenigen 
Jahren wurde der Stabhochsprung bei uns ziemlich ver- 
nachlassigt, und Leistungen von ca. 3 m galten schon ais 
hervorragend. Heute steht der deutsche Rekord, den der 
Kieler Pasemann im August des Jahres 1909 mit 3,41 m 
aufstellte, schon nicht mehr allzu weit hinter dem Welt- 
rekord zuriick (3,90 m). Und fast bei jedem besseren 
Meeting in Deutschland werden Stabhochspriinge von mehr 
ais 3 m Hóhe vorgefiihrt. Auch in Schweden, Norwegen 
und vor allem in Ungarn wird der Stabhochsprung mit 
groBem Eifer gepflegt, ebenso in Frankreich, das eine Zeit- 
lang sogar den Inhaber des Weltrekords fiir sich reklamieren 
konnte (Gonder). Dagegen hat man in England seit etwa 
einem Jahrzehnt allem Anschein nach das Interesse fiir 
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diese schóne Ubung fast ganz verloren, und die englische 
Meisterschaft im Stabhochsprung wird meistens nur recht 
schwach bestritten und ist in den letzten J ahren wiederholt 
von Auslandern gewonnen worden.

Zum Stabhochsprung werden im allgemeinen Stabe aus 
Bambus, astfreiem Kiefernholz oder nahtlos verzinktem 
Stahlrohr benutzt. Da Hóhen von 3—4 m gesprungen 
werden sollen, haben die Stabe eine Lange von —4% m. 
Das untere Ende besitzt eine Hartholz- oder Eisenspitze 
mit einem Ringe, darnit die Stange sich nicht zu tief in 
den Boden einbohrt, das obere Ende, an dem der Stab 
mit den Handen ergriffen wird, ist mit Isolierband umwickelt, 
um den Handen einen festeren Halt zu geben.

Unsere Wettkampfbestimmungen schreiben beziiglich 
des Stabspringens folgendes vor:

1. „Stabweitsprung. Der Sprung muB in der Rich- 
tung der Anlauflinie erfolgen; seitlich abweichende 
Spriinge sind nicht zu werten. Eine Lange der Stange 
ist nicht vorgeschrieben. Das Zuriickwerfen der Stange 
ist nicht gestattet. Die Messung und Wertung geschieht 
wie beim Weitsprung.

2. Stabhochsprung. Eine Lange der Stange ist 
nicht vorgeschrieben, doch muB sie so steif sein, daB sie 
sich beim Sprung nicht biegt. Die Messung und Wertung 
geschieht wie beim Hochsprung. Beim Hoch-, Stabhoch- 
und Hochweitsprung sind in jeder Hóhe drei Spriinge 
gestattet. Bei den Weitspriingen entscheidet der beste 
dreier Versuche.“

Doch nun zur Technik des Stabhochsprunges: Hier kann 
man sehr verschiedenartige Methoden beobachten, und es 
ist nicht leicht, fiir diese Ubung eine bestimmte Technik 
allgemein zu empfehlen. Die meisten bedeutenden Springer 
haben hier ihre persónlichen Eigenheiten.
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Ais Grundregeln kann man folgende aufstellen: Der 
Springer messe an der Querleiste die zu springende Hóhe, 
indem er seinen Stab dagegen halt. Hierauf ergreife er den

i

Pasemann, Kieł, beim Hochsprung in Liibeck.

Stab mit den Handen, und zwar derart, daB die linkę, 
untere Hand mit Ristgriff, die rechte Hand mit Kammgriff 
die Stange erfaBt. Man greife die Stange dort an, wo bei 
der vorher erfolgten Messung der Sprunghbhe sich die 
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Querleiste markierte; beide Hande greifen dicht neben- 
einander. Nachdem man sich vorher genau gemerkt hat, 
wo der Stab auf dem Boden einzusetzen ist, nehme man 
einen kraftigen, jedoch nicht zu langen Anlauf. Der Stab 
muB fest eingesetzt werden; der Korper fliegt mit der

Szathmary beim Stabhochsprung. Phase I.

energisch hochwippenden Stange in die Hóhe, und nun muB 
der Springer sich durch einen, aus dem Riickgrat kommen- 
den kurzeń, scharfen Schwung iiber die Querlatte schwingen. 
Da der Springer beim Anlauf mit dem Gesicht dem Sprung- 
stander zugewandt ist, dasselbe aber im allgemeinen auch 
beim Absprung der Fali ist — schon deswegen, um die Leiste 
vor Augen zu haben, die man nicht herunterreiBen will — 
muB der Korper wahrend des Oberschwingens eine Drehung



95



g6

vollfuhren. Das Uber-die-Leiste-Kommen ist iiberhaupt das 
Schwierigste der ganzen Ubung. Und die verschiedenen 
Techniken und Methoden weisen hierin manchmal wesent- 
liche Verschiedenheiten auf. In den Vereinigten Staaten 
ist es nicht gestattet, daB der Springer beim Aufspringen 
den einmal gefaBten Griff dadurch loslaBt, daB er in dem 
Moment, wo die Stange im Augenblick des Schwingens 
iiber die Leiste wagerecht in der Erde steckt, durch einige 
Handgriffe an der Stange in die Hóhe klettert. Englische 
Stabspringer haben dies wiederholt getan, ohne dadurch 
jedoch meines Erachtens wesentliche Vorteile zu gewinnen. 
Wer den nótigen Anlauf hat, bedarf dieses Hóherklimmens 
gar nicht.

Beim Schwingen iiber die Querleiste achte man darauf, 
daB man durch kraftvolles Anziehen der Arme — wie bei 
einem Klimmzug am Reck — seinen Schwung vermehrt. 
Manche Springer wenden die Technik an, beim Uberschwingen 
der Leiste dieser den Riicken zuzudrehen, wobei sie sich 
durch eine ruckartig ausgefiihrte Kreuzbiegung aus dem 
Bereich der Querleiste bringen und zugleich die Hóhe ihres 
Sprunges vermehren. Hat der Springer die Leiste passiert, 
so stoBe er sich kraftig von seinem Sprungstabe ab, und 
nun wird der Niedersprung meist erfolgen, ohne daB die 
Querleiste beriihrt worden ist.

Der Anlauf zum Stabhochsprung braucht nicht allzu lang 
zu sein; 15—20 m geniigen, wenn der Springer sich an eine 
bestimmte Anzahl von Schritten gewóhnt hat. Ein allzu 
langer Anlauf ermiidet den Springer nur. Man sollte stets 
dieselbe Anzahl von Schritten benutzen und sich vor dem 
Springen den Startpunkt genau ausmessen. Ist man einmal 
losgelaufen, dann darf der Anlauf nicht mehr unterbrochen 
werden, sonst ist es mit dem betreffenden Sprung vorbei. 
Ein mitten in den Anlauf eingelegter Hopser oder ein Bein- 
wechsel, wie man es wohl hier und da bei ungeiibten Springern 
zu sehen bekommt, sind immer ein Zeichen von Befangen- 
heit und mangelndem Training.



Der Ungar Szathmśry.

Doerry, Leichtathletik* 2. Aufl. 7
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f) Der Dreisprung.

In England und Amerika, wo die Kunst des Springens 
so entwickelt ist, daB es sogar professionelle Springer gibt, 
kennt man neben den bereits geschilderten noch zahlreiche 
andere Arten des Springens, so die Hoch- und Weitspriinge 
aus dem Stand, ferner den pump, step and pump (Sprung, 
Schritt und Sprung), den hop, step and pump (Hopser, 
Schritt und Sprung) und zahlreiche andere Kombinationen.

Wir Deutschen haben daraus den sogenannten Dreisprung 
kombiniert, bei dem es dem Springer freigestellt ist, drei 
aufeinanderfolgende Hopser oder Sprungschritte oder 
Spriinge auszufiihren. Zumeist wird der richtige englische 
hop, step and jump benutzt, weil er die ergiebigste Sprungart 
ist. Der von dem Amerikaner Ahearne am 4. Juli in 
New York aufgestellte Weltrekord steht auf 15,75 m 
Dies ist eine ganz kolossale Leistung, der gegeniiber unser 
deutscher Rekord von 13,94 m noch ziemlich zuriickbleibt.

In den bei uns geltenden Wettkampfbestimmungen ist 
die Ausfiihrung des Dreisprunges vollkommen in das Be- 
lieben des Springers gestellt; er kann also Hopser, Spriinge 
oder Schritte machen, ganz, wie er will. Die betreffende 
Bestimmung lautet:

,,Dreisprung mit Anlauf. Die Messung geschieht 
wie beim Weitsprung; auch haben Riickwartsfallen und 
Ruckwartstreten dieselben Folgen wie beim Weitsprung."

Also iiber die Ausfiihrung des Sprunges kein Wort.
Die Ausfiihrung des Dreisprunges ist im allgemeinen 

folgende: Der Springer nimmt einen moglichst langen, kraf
tigen Anlauf und springt dann mit dem linken oder rechten 
FuBe ab. Mit welchem FuBe er abspringt, richtet sich ganz 
nach seiner Gewohnheit. Mit dem abspringenden FuBe 
fiihrt er nun den ersten, weitesten Sprung, den Hopser, 
aus, der ihn ca. 5 m weit tragen muB. Auf demselben FuBe 
niederspringend, schlieBt er an den Hopser den Schritt an, 
der etwa 3,50 m lang wird, und dann beendet er, diesmal 
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vom rećhten Fufie abspringend, den ganzen Sprung durch 
einen etwa 4,50 m langen regularen Weitsprung. Bei den 
hier angegebenen Langen der einzelnen Spriinge wiirde eine 
Leistung von 13 m herauskommen, also ein guter Durch- 
schnittssprung. Je nach der Leistungsfahigkeit der ver- 
schiedenen Springer wurden sich die hier fiir die einzelnen 
Spriinge angegebenen Mafie natiirlich verkiirzen oder ver- 
langern.

Statt, wie hier angegeben, auf den Hopser einen Schritt 
und auf diesen einen Sprung folgen zu lassen, kann man 
auch mit zwei Hopsern beginnen und den Schritt ganz fort- 
lassen. In dieser Beziehung ist die Gewohnheit des Springers 
mafigebend. Im allgemeinen tragt der Hopser, in dem sich 
die ganze Kraft des Anlaufes auslóst, am weitesten, der 
in der Mitte liegende Schritt am kiirzesten.

Der Anlauf zum Dreisprung mufi noch langer und kraf- 
tiger sein ais fiir den einfachen Weitsprung, weil er ja fiir 
drei aufeinanderfolgende Spriinge ausreichen mufi, bei denen 
unterwegs ein Teil der aufgespeicherten Kraft verloren geht. 
Springer mit gut entwickelter Beinmuskulatur sind bei dieser 
Springart im Vorteil, weil das Bein und seine verschiedenen 
Muskelgruppen gerade beim Dreisprung stark in Anspruch 
genommen wird. Man achte daher darauf, dafi man stets 
auf elastischem, jedoch festem Boden iibt und sich dabei 
gut sitzender, stark besohlter Schuhe bedient, die das un- 
vermeidliche kraftige Aufstampfen auf den Boden bei Aus- 
fiihrung der einzelnen Spriinge mildern. Man lasse sich 
daher von seinem Schuster die Sohle der Springschuhe ent- 
sprechend yerstarken.

10. Das Hammerwerfen.
Eine jener athletischen Ubungen, die bisher bei uns noch 

ziemlich wenig geiibt worden sind, ist das Hammerwerfen. 
Der Grund hierfiir mag darin zu suchen sein, dafi es bei 
uns in Deutschland an Kraftiibungen in der Leichtathletik 

7
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und im Turnen, das die Leichtathletik bis vor etwa andert- 
halb J ahrzehnten ersetzte, keineswegs gefehlt hat; das Stein- 
stoBen allein geniigte schon vollkommen. Dazu kam, daB 
man mit dem fremden Gerat, ais es hier zum erstenmal 
vorgefiihrt wurde, nicht recht umzugehen wuBte; kurz, es 
vermochte sich nicht recht einzubiirgern. Wesentlich anders 
ist dies auch heute noch nicht geworden.

Die Deutsche Sport-Behórde fur Athletik schreibt fur das 
Hammerwerfen folgende Bestimmungen vor:

,,Kopf und Stiel des Hammers diirfen von beliebiger 
GroBe und Gestalt und aus beliebigem Materiał sein, 
vorausgesetzt, daB die Gesamtlange des Gerates 1,25 m 
nicht iibersteigt und es nicht weniger ais 7,25 kg wiegt. 
Der Bewerber darf eine beliebige Stellung einnehmen und 
mit einer oder mit beiden Handen werfen. Alle Wiirfe 
geschehen aus einem Kreise mit einem Durchschnitt von 
2,13 m. Gemessen wird auf einer Linie, die vom Mittel- 
punkt des Kreises nach der Auffallstelle fiihrt, von der 
letzteren bis zur Peripherie des Kreises."

In England und in Amerika wird das Hammerwerfen, 
das eigentlich seinem Ursprunge nach ein schottischer 
Nationalsport ist, ziemlich viel gepflegt und fehlt im Pro- 
gramm keines athletischen Meetings. In beiden Landem 
wird mit Hammern von verschiedener Lange und verschie- 
denem Gewicht geworfen. Da gibt es Hammer, die 8, 10, 
12, 14, 16, 18 und 21 englische Pfunde wiegen; ferner sind 
die Langen der Stiele resp. Griffe (engl. handle) haufig ver- 
schieden, ebenso die Kreise, von denen aus geworfen wird, 
kurz, die internationale Rekordtabelle im Hammerwerfen 
befindet sich — wie ein englischer Fachmann in einem 
Werke iiber Athletik sagt — „in einem Zustande pittoresker 
Verwirrung“.

Nicht unerwahnt darf hier zunachst bleiben, daB der 
Hammer, der zum Hammerwerfen benutzt wird, eigentlich
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Max Furtwengler, i. Athl.-Klub Regensburg, 
der deutsche Rekordmann im Hammerwerfen.

gar kein Hammer ist. Urspriinglich mag in Schottland, ais 
diese Ubung aufkam, wohl mit einem wirklichen Hammer 
geworfen worden sein, aber heute hat dieses Gerat meistens 
die Gestalt einer an einer Drahtschlinge befestigte Kugel 
aus GuBeisen.

Wie weit die besten deutschen Leistungen im Hammer
werfen hinter den besten internationalen zuriickstehen, zeigt 
ein Yergleich unseres deutschen Rekords mit dem Amateur- 
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Weltrekord. Der Regensburger M. Furtwengler warf im Jahre 
1909 den Hammer 29,84 m weit; der Weltrekord des be- 
riihmten irischen Athleten 'John Flanagan steht auf nicht 
weniger ais 54,93 m. Das ist also beinahe noch einmal so 
weit. Jede internationale Konkurrenz ist da vorlaufig also 
vollkommen aussichtslos.

Da ich selbst das Hammerwerfen nie getrieben habe, wir 
auch in Deutschland einen wirklich leistungsfahigen Meister 
in dieser Ubung nicht besitzen — sonst wiirde dessen An- 
sicht vom Hammerwerfen vielleicht interessieren — so mag 
ein anderer hier die Stelle des Lehrmeisters ubernehmen. 
Ober die Praxis des Hammerwerfens hat G. S. Robertson, 
einer der hervorragendsten Hammerwerfer, die England je 
besessen hat, ausfiihrliche Anweisungen veróffentlicht, von 
denen ich im nachstehenden einen kurzeń Auszug wiedergebe.

Robertson schreibt: „Der Werfende steht im allgemeinen 
mit dem Riicken nach der Wurfrichtung zu; der Kugelkopf 
des Hammers ruht neben ihm auf dem Boden auBerhalb 
des Kreises. Den Schwung zum Schleudern des Hammers 
erhalt der Werfende, indem er den Hammer so oft, wie 
er es fiir nótig halt, um seinen Kopf wirbelt, wobei seine 
FiiBe jedoch fest stehenbleiben. Wenn er nun den ge- 
niigenden Schwung zu haben glaubt, so vollfiihrt er, den 
Hammer mit ausgestreckten Armen haltend, innerhalb des 
Kreises einen Sprung, wobei er eine ganze Drehung des 
Kórpers ausfiihrt; am auBersten vorderen Rande des Kreises 
angelangt, laBt er sodann den Hammer fliegen.

Die Hauptpunkte, die beriicksichtigt werden miissen, 
sind: das Stehenbleiben der FiiBe beim Schwungholen, 
auBerste Kraftaufwendung beim Herumspringen und abso- 
lute Beherrschung des Hammers, so daB dieser mit der 
ganzen Kraft des Kórpers und nicht nur der der Arme ge- 
worfen wird."

Diese klare Schilderung der besten Wurfmethode seitens 
eines beriihmten Hammerwerfers wird — so hoffe ich — 
allen denen, die diesen eigenartigen Sport zu pflegen ge- 
denken, wohl vollauf geniigen.
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Der serbische Rekordmann Milosch Radojlovits beim Hammerwerfen.
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Einige andere gute Ratschlage gibt der beriihmte arneri- 
kanische Athlet Randolph Faries, Direktor der Kórper- 
erziehung (physical culture) an der Universitat Pennsyl- 
vania, in einem von ihm verfaBten Buche. Faries rat allen 
denen, die sich der Pflege des Hammerwerfens widmen, in 
den ersten Wochen nicht nach der Entfernung zu sehen, 
die sie geworfen haben, sondern ihr ganzes Augenmerk auf 
den Stil des Wurfes zu richten. Es ist hier genau so wie 
beim Lawn-Tennis, beim Golf oder wie bei anderen leicht- 
athletischen Ubungen. Wer von vornherein sich einen fehler- 
haften Stil aneignet, wird es nie weit bringen. Seine Kbrper- 
kraft wird, falls sie iiber den Durchschnitt hinausragt, es 
ihm vielleicht ermóglichen, recht gute Leistungen zuwege 
zu bringen, diese waren aber zweifellos weit iibertroffen 
worden, wenn sich die Kraft von Anfang an mit der rich- 
tigen Technik verbunden hatte.

Faries rat, nie angezogen seine Ubungen zu betreiben, 
da man sonst leicht steif wird (wenn man, erhitzt. sich 
nachher erkaltet) oder aber auch Gefahr lauft, sich lang- 
wierige Muskelzerrungen zuzuziehen.

Nie soli man nach dem Rat des amerikanischen Athleten 
gleich von Anbeginn an danach trachten, sein Bestes zu 
leisten, das heiBt alle Kraft in seine Ubungswiirfe zu legen; 
das verleitet nur dazu, die wirkliche Kunstfertigkeit, den 
Stil, aufier acht zu lassen.

GroBen Wert legt Faries darauf, daB der fur den Hammer- 
wurf Trainierende durch zweckmaBige Ubungen alle die- 
jenigen Muskelgruppen entwickelt, die beim Werfen des 
Hammers besonders in Aktion treten. Dies ist deswegen 
wichtig, weil an diese Muskeln groBe Anforderungen gestellt 
werden, vor allem beim Schwingen; Muskelzerrungen 
kommen dabei sehr haufig vor.

ii. KugelstoBen und Kugel werfen.
Das StoBen der Kugel ist eine internationale Kraft- und 

Geschicklichkeitsubung, die heute in fast allen Landem, die
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Kuhbandner-Miinchen beim Hammerwerfen.
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sichjnit der Ausiibung der Leichtathletik beschaftigen, be- 
trieben wird. Am verbreitetsten ist sowohl im Auslande 
ais auch bei uns das StoBen mit der 7ł/4 kg schweren Kugel, 
die mit der englischen 16 Pfund-Kugel identisch ist. In 
England und in den Vereinigten Staaten wird hier und da 
auch mit Kugeln im Gewichte von 22, 28, 42 und 56 eng
lischen Pfunden gestoBen (siehe „Sporting and Athletic 
Records" by H. Morgan-Browne). Fiir uns kommen diese 
Gewichte natiirlich nicht in Betracht, und auch bei den 
bisherigen Olympischen Spielen hat es nur eine Konkurrenz 
im StoBen der i6pfiindigen Kugel gegeben.

Die in Deutschland maBgebenden Bestimmungen der 
D. S. B. f. A. fiir das KugelstoBen lauten:

„Beim KugelstoBen darf die Kugel zum Zwecke des 
Schwungholens nicht weiter ais bis zur Schulter zuriick- 
gefiihrt werden; es wird frei mit einer Hand gestoBen. 
Das StoBen geschieht aus einem Kreise von 2,13 m Durch- 
messer. Die Kugel muB entweder 71/4 oder I2ł/2 kg 
schwer sein. Die Messung geschieht wie beim Hammer
werfen. “

Obwohl unsere Athleten in den letzten Jahren im Kugel
stoBen wesentliche Fortschritte gemacht haben, stehen 
unsere besten Leistungen hinter denen des Auslandes noch 
recht weit zuriick. Den deutschen Rekord im StoBen der 
774 kg schweren Kugel halt der Darmstadter J. Otto mit 
einer Leistung von 12,63 m, wahrend der Amateur-Welt- 
rekord des Amerikaners Ralph Rosę, des Siegers bei den 
Olympischen Spielen in St. I ouis 1904 auf 15,17 m steht. 
Das ist also eine Differenz von ca. 21/2 m.

Ais die beste Methode des KugelstoBens wird von dem 
Weltmeister Gray die folgende geschildert: Der Athlet steht 
mit dem rechten FuB dicht an der hinteren Kreislinie, die 
Kugel in der rechten Hand haltend; er steht dabei der 
Richtung, nach der er werfen will, direkt entgegen. Die
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Weltmeister Gray beim KugelstoBen. 
(Richtige Abwurfstellung.)

rechte Schulter ist weit nach riickwarts gewandt, der Unter- 
arm iiber den Oberarm zuriickgebogen. Die ausgespreizte 
rechte Hand umschlieBt die Kugel. Der linkę FuB steht 
etwa 30—50 cm vor dem rechten, und zwar so, daB seine 
Stellung dem Korper das richtige Gleichgewicht yerleiht.

Der ganze Korper 
befindet sich nahe- 
zu in einem rech
ten Winkel zum 
Mittelpunkt des 
holzernen Bogens 
und macht dabei 
eine halbe Dre- 
hung. Das Gesicht 
kann nach vorn 
gerichtet sein, um 
beim StoBen ein 
Abschatzen der 
Distanz zu ermóg- 
lichen. In dieser 
Stellung erhebt 
der Athlet den 
linken Arm, bis er 
im rechten Winkel 
zum Korper steht, 
hebt den vorderen 
FuB, um den Kór- 
per richtig auszu- 
balancieren, und 
springt dann plotz- 
lich mit aller Kraft 

auf dem rechten FuB etwa einen Meter nach vorn; hierbei 
macht er mit dem Korper eine Vierteldrehung, setzt den linken 
FuB auf den Boden nieder, stóBt in demselben Moment den 
rechten Arm kraftvoll vorwarts und lafit die Kugel fliegen. 

Natiirlich gibt es noch andere, ebenso gute Methoden 
des Werfens, und ich mochte beinahe sagen, daB jeder gute
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KugełstoBer seine eigene Methode hat. Die besten Athleten 
der Weit auf diesem Gebiete, die ich gesehen habe, wie Ralph 
Rosę, Denis Horgan, Garrett, Sheridan und John Flanagn, 
wendeten zwar im groBen und ganzen ziemlich dieselbe 
Methode an, jeder hatte sich aber irgend eine eigene Variante 
ausgearbeitet, die seiner individuellen Veranlagung ent- 
sprach. Jedenfalls aber kann man nicht eine besondere 
Methode ais allein richtig und zweckmaBig hinstellen.

Bei uns wird von den meisten Athleten diejenige Technik 
angewandt, bei der der StoBende am hinteren Ende des 
Kreises steht und mit der linken Seite des Kórpers, den 
linken Arm weit ausgestreckt, der Wurfrichtung zugewandt 
ist. Nachdem der Kórper, um alle Kraft und Spannung zu 
konzentrieren, geniigend ausbalanziert worden ist, erfolgt 
auf dem rechten FuBe ein Sprung bis in die Mitte des Kreises, 
und hieran schlieBt sich nun ein zweiter Sprung vom rechten 
auf den linken FuB nach vorn. In demselben Moment, in 
dem der linkę FuB auf den Boden gesetzt wird, wird auch 
die rechte Schulter mit dem die Kugel haltenden Arm nach 
vorn geworfen, der Arm wird, wahrend der ganze Kórper 
sich etwas nach unten neigt, kraftvoll nach vorn heraus 
gestoBen, und die Kugel entfliegt in demselben Augenblick, 
in dem sich alle Kraft in der stoBenden Bewegung des 
Armes konzentriert, der Hand.

Welche Technik man nun auch anwendet, stets ist das 
ganz besondere Augenmerk darauf zu richten, daB bei dem 
Vorwartssprung keine Kraft vergeudet oder durch iiber- 
fliissige Bewegungen friihzeitig aufgebraucht wird

Wer im KugelstoBen etwas Hervorragendes leisten will, 
muB sich bemiihen, nicht nur die Arme, sondern den ganzen 
Kórper durch zweckmaBige gymnastische Ubungen zu 
starken; die Beine miissen geschmeidig, die Arme muskulós 
und stark, die Brustmuskeln gut entwickelt sein. Der ganze 
Kórper muB iiber groBe Elastizitat verfiigen. Eine emp- 
fehlenswerte Hilfe beim Training gewahren das Uben mit 
leichten Hanteln nach dem sogenannten Sandow-System 
und das Keulenschwingen.
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Wahrend der ersten drei Wochen beschranke man sein 
Training nur auf die Ubung des Stils und achte nicht auf 
die geworfene Distanz; in den nachsten Wochen suche man 
weiter zu werfen; wiederum nach zwei Wochen werfe man 
taglich, bis eine leichte Ermiidung eintritt, und wenn das 
Resultat des Wurfes zu befriedigen beginnt, geniigt es, wenn 
man taglich 6—12 Wiirfe ausfiihrt.

Wem im Anfang die 71/, kg-Kugel zu schwer ist, der 
kann damit beginnen, den Wurf mit einer leichteren, etwa 
iopfiindigen Kugel zu iiben, da diese beąuemer zu hand- 
haben ist. Hat der Athlet erst den Wurf technisch erlernt, 
dann kann er zum StoBen der vollgewichtigen Kugel iibergehen.

Obwohl zum KugelstoBen Kraft erforderlich ist, ist das 
Erzielen einer guten Leistung doch keineswegs allein von 
der Muskelkraft des Athleten abhangig. Es kann jemand 
eine herkulische Kraft besitzen, ohne auf diesem Gebiete 
trotz aller Ubung etwas Hervorragendes zu leisten. Es 
kommt beim KugelstoBen eben weit mehr auf die exakte 
Zusammenarbeit des ganzen Kórpers an, auf die richtige 
Ausnutzung von Schwung und Kraft, ais auf die rohe Kraft 
allein. Ein gut trainierter Athlet wird in 99 von 100 Fallen 
weiter werfen, ais ein anderer, untrainierter, der iiber die 
doppelten Kórperkrafte verfiigt.

Selbstverstandlich ist, daB jemand, der nur einen schwach 
lichen Kórperbau besitzt, sich nicht mit dem KugelstoBen 
beschaftigt; er móge sich lieber dem Laufsport widmen. 
Andererseits wird man ja auch selten sehen, daB ein groBer, 
muskelstrotzender Athlet im Laufen Hervorragendes leistet.

Im AnschluB hieran seien noch ein paar Rekords an- 
gefiihrt, die der beriihmte amerikanische Weltmeister 
G. R. Gray vor etlichen Jahren aufgestellt hat. Diese 
Leistungen, die móglicherweise inzwischen schon iiberboten 
worden sind — eine diesbeziigliche Feststellung ist mir nicht 
móglich, weil mir die neuesten amerikanischen Rekordlisten 
nicht vorliegen — sollen lediglich veranschaulichen, was von 
geiibten Athleten im StoBen der schweren Gewichte ge- 
leistet wird.
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Weltmeister G. R. Gray stieB die
12 Pfund-Kugel ...................... 16,82 m weit
x4 „  15.69 m
16 ........................14,33 m
18 ,, .  12,75 m
21 „  11,92 m
24 „  10,30 m
56 „  6,95 m

In Irland gibt es auch eine athletische Ubung, bei der 
die Kugel anstatt weit hoch geworfen wird. Der Werfende 
muB mit dem Gesicht gegeniiber einer Querstange stehen, 
wie sie zum Beispiel zum Hochspringen benutzt wird; das 
geworfene oder gestoBene Gewicht muB iiber die Stange 
geworfen werden, ohne diese zu beriihren. Den besten 
Rekord erzielte in dieser Ubung der Irlander M. Regan, 
Kildorrey, der eine Kugel von 16 engl. Pfunden 4,19 m 
hoch warf.

Uber die Abart des KugelstoBens, das
Kugelwerfen,

schreiben die Wettkampfbestimmungen der D. S. B.: „Beim 
Kugelwerfen kann beliebig geworfen werden. Anlauf ist 
gestattet. Das Gewicht der eisernen Kugel betragt 5 kg. 
Gemessen wird wie in § 52 (SteinstoBen: gemessen wird von 
dem der Marklinie am nachsten liegenden Bodeneindruck 
in senkrechter Richtung bis zu dieser Linie).“

Diese Ubung, die auch Kugelschocken genannt wird, 
wird vor allem in Suddeutschland viel gepflegt. Den deut
schen Rekord halt F. Hemmerlein, Fiirth, mit der schónen 
Leistung von 20,24 m.

Diese Ubung hat natiirlich mit dem KugelstoBen viele 
Beriihrungspunkte. Sie unterscheidet sich aber dadurch 
sehr wesentlich von ihm, daB das Werfen eine gróBere Arm- 
und vor allem auch Fingerkraft verlangt ais das StoBen. 
Empfehlenswert ist es, die Kugel nicht aus der Hand, 
sondern mehr vom Handgelenk aus zu werfen; je kiirzer
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der Hebel ist, der hier in Gestalt der den Arm verlangernden 
Hand in Aktion tritt, desto gróBer wird die Kraftentfaltung 
sein. Das Kugelwerfen (engl. Throwing the weight) wird 
im Auslande vornehmlich in Irland und Amerika gepflegt; 
ganz hervorragende Leistungen sind auch auf diesem Gebiete 
erzielt worden. Die beste Leistung mit einem 7pfiindigen 
Gewicht hat der Athlet J. S. Mitchell zu verzeichnen, der 
einen Wurf von 27,51 m vollbrachte.

12. Das Diskuswerfen.
Zu denjenigen neuzeitlichen Sportiibungen, die nur des- 

wegen in das Programm unserer sportlichen Betatigungen 
aufgenommen worden sind, weil sie schon im grauen Alter- 
tum bei den Spielen und Kiinsten der Jugend eine groBe 
Rolle spielten, gehórt auch das Diskuswerfen. Dieses ist 
ohne Zweifel die schónste unserer athletischen Wurfarten. 
Bei den Olympischen Spielen zu Athen im J ahre 1896 wurde 
das Diskuswerfen aus seinem tausendjahrigen Schlafe 
wiedererweckt und in die Reihe der modernen Arten des 
athletischen Sports aufgenommen. Es ist in mancherlei 
Hinsicht eine geradezu ideale Wurfiibung, denn die rohe 
Kraft spielt beim Werfen der flachen Rundscheibe nur eine 
geringe Rolle, wahrend Technik, also die Kunst des Wurfs, 
alles bedeutet. Es ist ein asthetischer GenuB, einen ge- 
schickten Athleten mit kunstvollem Wurf den Diskus 
schleudern zu sehen, der dann flach in weitem Fluge die 
Luft durchschneidet.

In fast allen Landem in denen heute die leichte Athletik 
gepflegt wird — in Amerika, Deutschland, Danemark, 
Frankreich, Osterreich-Ungarn, Schweden-Norwegen —, wird 
auch mit dem Diskus geworfen, nur das konservative Eng- 
land hat diese Ubung noch nicht in sein Programm auf
genommen und wird es wohl vorlaufig auch noch nicht tun.

Das Programm der Olympischen Spiele kennt zwei Arten 
des Diskuswerfens, den freien, modernen Stil und den
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sogenannten griechischen Stil. Bei dem ersteren, der der 
gebrauchlichere ist, kann der Athlet, sofern er nur den ihm 
zur Verfiigung stehenden Abwurfplatz nicht iiberschreitet, 
den Diskus werfen, wie er will. Beim griechischen Stil, den 
sich die Griechen nach den auf alten Vasen, Urnen, Denk- 
malern, Statuen usw. gefundenen Abbildungen von Diskus- 
werfern zusammenkomponiert haben, ist eine ganz be- 
stimmte Art des Werfens — ein steifer, unsportlicher, jede 
Hóchstleistung von vornherein ausschlieBender Stil — vor- 
geschrieben. Diese Wurftechnik wird daher auch nur bei 
den Olympischen Spielen vorgefiihrt, und zwar aus einer 
Art von Pietat; sportlichen Wert hat sie meines Erachtens 
nicht, und es wurde keinen Verlust bedeuten, wenn der 
griechische Stil des Diskuswerfens aus dem Programm der 
Spiele verschwinden wurde.

Fiir den freien Stil schreibt die Deutsche Sportbehorde 
fiir Athletik folgendes vor:

„Der Diskus soli 2 kg wiegen und 22 cm im Durch- 
messer haben. Er besteht aus Holz mit einem glatten 
Eisenrande und ist auf beiden Seiten mit glatten Metall- 
platten beschlagen. Es wird aus einem Kreise von 2,50 m 
Durchmesser geworfen.

Vom Mittelpunkte wird eine gerade Linie in der Rich- 
tung gezogen, in der geworfen werden soli. Im Winkel 
von 45 Grad nach beiden Seiten werden gerade Linien 
gezogen. Nur solche Wiirfe gelten, bei denen der Diskus 
zuerst zwischen diesen Seitenlinien aufschlagt.

Der Werfende muB ganzlich innerhalb des Kreises 
bleiben, bis der Diskus auf den Boden schlagt, sonst ist 
der Wurf ungiiltig.

Die Weite des Wurfes wird in gerader Linie vom 
ersten Aufschlagen des Diskus bis zur Peripherie des 
Kreises gemessen und zwar auf einer Linie, die von dem Auf- 
fallorte nach dem Mittelpunkte des Kreises gezogen wird."
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Was nun die Technik des Werfens anbelangt, so haben 
die meisten Athleten, die sich mit der Pflege des Diskus- 
werfens befassen, ihre eigene Methode. Fast jeder der 
Werter, die ich bei den Olympischen Spielen in Athen 1896

Mudin-Budapest beim Diskuswerfen.

und 1906, Paris 1900 sowie London 1908 den Diskus hand- 
haben sah, wart auf seine Weise.

Selbstverstandlich ist, dafl diejenige Wurfmethode die 
beste ist, die dem werfenden Arm den starksten Schwung 
verleiht und sich mit einer geschickten Manier, die Scheibe 
aus der Hand zu entsenden, verbindet. Letzteres ist iiberaus 
wichtig, da es den Flug des Diskus wesentlich beeinfluflt.

Doerry, Leichtathletik. 2. Aufl. 8
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: Ais die beste Methode des Werfens erachte ich die mit 
einer ganzen Umdrehung des Kórpers. Der Vorgang des 
Werfens ist hierbei folgender: Der Werfende stellt sich, mit 
dem Gesicht nach der Wurfrichtung, am hinteren Rande 
des Kreises auf. Der Kórper ist etwas nach vorn iiber- 
gebeugt; die Beine befinden sich in halber Kniebeuge. Der 
linkę FuB ist nach vorn, der rechte seitwarts gewandt. 
Der den Diskus haltende rechte Arm schwingt leicht hin 
und her; der Diskus ruht lose in der Handflache und wird 
von den sich an den Rand der Scheibe pressenden Finger- 
spitzen gehalten. Sobald der Wurf vor sich gehen soli, holt 
der Athlet mit dem rechten Arm Schwung und fiihrt eine 
einmalige Umdrehung des Kórpers aus, wobei er gleichzeitig 
einen Sprungschritt nach vorn bis an den vorderen Rand 
des Kreises macht. Der rechte Arm schwingt beim Drehen 
gewaltig mit, wird dann in schrager Richtung von unten 
nach oben vorwarts geschleudert, und die Wurfhand laBt 
nunmehr den Diskus fliegen. Je energischer die Drehung, 
je elastischer der Sprung, je kraftvoller das Schwingen des 
Armes ausgefiihrt wird, desto vollendeter und ausgiebiger 
wird der Wurf werden.

Schon nach kurzer Ubung wird man die auBerordent- 
lichen Vorteile dieser Wurfmethode erkennen.

Ich habe im Laufe von etwa 15 Jahren eine ganze An
zahl von guten Diskuswerfern gesehen. Die hervorragend- 
sten waren der Ungar Bauer, der Amerikaner Sheridan, der 
Finnlander Jaervinen, der Grieche Georgantas, der Tscheche 
Janda und der Englander Garrett. Zweifellos am besten 
beherrschte der Amerikaner Sheridan die Technik des 
Werfens. Sheridan galt in den Jahren 1904—1910 ais der 
hervorragendste all-round-Athlet der Weit, und seine be- 
merkenswerten Leistungen im Diskuswerfen waren lediglich 
ein Resultat auBerordentlicher Gewandtheit und vólliger 
Kontrolle iiber alle Muskeln des Kórpers; wer diese Kon- 
trolle nicht besitzt, wird im Diskuswerfen nie etwas Be- 
sonderes leisten, denn diese Ubung erfordert soviel Schwung, 
daB bei der erforderlichen Umdrehung des Kórpers jede,
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auch die kleinste Kraft vergeudung schon eine Verminderung 
der Wurfweite zur Folgę hat.

Es ist daher beim Diskuswerfen, ebenso wie beim Kugel
stoBen und Hammerwerfen, eine dringende Notwendigkeit 
— ohne die ein Erfolg undenkbar ist —, daB der Ubende

M. J. Sheridan, Amerika, beruhmtester allround-Athlet der Wek.

zunachst nur danach trachtet, sich eine zweckmaBige Tech
nik anzueignen, und zwar die im obigen beschriebene 
Technik, die er nach seinen eigenen Ansichten oder Ver- 
suchen modifizieren mag. Der Ubende achte vorlaufig also 
nicht auf die Weite der geworfenen Distanz, sondern ledig- 
lich auf die richtige Ausfiihrung des Wurfes. ZweckmaBig 
ist es, wenn ein in der Technik des Werfens gut bewanderter 
Freund den Ubungen beiwohnen und auf jeden Fehler, auf 
jede Unsauberkeit in der Drehung oder der Kórperhaltunc

8*
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J anda-Prag, beim Diskuswerfen.

aufmerksam machen kann. Der richtige Schwung bedeutet 
beim Diskuswerfen alles, und geht bei der Ausfuhrung des 
Wurfes durch steife Drehung oder nicht geniigend schnelle 
Wendung des Kórpers oder auch nicht geniigend scharfes 
Schwingen des den Diskus haltenden Armes etwas von der 
Schwungkraft verloren, so muB in dieser Hinsicht unablassig 
gefeilt und verbessert werden.

Es gibt auch Diskuswerfer, die anstatt einmal den Korper
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zu drehen, zwei Drehungen ausfiihren. Das ist vollkommen 
falsch, denn dabei wird viel zu viel Kraft verbraucht. Man 
lauft auch Gefahr, daB man durch die zweimalige Um- 
drehung des Kórpers die notwendige Sicherheit in der Hal- 
tung und das erforderliche Gleichgewicht verliert. Deshalb 
ist es besser, damit erst gar keinen Versuch zu machen.

Anfangern empfehle ich, zunachst nur die Technik des 
Drehens und Springens zu iiben, ohne sich dabei des Diskus 
zu bedienen. Erst spater, wenn die Technik erlernt ist, mag 
der ganze Wurf geiibt werden. Nur wer sich dieser Art zu 
werfen bedient, wird groBe Leistungen erzielen. Mit Wiirfen 
aus dem Stand wird man es nicht weit bringen, obwohl 
auch hierbei die stete Ubung eine Verbesserung der Leistung 
zur Folgę haben wird. Ais wertvolle Erganzung meiner 
Ausfiihrungen empfehle ich die Lektiire des Werkchenś: 
„Die deutschen Wurfiibungen“ von Willy Dórr, Sport- 
verlag Grethlein & Co. Preis 60 Pf.

13. Die Veranstaltung von Wettkampfen.
Von Carl Diem, Berlin,

I. Vorsitzender der Deutschen Sport-Behórde fiir Athletik. '

Sport ist Kampf, Wettbewerb. Der Sieg im Kampf ist 
der Zweck aller sportlichen Ubung, wahrend — in Parem 
these — der Wert des Sports ebensosehr in psychischen 
Wirkungen des Kampfens wie in den physischen der ziel- 
bewuBten kórperlichen Vorbereitung ruht. Doch der Kampf 

’ ist fiir den Sport noch etwas anderes. Er ist das Werbe- 
mittel, das „Gute, das fortzeugend Gutes muB gebaren". 
Der gesunde Instinkt des Menschen erweckt Freude am 
Anblick sportlicher Kampfe, und so erstehen aus dem ge- 
fesselten Zuschauer Anhanger des Sports, und aus diesen 
dann ausiibende Freunde. - —*

Daher gilt fiir den Veranstalter sportlicher Kampfe die 
zweifache Forderung, diese so durchzufiihren, daB die billigen 
Anspriiche der Teilnehmer erfiillt werden und daB die Zu
schauer, begeistert von dem geschickt zusammengestellten 
sportlichen Bilde, ais gewonnene Anhanger den Platz yerlassen.



E. von Sigel, Berlin, der deutsche Meister 
im ijco Me ter-Laufen 1909.

Nirgendsliegen 
die besten Móg- 
lichkeiten so bei- 
einander wie bei 
einem athletischen 
Feste, und leider, 
nirgends wird in 
der Veranstaltung 
so viel gesundigt 
wie bei | diesen. 
Wiebeschrankt in 
der wechselvollen 
Auswahl und wie 
behindert in der 
technischen Vor- 
fiihrung gegen 
leichtathletische 

Feste sind die Ru- 
derer, Fechter, 
Radfahrer, Segler, 
Schwimmer, FuB- 
ballspieler usw., 
und doch sehenwir 
vorlaufig noch bei 
dereń Sportfesten 
durchschnittlich 

gróB ereZuschauer- 
mengen ais bei 
den unsrigen. Ne- 
ben anderen Ur- 
sachen ist wohl der 
Hauptgrund in 
dem ungeschick- 
ten Arrangement 
und in der man- 

gelhąften Einwirkung auf das Publikum zu suchen. Und 
doch haben heute die Yeranstaltęr schon langen nicht
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mehr nótig, sich durch eigene Versuche langsam einen 
Schatz von Erfahrungen zu erwerben, um zu einer wirkungs- 
vollen athletischen Veranstaltung zu gelangen. Wir besitzen 
bereits eine Sammelstelle, die an der besten Quelle, in dem 
veranstaltungsreichen Berlin, mit seinem verwdhnten Publi- 
kum, alle Erfahrungen auf diesem Gebiet zusammentragt 
und diese durch Veróffentlichungen in den Sportzeitungen, 
durch Broschuren und schriftliche Auskiinfte den Veran- 
staltern zu vermitteln sucht. Das ist die Verwaltungsstelle 
der Deutschen Sport-Behórde in Berlin, an die sich ein jeder 
Verein wenden kann, der den Plan eines Meetings verwirk- 
lichen will.

Wer zur Durchfuhrung eines solchen Meetings schreitet, 
soli wenigstens vorher einen ungefahren Uberblick iiber die 
Aufgaben besitzen, die an ihn herantreten, und soli in der 
Lagę sein, aus dem Bereich der vielen Móglichkeiten die fur 
sich herauszusuchen, die fur seine Sache am giinstigsten 
sind. Dazu sollen ihm nachstehende Zeilen verhelfen.

Wahl der Veranstaltung.

Der leitende Vorstand eines veranstaltenden Vereins hat 
sich erst eine Gewissensfrage zu beantworten. Er muB sich 
ehrlich priifen, ob er eine Eigenschaft besitzt, die vor allen 
anderen nottut, die ich mit „vordenken“ bezeichnen will. 
Nur wer die Fahigkeit hat, alle Uberlegungen rechtzeitig 
anzustellen, d. h. nicht erst dann, wenn die Ausfiihrung un- 
mittelbar bevorsteht, besitzt das Recht, die Sportwelt mit 
Veranstaltungen zu begliicken. Darum heiBt schon die Ant- 
wort auf die zweite Frage, die Frage nach dem Termin, die 
sich der Veranstalter vorlegt, vorausgesetzt, daB er die erste 
bejahend beantwortet hat, kurz und biindig: Im nachsteji 
Jahr! Man soli in den letzten Monaten des Jahres sich iiber 
die Abhaltung eines Meetings schliissig werden und soli be- 
raten, welcher Natur die Veranstaltung sein soli, ob nur 
Teilnehmer derselben Stadt (lokal), oder auch fur solche 
aus ganz Deutschland (national) oder gar auch offen fur
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Auslander (international). Ferner ziehe man gleich die 
Ter minę der lokalen Feste anderer Sports in Betracht, 
die meistens auch schon um diese Zeit festliegen, und 
schlieBlich setze man sich mit den anderen Vereinen der 
Stadt oder Deutschlands in Verbindung, dereń Veranstal- 
tungen auf die eigene von Bedeutung sein kónnten. Ist es 
nun nach diesen Beratungen gelungen, einen Termin fest- 
zulegen — ich warne vor den Pfingstfeiertagen —, dann 
melde man diesen seinem Landesverbande an, der bekannt- 
lich mit den anderen Landesverbanden die Deutsche Sport- 
Behórde fur Athletik bildet. DerAthletik-AusschuB desLandes- 
verbandes genehmigt seinerseits den Termin. Ist die Veran- 
staltung interner (nur fur den veranstaltenden Klub) oder 
lokaler Art (nur fiir die betr. Stadt oder das Gebiet des Ver- 
bandes), dann ist diese Genehmigung endgultig. Aber 
dennoch muB der Verband von seiner Genehmigung der 
Deutschen Sport-Behórde fiir Athletik Mitteilung machen, 
und erst wenn von dieser die schriftliche Bestatigung und 
die óffentliche Bekanntmachung vorliegt, gilt die Genehmi
gung ais vollzogen. Ist die Veranstaltung nationaler oder 
internationaler Art, dann hat gleichfalls der Landesverband 
zuerst seine Genehmigung auszusprechen und muB den 
Termin dann seinerseits bei der Deutschen Sport-Behórde 
fiir Athletik anmelden. Diese pflegt im Monat Marz oder 
April nach Zusammenstellung der bis dahin angemeldeten 
Wettkampfe die Genehmigung auszusprechen. Bei ihr gilt 
natiirlich in erster Linie der Grundsatz, wer zuerst kommt, 
mahlt zuerst.

Die Frage, welcher Art iiberhaupt die Veranstaltung sein 
soli, ob lokal, national oder international, beantworte man 
sich nach folgenden Uberlegungen, ganz abgesehen davon, 
daB Veranstaltungen der beiden letzteren Arten nur dann 
genehmigt werden, wenn der Antragsteller bereits zwei lokale 
Veranstaltungen unter Aufsicht durchgefiihrt hat. (Von 
dieser Bestimmung kann bei triftigen Griinden Dispens er- 
teilt werden.) Zu einer Veranstaltung nationaler oder inter
nationaler Art entschlieBe man sich nur dann, wenn der
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Der beriihmte englische Streckenlaufcr Wood.
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Sportplatz allen Anforderungen in GroBe und Anlage ent- 
spricht, wenn eine hinreichende Erfahrung die ordnungs- 
gemaBe Durchfuhrung garantiert, und wenn durch Ver- 
bindungen mit auswartigen Vereinen der Besuch nationaler 
bzw. internationaler Konkurrenz zu erwarten ist. Auch die 
zur Verfiigung stehenden Mittel sprechen natiirlich mit. 
Ein gut vorbereitetes lokales Meeting kostet bei normalen 
deutschen Verhaltnissen tausend Mark, ein nationales zwei- 
tausend und ein internationales noch mehr. Diese miissen 
durch Eintrittsgelder, Startgelder, Programm-Verkauf und 
Inserate wieder einkommen, gutes Wetter vorausgesetzt, 
oder man suche die Schuld bei sich selbst, etwa in unge- 
niigender Propaganda od. dgl. Aber kein Veranstalter sollte 
ein Meeting beschlieBen, der nicht das umzusetzende Kapitał 
bar im Kasten hat. Es wird dann sicher in Deutschland 
einige Veranstaltungen weniger geben — und das ist kein 
Fehler — aber auch weniger peinliche Diskreditierungen 
unserer Sportvereine.

Programm.
Die Festsetzung des Programms ist nach BeschluB iiber 

die Art der Veranstaltung der nachste, nicht friih genug 
vorzunehmende Schritt. Man bedenke, daB es mit athle
tischen Ubungen genau so geht wie mit allem Schónen in 
dieser Weit: in grbBeren Mengen genossen wird es unver- 
daulich. Der Kardinalfehler aller Programms ist, daB sie 
zu lang sind. Zwblf Konkurrenzen ist die richtige Zahl fur 
einen Nachmittag, was dariiber ist, das ist vom Ubel. Man 
denke zunachst einmal an die zugkraftigsten Konkurrenzen, 
ais da sind Stafettenlaufen in allen móglichen Kombinationen 
4 mai ioo m, 5 mai ioo m, iomal ioo m, 3 mai 200 m, 4 mai 
400 m, 3mai 1000 m, iomal 300 m, dann die Olympische 
Stafette 1600 m (800 m, 400 m, 200 m, 200 m), ferner Sta- 
fetten mit beliebigen Strecken, aber beschrankter Teil- 
nehmerzahl, z. B. 3000 m a 10 Mann, die der Verein nach 
seinem Ermessen aufstellen kann, von denen jeder aber nur 
einmal laufen darf usw. Hiervon natiirlich nur eine kleine, 
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geschickte, der zu erwartenden Teilnahme entsprechende 
Auswahl. Ferner nehme man von jeder Ubungsgruppe eine 
Konkurrenz, z. B. ioo m, 400 m, 800 m, 1500 m, einen 
Hiirdenlauf, eine Wurf- oder StoBiibung und einen Sprung. 
Bei lokalen und nationalen Meetings ferner den satzungs-

JuliusWagner beim Speerwerfen.

gemaB vorgeschriebenen Mehrkampf. Ais Erganzungs- 
nummern dienen dann einige Konkurrenzen mit Vorgabe, 
sol che fiir Junioren, solche fiir Sportsleute, die noch keinen 
Preis errungen, fiir solche, die noch nie gestartet sind, oder 
eine weitere Wurf- oder Sprungiibung; man sieht, das athle- 
tische Programm kann sehr mannigfaltig gestaltet werden. 
Will man gerade letztere Ubungen, die erfahrungsgemaB
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Momentbild vom SteinstoBen (Falscher AbstoB).

sehr ermudend auf das Publikum wirken, in gróBerer Anzahl 
in das Programm aufnehmen, so sehe man fiir dereń Aus- 
tragung den Vormittag vor, den man iiberhaupt bei gróBerer 
Beteiligung fiir Vorkampfe in stark besetzten Konkurrenzen 
benutzen soli.
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Rennen iiber langere Distanzen wirken oft, wenn nicht 
eine besonders gute Besetzung beisammen ist, eintónig. 
Man kann hier durch Wertung von Mannschaften nach 
Punkten gemaB der einzelnen Plazierung sich einen bis zum 
SchluB in allen Teilen interessanten Kampf sichem.

Von der Veranstaltung von Bahngehen ist im allgemeinen 
abzuraten. Sie wirken, wenn nicht ausschlieBlich Beteiligung 
von Klasse vorhanden ist, ungewollt komisch, meistens sogar 
haBlich und abstoBend.

NaCh Fertigstellung der Ausschreibung sende man zwei 
Formulare an den AthletikausschuB des Landesverbandes, 
der diese zu genehmigen hat. Dann erst sorge man fiir 
Veróffentlichung in der Presse und iibermittele den in Frage 
kommenden Sportvereinen die Ausschreibung im Umdruck.

Heranziehung von Teilnehmern.

Zu gleicher Zeit beginne man nun bei nationalen und inter- 
nationalen Meetings die Verhandlungen zur Heranziehung 
tiichtiger auswartiger Konkurrenz sowie die Propaganda in 
der Tages- und Sportpresse. Man wird von vornherein damit 
rechnen miissen, daB der Veranstalter den besuchenden 
Vereinen fiir die Reisekosten ihrer Mitglieder eine ah- 
gemessene Entschadigung zahlt, da nur auf diese Weise 
unsere leistungsfahigen Athletikvereine die hohen Reise
kosten erschwingen und schlieBlich auch der Veranstalter 
durch di& Zugkraft der auswartigen Athleten die erhóhten 
Einnahmen hat. Also ein ganz natiirliclies und vern,iinftiges 
Verhaltnis. Wer diese Mittel nicht aufwenden will, soli 
besser keine nationale oder internationale Veranstaltung 
unternehmen. DaB man den von auswarts kommenden 
Konkurrenten wenigstens das Startgeld erlaBt, gehórt zum 
allgemeinen Gebrauch. Eine Frage des Anstandes sei hierbei 
gestreift, die akut wird, wenn durch Unterstiitzung mit 
Reisegeld auswartige Teilnehmer zur Bestreitung eines 
Wanderpreises herangezogen werden. Es gilt dann wohl 
auch ohne besondere Abmachung ais selbstverstandlich, daB 
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diesen Konkurrenten im Falle des Sieges auch in den 
kommenden J ahren die gleiche Unterstiitzung zur Verfiigung 
steht. Das sind Dinge, die bei Beratung iiber die Veran- 
staltung und bei Aufstellung des Etats bedacht sein wollen.

Propaganda.

Die Propaganda fur sportliche Veranstaltungen wird 
hauptsachlich durch die Presse móglich sein, und zwar 
ebensosehr durch die Tages- wie die Fachpresse. Hier heiBt 
es durch kleine geschickte Notizen das Interesse des Publi- 
kums erregen und fesseln. Ein Besuch bei den leitenden 
Redakteuren mit den nótigen Aufklarungen pflegt gewóhn- 
lich eine giinstige Aufnahme zu sichern. In allen Notizen 
hutę man sich vor Versprechungen, die nicht gehalten 
werden. Die Gunst der Presse und des Publikums ist leichter 
verscherzt ais wiedererrungen.

Ob man ferner durch Anschlagsaulen, Zettelverteilen 
oder noch modernere Mittel Reklame macht, wird ganz von 
den brtlichen Verhaltnissen und den Mitteln abhangen. Auch 
hier kann der Satz nur wiederholt werden, den die Deutsche 
Sport-Behórde regelmaBig ihren einschlagigen Publikationen 
folgen laBt: „Eine verniinftige Propaganda hat ihren 
ideellenund materiellenVorteilnochnie  ver missen 
1-assen."

Die letzten Wochen vor dem Meeting werden dann durch 
Einrichten der Vorverkaufsstellen, Vorbereiten des Pro
gramms, Einladen der Ehrengaste, Versand der EinlaBkarten 
fur die Teilnehmer und Vorbereitungen auf dem Sportplatz 
selbst ausgefiillt. Hierfiir einige kleine Winkę! Zahlreiche 
Vorverkaufsstellęn wirken, selbst wenn der Vorverkauf nicht 
gar zu lohnend ist, ais Reklamemittel. Im Vorverkauf gebe 
man die Billetts zu billigeren Preisen. — Das Programm soli 
iibersichtlich gesetzt sein. Bei jeder Konkurrenz erwahne 
man die einschlagigen Bestimmungen, die deutschen und 
die Weltrekords. Ferner ist es zweckmaBig, den Inhalt 
durch einen kleinen auf die Bedeutung des Sports od. dgl.
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Bezug nehmenden Artikel und durch einige Klischees zu 
erganzen.

Die Beziehungen zu den staatlichen Behórden, den Stadt- 
verwaltungen, der Lehrerschaft und den Offizierkorps er- 
halte man durch regelmaBige Einladungen zu den sportlichen 
Veranstaltungen.

Anlage des Sportplatzes.

Die Anlage des Sportplatzes gehórt iiberall da, wo dieser 
nicht von vornherein fiir athletische Veranstaltungen erst- 
klassig eingerichtet ist, und das ist er in den seltensten Fallen, 
zu dem schwierigsten Teil der Vorbereitungen. Eine ge- 
brauchsfahige Laufbahn muB mindestens 300 m im Um- 
kreis mesśen, 400 m ist jedenfalls die beste Lange. Die bei- 
gefiigte Zeichnung sieht eine Bahn von 320 m Lange vor, 
wie sie wohl iiberall bei dem vorhandenen Terrain eines 
gróBeren FuBballplatzes anzulegen ist. Fiir diese Anlage 
ist ohne den Raum fiir das Publikum ein Platz von 60 mai 
140 m erforderlich. Die Anlagen fiir die einzelnen Kampfe 
ergeben sich aus der Zeichnung; wenn man die jedesmal 
neuesten Wettkampf-Bestimmungen zu Ratę zieht, so ist 
jeder Fehler ausgeschlossen. Bei der Anlage beachte man, 
daB sie nicht nur zweckmaBig, sondern daB sie auch fiir das 
Publikum iibersichtlich sein soli. Man lege die Zielkurve 
so, daB die Laufer im Finish nicht gegen'die Sonne laufen. 
Noch wichtiger ist dies beim Anlauf zum Springen. Das Ab- 
stecken der Stafettenbahnen pflegt Schwierigkeiten zu 
machen. Es ist Vorschrift, daB bei Stafetten von 200 m- 
Etappen und darunter fiir jede Stafettenmannschaft eine 
gesondert abgesteckte und gesondert abgemessene (1/2 m 
von der Innenkante) Bahn vorhanden ist. Diese Bahnen 
zeichne man am besten mit Schlemmkreide ab.

Noch einige kleine Winkę! Um beim Weitsprung und 
den Wurf- und StoBiibungen das zentimeterweise „Uber- 
treten“ zu vermeiden, stecke man beim Weitsprung hinter 
dem Sprungbalken die Erde 1/2 m weit handbreittief gegen 
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diesen ab. Bei den Wurf- und StoBiibungen begrenze man 
den Wurfkreis oder die Wurflinie durch einige wenige Zenti- 
meter hohe Latte oder ein solches Eisenband. Man ver- 
saume nie, auf den Erdboden durch weiBe Kreidestriche bei 
den Wurf- und StoBkonkurrenzen die gebrauchlichsten MaBe 
und die Rekordweiten aufzuzeichnen, damit sich das Publi- 
kum beąuem iiber jede Leistung orientieren kann. Auch 
beim Weitsprung-bringe man in der Niedersprungweite ein 
Brett mit sichtbarer Metrierung an. Zielpfahle miissen fest 
eingerammt sein. Alle Startplatze sowie Vorgaben sind 
durch groBe Schilder den Teilnehmern und dem Publikum 
weithin kenntlich zu machen.

Alle diese Vorbereitungen sind am Tage vor der 
Veranstaltung zu beenden, und fiir diesen Tag ladę 
man zweckmaBig die offiziellen Vertreter der D. S. B. f. A. 
ein, da ev. von diesen Herren gemachte Ausstellungen 
noch rechtzeitig erledigt werden miissen. Am Tage des 
Meetings selbst darf kein Handschlag mehr zu machen 
sein.

Noch zwei Einrichtungen sind notwendig, um eine glatte 
Abwickelung zu gewahrleisten. Ein abgegrenzter Raum fiir 
die Teilnehmer und ein solcher fiir das Renngericht. Denn 
beide Parteien haben unter keinen Umstanden das Recht, 
nach Belieben im Innenraum umherzulaufen. Von den 
ersteren weiB man dies schon, wenn die Teilnehmer sich 
auch nicht immer danach richten, vom Renngericht wird 
dies nur selten verlangt. Allerdings haben beide Parteien 
Anspruch auf Anweisung eines Platzes, von dem aus sie 
eine gute Ubersicht haben. Reserviert der Veranstalter 
einen solchen, dann bleibt der Innenraum von selbst leer, 
und die Abwickelung kann flott von statten gehen. Man 
richte den Raum fiir die Teilnehmer am besten so ein, daB 
er gegen die Sonne geschiitzt, in der Nahe der Startplatze 
gelegen ist und Platz zum Hinlegen usw. bietet. Das Renn
gericht vereinige man, soweit es nicht im Innenraum be- 
schaftigt ist, in einem abgegrenzten Platz am Ziel, entweder 
an der Zuschauerseite oder an der Innenseite. DaB der

Doerry, Leichtathletik. 2. Aufl. 9
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Innenraum von allen unbeteiligten Personen, selbst Ehren- 
gasten usw., freizuhalten ist, diirfte wohl selbstverstandlich 
sein.

Renngericht.
Auch das Renngericht untersteht, wenn es nicht iiber- 

haupt vom Athletik-AusschuB des Verbandes aufgestellt 
wird, der Bestatigung des Verbandes. Besonders ist man 
an die Wahl der bestatigten offiziellen Zeitnehmer gebunden, 
ferner ist den offiziellen Vertretern der D. S. B. bzw. des 
Verbandes ein Amt im Schiedsgericht einzuraumen. Die 
wichtigste Persónlichkeit des ganzen Renngerichts ist die 
des Starters. Einmal ist die gute Verwaltung seines Amtes 
die Vorbedingung fiir regulare Kampfe, und zweitens ist er 
die Seele der Abwickelung. Je nachdem, ob er es versteht, 
seinen Startordnern die nótige Eile einzuflbBen und selbst 
Start auf Start vollzieht, geht das Meeting schnell von- 
statten oder nicht. Er mufi energisch in der Durchfuhrung 
seiner Funktionen, bestimmt, aber hóflich in seinem Auf- 
treten und schnell in seinen Entscheidungen sein. Auf diese 
Eigenschaften hin priife man die Kandidaten und besetze 
diesen Posten mit dem tiichtigsten Mann. Eventuell scheue 
man die Kosten (und die gekrankte Eitelkeit an Ort und 
Stelle) nicht und lasse sich einen erfahrenen Starter aus 
einem Sportzentrum kommen. Die ihm zur Seite stehenden 
Startordner leiten selbstandig die Aufstellung der Kon
kurrenzen und das Auslosen der Startplatze, und zwar jedes- 
mal rechtzeitig, d. h. vor Beendigung der vorhergehenden 
Konkurrenz.

SchluB.
Sind alle Vorbereitungen rechtzeitig und mit Gewissen- 

haftigkeit getroffen worden, dann muB die Abwickelung des 
Meetings glatt vonstatten gehen. Dann bleibt auch den 
Veranstaltem das gewonnene Publikum treu, und seine 
Kassen fiillen sich. Da aber Geld so wie zum Kriegfiihren 
auch zum Sporttreiben gehbrt, ist die Grundlage fiir weitere 
Ausbreitung des Sports gegeben und die eine Aufgabe einer 
sportlichen Yeranstaltung erfiillt.



Statistisches
9. Meisterschaftsliste.

Meisterschaft vom Kontinent iiber 100 Yards.
1891: Alex Hyman, Berliner Cricket-Club .... io4/8 Sek. 
1892: A. Ovenden, London, Cricket-Club .... ioi/8 „ 
1893: Fritz Hofmann, Berliner Tumgemeinde . . ioi/8 ,, 
1894: M. Tiedemann, S.-C. Germania, Hamburg . io2/8 ,,
1895: Kurt Doerry, Sport-Excelsior, Berlin . . . n1/6 
1896: nicht zum Austrag gelangt.
1897: B. Diebold, Germania-Berlin...........................i°3/5
1898: eingegangen.

Meisterschaft vom Kontinent iiber 1609 m.
1891: J. Swait, London..............................04 Min. 342/5 Sek.
1892: Williams, London.............................. — ,, —*)

*) Zeiten nicht mehr zu ermitteln. Der Verfasser.

1893: Andrews, London.......................  . — ,, —♦)
1894: F. A. Cohen, London......................— „ —♦)
1895: C. Galie, Germania, Berlin. ... 4 „ 411/5
1896: nicht zum Austrag gelangt.
1897: J. Runge, Eintracht, Braunschweig 4 
1898: eingegangen.

Meisterschaft von Deutschland iiber 100 m.
1893: F. Hofmann, Beri. Tumgemeinde io2/5 Sek. 
1894: F. Hofmann, Beri. Tumgemeinde ioi/6 ,, 
1895: J- W. Stiirken, S.-C. Germania,

Hamburg...................................io4/6 „
1896: Kurt Doerry, Sport-Excelsior, Beri. . . . 
1897: F. Petersen, Kopenhagen...................  . .
1898: P. Fischer, Altona, F.-C. v. 93 ................
1899: Landvoigt, Neuenheim Kollege....................
1900: M. Wartenberg, Britannia, Berlin . . . . 
1901: M. Wartenberg, Britannia, Berlin .... 
1902: J. Keyl, Mannerturnverein Miinchen . . .

gelaufen 
iiber 

100 Yards
ii2/5 Sek.
H^s .. ,

I2J/6 ..

II

n2/s

II

II2/s

9
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1903: E. Ludwig, Deutsch. Fu£Jballverein v. 1878
zu Hannover...................................................ii2/b

1904: J. Keyl, Manneiturnverein Miinchen . . . ii2/b 
1905: A. Gómann, F.-C. Eintracht, Hannover . . iix/b 
1906: Vincenz Duncker, Mittweidaer Ballspielklub iix/b 
1907: Vincenz Duncker, Dresdener Sportklub . .11 
1908: Arthur Hoffmann, S.-C. Komet, Berlin . . 11X/B 
1909: Richard Rau, S.-C. Westen 05, Berlin . . ii2/b 
1910: Richard Rau, S.-C. Westen 05, Berlin . . nx/8

Sek.

Meisterschaft von Deutschland iiber 400 (friiher 200) m.
1896: Kurt Doerry, V. Sport-Excelsior,

Berlin . ................................... 243/B Sek.
1897: Kurt Doerry, V. Sport-Excelsior,

Berlin....................... ... 24^/5
1898: P. Fischer, Altonaer F.-C. v. 93 23 ,,
1899: K. Doerry, Verein Friedenauer

Sport-Excelsior........................23x/8 ,,
1900: M. Wartenberg, Britannia, Berlin 223/8 ,,
1901: M. Wartenberg, Britannia, Berlin 24X/B ,,
1902: Reinh. Herting, B. F.-C. PreuBen 234/8 ,,
1903: Ernst Schweikert, FuBballklub Pforzheim . 
1904: W. Liidtke, Berliner Sportklub v. 1895/96. 
1905: M. Beckmann, Verein f. Bewegsp., Leipzig . 
1906: Vincenz Duncker, Mittweidaer Ballspielklub. 
1907: Vincenz Duncker, Mittweidaer Ballspielklub. 
1908: Dr. P. Trieloff, S. C. PreuBen, Duisburg . . 
1909: H. Braun, Miinchener S.-C.............................
1910: H. Braun, Miinchener S.-C.............................

gelaufen 
iiber 

200 m

5ó4/6 Sek.
54
524/s „
563/b „
56
533/s :
50
49*/B ..

Meisterschaft von Deutschland iiber 1500 m.
1897: M. E. Jórgensen, Kopenhagen . . 4 Min. 36X/B Sek.
1898: Fr. Duhne jr., S.-C. Germania, Ham

burg .................................................... 4 „ 2óx/b ,,
1899: Fr. Duhne jr., S.-C. Germania, Ham

burg .................................................... 5 „ 1
1900: Geist, F.-C. Germania, Frankfurt

a. M..................................................... 4 „ 344/B
1901: nicht ausgetragen.
1902: H. Friese jr., S.-C. Germania, Ham

burg .................................................... 4 ,, 232/b ,,
1903: M. Bradanovich, Altonaer F.-C. v. 93 4 ,, 243/B ,,
1904: J. Runge, F.-C. Eintracht, Braun-

schweig...................................... 4 ,, 17 ,,
1905: K. Hellstróm, Teutonia, Berlin . . 4 ,, 23X/B
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1906: Fritz Rath, F.-C. Eintracht, Hannover
1907: E. v. Sigel, Teutonia, Berlin . . .
1908: Paul Nettelbeck, Charlottenburger

S.-C. 1902....................................
1909: E. v. Sigel, Beri. F.-C. PreuBen. .
1910: J. D. Lightbody, Beri. Sport-Club

4 Min. 22x/6 Sek.
4 .. 341/s >>

4 » 224/s ..
4 .. I43/S
4 .. 122/5 ti

m-Hiirdenlaufen.
17 Sek. 
i65/io .. 
W „ 
i94/s
16 ,, 
i82/6 „ 
x7
17

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

Meisterschaft von Deutschland im no
Otto ReiBner, Mannerturnverein Munchen 
Otto ReiBner, Mannerturnverein Munchen 
Vincenz Duncker, Mittweidaer B.-C. . . 
Vincenz Duncker, Mittweidaer B.-C. . . 
Vincenz Duncker, Dresdener S.-C. . . .
Karl Weitling, S.-C. v. 1895/96, Berlin . 
Speck, Karlsruher F.-V...............................
A. Schmidt, S.-C. Westen 05 Berlin . . . 
Meisterschaft von Deutschland im Hochsprung.

1903: P. Weinstein, Fr. Akad. Turnerschaft, Halle . . 1,65 m 
1904: Hans Buchheit, Mannerturnverein Munchen. . 1,55 m 
1905: P. Weinstein, Verein der Sportfreunde, Halle . 1,66 m
1906: P. Weinstein, Verein der Sportfreunde, Halle . 1,69 m
1907: A. Mallwitz, Berliner Sport-Club.............1,62 m
1908: O. Buchmann, S.-C. Komet, Berlin..... 1,71501
1909: R. Pasemann, I. Kieler F.-V. 1900....................1,70 m
1910: R. Pasemann, I. Kieler F.-V. 1900...................... 1,75501

Meisterschaft von Deutschland im Weitsprung.
1906: P. Weinstein, Verein der Sportfreunde, Halle . 6,23 m
1907: M. Brustmann, S.-C. Teutonia, Berlin .... 6,04 m
1908: Arthur Hoffmann, S.-C. Komet, Berlin . . . 6,42 m
1909: Berti Weinstein, Berliner Sport-Club .... 6,75 m
1910: Berti Weinstein, Berliner Sport-Club .... 6,83 m

Meisterschaft von Deutschland im Stabhochsprung.
1909: R. Pasemann, Kieler F.-V. 1900............. 3,41 m
1910: R. Pasemann, Kieler F.-V. 1900.............3,44 m

Meisterschaft von Deutschland im Diskuswerfen.
1903: Wilhelm Grimm, Offenbacher F.-C. Kickers 1901 33,35 m 
1904: Fr. Hoffmann, Hannover, F.-C. v. 1896 . . . 30,00 m
1905: R. Friedrich, Verein f. Bewegungsspiele, Leipzig 27,07 m 
1906: E. Welz, S.-C. Komet, Berlin........................41,62 m
1907: A. Abraham, S.-C. Komet, Berlin................32,34 m
1908: E. Welz, Ś.-C. Komet, Berlin........................ 36,82^10
1909: E. Welz, F.-C. Hermannia, Frankfurt a. M.. . 39,06 m 
1910: J. Otto, Darmstadter Sport-Club.................... 37,68 m
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1909: J- Otto, Athleten-Verein Darmstadt................ TI>45 m
1910: J. Otto, Athleten-Yerein Darmstadt.................. 12,21501

Meisterschaft von Deutschland im KugelstoBen.
1909: J- Otto, Athleten-Verein Darmstadt................ TI>45 m
1910: J. Otto, Athleten-Yerein Darmstadt.................. 12,21501

Meisterschaft von Deutschland im Gehen iiber 100 km.
1906: R. Wilhelm, S.-C. Komet,

Berlin................................ II Std. 15 Min. 2il/5 Sek.
1907: F. PreiB, F.-C. Hermania,

Frankfurt........................ II » 56 ..
1908: E. Seiffert, S.-C. Komet, Beri. II .. 16 ,, 28
1909: Wilhelm Schmidt, I. F.-C.

Niirnberg........................ II „ 03 „ °o*/ 6 „
1910:

Hochschul-Meisterschaften.
Meisterschaft der deutschen Hochschulen iiber 100 m.

1898: R. Schindler, Akad. S.-C. Berlin.........i21/6 Sek.
1899: R. Schindler, Akad. S.-C. Berlin..............12 „
1900: Ad. Lauk, B. F.-C. Germania, Berlin . . . ii4/8 ,,
1901: O. Lindemann, Akad. S.-C. Berlin . . . . 11 „
1902: A. Werkmiiller, Turnerschaft.................u2/ó ,,
1903: A. Werkmiiller, Turnerschaft.................i21/5
1904: A. Kutscher, Akad. S.-C. Berlin.........i21/5 „
1905: M. Brustmann, S.-C. Komet, Berlin. . . . ii3/5 ,,
1906: M. Brustmann, S.-C. Teutonia, Berlin . . ii*/b „
1907: H. Eicke, Berliner S.-C. v. 1895/96 . . . . ii3/5 ,,
1908: H. Eicke, Berliner S.-C. v. 1895/96 . . . . ii3/6 „
1909: Berti Weinstein, Berliner S.-C. v. 1895/96 . ii2/5
1910: Herrmann, Akad. S.-C. Danzig........... 112/s

m.iiber 1500Meisterschaft der deutschen Hochschulen
1898 J. Schricker, Akad. S.-C. Berlin . . 5 Min. o2x/5
1899 G. Wagener, B. F.-C. PreuBen, Berlin 5 ,, 08
1900 Amade, Akad. Ballspielklub Berlin . 5 .. OI*/ S
1901 Grafimann, Brandenburg, Berlin . . 4 .. 55
1902 Aschke, Akad. Ballspielklub, Berlin 4 •• 55*/ b
1903 Friedrich, Yerein f. Bew., Leipzig . 4 .. 56
1904 K. Baer, Akad. S.-C. Berlin. . . . 5 .. 071/6
1905 R. Biehler, Akad. S.-C. Freiburg . 4 » 551/®
1906 F. Bundschuh, Akad. S.-C. Heidel

berg ............................................... 4 „ 36
1907: F. Svanstróm, F.-C. Eintracht, Han- 

nover............................................... 4 „ 28
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1908: F. Svanstrom, F.-C. Eintracht, Han-
nover...........................................  . 4 Min. Sek.

1909: F. Svanstróm, F.-C. Eintracht, Han-
nover  ...................................4 ,, 293/6 ,,

1910: J. Lightbody, Berliner Sport-Club . 4 ,, 38 ,,

Meisterschaft der deutschen Hochschulen im Weitsprung.
1898: R. Schindler, Akad. S.-C. Berlin.............5,80
1899: R. Schindler, Akad. S.-C. Berlin.............5,77
1900: R. Schindler, Akad. S.-C. Berlin.............5,87
1901: O. Lindemann, Akad. S.-C. Berlin.............6,01
1902: P. Weinstein, Hallescher F.-C. v. 1896 .... 5,70
1903: P. Weinstein, Hallescher F.-C. v. 1896 . . . 6,02
1904: Arnoldi, Akad. Ballsp.-Klub Charlottenburg . 5,65 
1905: H. Hartmann, F.-C. Schwetzingen.............6,10
1906: M. Brustmann, S.-C. Teutonia, Berlin . . . .6,16
1907: W. Schimmelpfeng, S.-C. Teutonia, Berlin . . 5,70
1908: M. Brustmann, S.-C. Teutonia, Berlin .... 6,18
1909: Berti Weinstein, Berliner S.-C. von 1895/96 . 6,37
1910: Berti Weinstein, Berliner S.-C................................6,37

Meisterschaft der deutschen Hochschulen im Hochsprung.
1909: Berti Weinstein, Berliner S.-C. von 1895/96 . 1,64 m
1910: Rhode, Leipzig. A. T. A...........................................1,62 m

Meisterschaft der deutschen Hochschulen im Diskuswerfen.
1910: Uetviller, Akad. S.-C. Danzig............................ 33.87 m

Meisterschaft von Siiddeutschland iiber 100 m.
1898: E. Ludwig, F.-C. Frankfurt, Frankfurt a. M. I2x/6 Sek.
1899: Schewitz, StraBburger F.-V..........................i2x/6
1900: F. Gótze, F.-C. Germania, Frankfurt. . . ii2/5
1901: F. Gotze, F.-C. Germania, Frankfurt. . . 11
1902: M. Renkenberger, F.-Ges. Heilbronn ... ii2/6
1903: Ferd. Asimus, Athletenbund Stuttgart . . 112/6
1904: Ferd. Asimus, Athletenbund Stuttgart . . 11
1905: J. Horch, FuBball-Ges. 96, Heilbronn . . 12
1906/1909: nicht ausgetragen.
(Siehe Landesmeisterschaften von Bayern, Wurttemberg und 

Baden.)
1910: Hanns Braun, Miinchener Sport-Club ... 11 Sek.

Meisterschaft von Siiddeutschland im 110 m-Hiirdenlaufen.
1910: A. Speck, F.-V. Karlsruhe............................ 17 Sek.



— 136 —

Meisterschaft von Siiddeutschland iiber 800 m.
1910: Hanns Braun, Miinchener Sport-Club . 2 Min. 06 Sek.

Meisterschaft von Siiddeutschland iiber 1500 m.
1898: R. Battenberg, F.-C. Frankfurt a. M. 5 Min. ii2/6 Sek. 
1899: Jeffke, StraBburger F.-V....................... 5 ,, o38/6 ,,
1900: Schupp, Mannheimer F.-Ges. J totes |

Hahn, Cannstatter F.-C. Stern (Rennenp ” ’2
1901: nicht ausgetragen.
1902: E. Dann, Turnsportverein Frankfurt 
1903: Hermann Albert, F.-V.Hagenau i.Els. 
1904: Hermann Albert, F.-V.Hagenau i. Els. 
1905: K. Heiderich, Frankfurt a. Main . . 
1906/1909: nicht ausgetragen.
(Siehe Landesmeisterschaften von Bayern,

Baden.)
1910: Amberger, StraBburger F.-V..............

4 ■> 3^/5 ..
4 .. 4°
4 .. 23
4 .. 443/ó ..

Wiirttemberg und

4 Min. 232/5 Sek.

Meisterschaft von Hamburg iiber die kurze Strecke.
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904 
I9<>5
1906
1907
1908
1909
1910

C.Th.Goldenberg, Germania, Hamb. 
B. Diebold, Germania, Berlin . .
P. Fischer, Altonaer F.-C. . . .
nicht ausgeschrieben.
H. Schmidt, S.-C. Germania, Hamb. 
H. Schmidt, S.-C. Germania, Hamb. 
H.Friese jr.,S.-C.Germania, Hamb.
A. Bunge, S.-C. Sperber v. 98 . . 
nicht ausgeschrieben.
J. Schmarje, Altonaer F.-C. 93
H. Rehder, Hamburg................
nicht ausgetragen.
nicht ausgetragen.
H. Rheder, St. Georg, Hamburg . 
Reinhardt, Hamburg ......

io8/6 Sek.
ioł/6

n2/5

1176 ..
I21/6

II3/s >. 

ii78 „ .

II 1/s ..
II

h2/b
ii

gel. iiber
100 Yards

»

gelaufen 
iiber

100 m

Meisterschaft von Hamburg iiber die lange Strecke.
1896: G. Eshelby, Germania, Hamburg . 5 Min. 042/5 Sek.

Distanz 1609 m.
1897: A. Bóhm, Germania, Berlin .... 4 ,, 512/5 „

Distanz 1609 m.
1898: nicht zum Austrag gelangt.
1899: nicht zum Austrag gelangt.
1900: H. Friese jr., Germania, Hamburg . 9 ,, 364/s »

Distanz 3000 m.
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igoi: nicht ausgeschrieben.
1902: nicht ausgeschrieben.
1903: M. Bradanovich, Altonaer F.-C. . .

Distanz 3000 m.
1904: nicht ausgeschrieben.
1905: E. Moll, S.-C. Sperber 98, Hamb.. .

Distanz 3000 m.
1906: HeB, Hamburg................................

Distanz 1500 m.
1907: nicht ausgetragen.
1908: nicht ausgetragen.
1909: Zimmer, Hamb. F.-C. von 1888 . .

Distanz 1500 m.
1910: Zimmer, Hamb. F.-C. von 1888 . .

Distanz 1500 m.

9 Min. i44/s Sek.

10 „ o8i/6 „

4 >. 241/5 >.

4 .. 36

4 19

Meisterschaften von Bayern.
100 m - Laufen.

1906: L. Schacherl, Mannerturnverein Munchen 
1907/1909: nicht ausgetragen.
1910: Bauerle, Turnverein Munchen v. 1860 .

400 m - Laufen.
1906: Hanns Braun, Miinchener Sport-Club 
1907: nicht ausgetragen.
1908: Hanns Braun, Miinchener Sport-Club 
1909:
1910: Person, StraBburger FuBball-Verein

12 Sek.

h2/6 ,,

552/5 Sek.

53x/6 „

553/s „
1500 m - Laufen.

1907: Hanns Braun, Miinchener Sport-Club 4 Min. 40^/5 Sek. 
1908: nicht ausgetragen.
1909: nicht ausgetragen.
1910:

110 m - Hiirdenlaufe
1908: A. Speck, Karlsruher FuBball-Verein . . . i84/6 Sek.
1909: nicht ausgetragen.
1910: Muller, Mannerturnverein Munchen . . . i87/io >•

Diskuswerfen.
1908: Waitzer, Turnverein v. 1860, Munchen . . . 34,14 m
1909: nicht ausgetragen.
1910: Waitzer, Turnverein v. 1860, Munchen . . . 38,07 m

Weitsprung.
1910: Garreis, Sp.-Vg, Fiirth . . . ..................................5,86 m
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Stabhochsprung.
1910: Rost Sandow, Niirnberg ...................... 3,05 m

Bezirksmeisterschaften von Baden, Pfalz und ElsaB-Lothringen.
a) 100 m - Laufen.

1909: W. Trautmann, Viktoria. Mannheim ... ii2/5 Sek.
1910:

b) 1500 m - Laufen.
1909: J. Person, StraBburger FuBball-V. . 4 Min. 5O2/5 Sek.

c) 3000 m- Gehen.
1909: Georg, S.-C. Komet, Ludwigshafen 15 Min. 34'/s Sek. 
1910:

d) Weitsprung.
1909: Bóhn (Mannheim).................................................. 6,01 m
1910:

e) Diskuswerfen.
1909: W. Trautmann, Viktoria, Mannheim .... 34,80 m
1910:

f) KugelstoBen.
1909: W. Trautmann, Viktoria, Mannheim .... 10,63 m
1910:

Meisterschaft der Provinz Hannover iiber 100 m.
1898: A. Schwanenberg, Deutsch. F.-K. v. 78 . 12 Sek.
1899: nicht ausgeschrieben.
1900: W. Schliiter, Hann. F.-C. v. 96 .... ii4/5 ,,
1901: W. Schliiter, Hann. F.-C. v. 96 .... 12
1902: W. Schliiter, Hann. F.-C. v. 96 .... ii3/6
1903: Jul. Peck, FuBsportverein v. 97 .... ii4/6
1904: W. Schliiter, Hann. F.-C. v. 96 .... ii3/5
1905: A. Gbmann, F.-C. Eintracht........................ii4/6 ,,
1906: A. Gómann, F.-C. Eintracht........................ii3/5
1907: Nieschlag, FuBsportverein von 97 ... . u
1908: Kerkhof, F.-C. Eintracht...........................12
1909: SpieB, F.-C. Eintracht.............................. 54

(Strecke 400 m)

Meisterschaft der Provinz Hannover iiber 1500 m.
1898: W. Namendorf, Hann. F.-C. v. 96 . 4 Min. 51 Sek.
1899: nicht ausgeschrieben.
1900: W. Namendorf, Hann. F.-C. v. 96 . 4 ,, 331/5 ,,
1901: O. Pahlen, FuBsportverein v. 97 . 4 ,, 28x/5 ,,
1902: nicht ausgeschrieben.
1903: F. Jakobsen, F.-C. Teutonia ... 4 ,, 582/5 ,,
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1904: F. Jakobsen, F.-C. Teutonia ... 4 Min. 29 Sek.
1905: G. Bartels, B.-V. Hannovera ... 4 ,, 3ó4/6 ,, 
1906: F. Rath, F.-C. Eintracht......................4 30
1907: F. Rath, F.-C. Eintracht......................4 ,, 222/s ,,
1908: F. Rath, F.-C. Eintracht......................4 ,, 42
1909: nicht ausgetragen.

(Siehe Verbandsmeisterschaften des N. F. V.)

Meisterschaft von Berlin iiber 100 m.
1895: Kurt Doerry................................................ii4/5 Sek.
1896: nicht gelaufen.
1897: nicht gelaufen.
1898: K. Doerry, V. Sport Excelsior................u4/.,
1899: K. Doerry, V. Sport Excelsior................ii4/5
1900: K. Doerry, B. F.-C. PreuBen....................ii2/8 ,,
1901: nicht ausgeschrieben.
1902: M. Wartenberg, Britannia............................ii4/5
1903: Herting, B. F.-C. PreuBen........................12
1904: A. Meyer, S.-C. Komet................................ii3/5
1905: Brustmann, S.-C. Komet............................i2x/5
1906: Weitling, B. S.-C. von 1895/96................ii3/5
1907: W. Beetz, S.-C. Komet................................11 ,,
1908: A. Hoffmann, S.-C. Komet........................12 ,,
1909: R. Rau, S.-C. Westen............................... ii4/b
1910: R. Rau, S.-C. Westen................................ ii2/5

Meisterschaft von Berlin iiber die lange Strecke.
1898: Sorge, B. F.-C. Germania .... 9 Min. 472/5 Sek.

Distanz 3000 m.
1899: Joh. Bóge, S.-C. Komet, Berlin . . 10 „ ,,

Distanz 3000 m.
1900: Joh. Bóge, S.-C. Komet, Berlin . . 10 ,, ,,

Distanz 3000 m.
1901: Joh. Bóge, S.-C. Komet, Berlin . . 10 ,, ,,

Distanz 3000 m.
1902: A.Jungren,C.F.-V.Viktoria,Magdeburgio ,, i82/s ,,

Distanz 3000 m.
1903: Job- Bóge, S.-C. Komet, Berlin . . 9 ,, 384/5 ,,

Distanz 3000 m.
1904: Hermann Muller, S.-C. Komet . . 9 ,, 49

Distanz 3000 m.
1905: Hermann Miiller, S.-C. Komet . . 10 ,, i53/5 ,,

Distanz 3000 m.
1906: Uebel, Berliner Athletik-Club 1904 . 4 ,, 251/5 ,,

Distanz 1500 m.
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1907: W. Stolzenburg, S.-C. Teutonia . . 4 Min. 39
Distanz 1500 m.

1908: M. Hofmann, B. S.-C. v. 1895/96 
Distanz 1500 m.

■ 4 334/s

1909: E. von Sigel, B. F.-C. PreuBen . 
Distanz 1500 m.

• 4 2ÓI/6

1910: E. von Sigel, B. F.-C. PreuBen ■ 4 .. 233/s
Distanz 1400 m.

Meisterschaft von Berlin im Gehen iiber 75 km.
1900: Joh. Bóge, S.-C. Komet, Berlin 8 St. 55 Min. 36
1901: C. Dammann, S.-C.Komet,Berlin 9 04 „ 222/5
1902: Frómmert, S.-C.Argo,Friedenau 8 „ 25 ». 55
1903: W.Theel, S.-C. Komet, Berlin. 8 „ 56 ,. 42
1904: R. Wilhelm, S.-C. Uranus . . 8 „ 27 » 261/5
1905: R. Crueger, S.-C. Uranus . . 8 „ 52 .. 00
1906: R. Wilhelm, S.-C. Komet . . 8 „ 14 .. °5
*1907 K. Nippe, A. S.-C. Marathon 7 .. 23 .. 00

Meisterschaft des Verbandes Berliner Athletik-Vereine
im Gehen iiber 50 km.

1905: R. Wilhelm, S.-C. Uranus . . 5 St. 30 Min. 00
1906: K. Nippe, A. S.-C. Marathon . 5 ■ . 32 .. 57
1907: Seiffert, S.-C. Komet .... 5 ■ . 3i .. 00
1908: Blumenthal, A. S.-C.Marathon 5 . . W .. °5
1909: Brockmann, S.-C. Westen . . 5 .. 02 .. 4°4/ó

Meisterschaften des Frankfurter Verbandes fiir Turnsport. 
a) 100 m-Laufen.

1910: Wenseler, Worms...................... .........................—Sek.
b) 400 m-Laufen.

1910: Wenseler, Worms............................................... 55 Sek.
c) 800 m-Laufen.

1910: Dechent, Frankfurter Kickers ... 2 Min. 141/5 Sek.
d) 1500 m-Laufen.

1910: Voigt, F.-C. Frankfurt 1880 .... 4 Min. 30% Sek.
e) 7500 m-Laufen.

1910: Eutsberger, Union, Frankfurt .... 28 Min. 09 Sek.

* Es stellte sich nachtraglich heraus, daB die Strecke statt 
75 km nur 69 km betrug. Genannte Konkurrenz gelangt zur- 
zeit nicht mehr zum Austrag, da ihr Bestehen durch die 50 km- 
Meisterschaft des V. B. A. V. hinfallig geworden ist.
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f) iio m-Hurdenlaufen.
1910: Wenseler, Worms................................................ —Sek.

g) 3000 m-Gehen.
1910: Galm, Arminia, Offenbach................... 14 Min. 562/5 Sek.

h) Hochsprung.
1910: Petsch, Amitia 1902 .........................................1,65 m

i) Stabhochsprung.
1910: Himmelreich, Turnsportverein Frankfurt . . . 2,97 m

k) Weitsprung.
1910: Petsch, Amitia 1902.................................................6,18 m

l) Diskuswerfen.
1910: Muller, Turnsportverein Frankfurt................... 32,32 m

m) KugelstoBen.
1910: E. Schiitz, Sp.- und F.-C. Germania .... 10,04 m

Meisterschaft von Frankfurt a. M. im Gehen iiber 10 km.
1902: C. Seel, F.-C. Germania, Frankfurt a.M. 59 Min. 2i4/5 Sek.
1903: J.Baumann, Bockenh., F.-C.Germania 60 ,, o23/5 ,,
1904: J.Baumann, Bockenh., F.-C.Germania 59 ,, 37 ,,
1905: J.Baumann, Bockenh., F.-C.Germania 60 ,, oi2/5 ,,
1906: A. Donnay, Frankf. Hermannia . . . 56 ,, 15
1907: A. Donnay, Frankf. Hermannia ... 55 ,, oo2/5 ,,
1908: Rómhild, F.-Sp.-V. Frankfurt ... 58 ,, 222/5 ,,
1909: Stiebing, F.-Sp.-V. Frankfurt ... 52 ,, 354/s

Meisterschaft von Frankfurt a. M. im Laufen iiber 10 km.
1902: A. Behr, Turnsportverein Frankfurt 39 Min. 24 Sek.
1903: nicht ausgetragen.............................. — ,, — ,,
1904: K. Heiderich, Frankf. Hermannia . . 37 ,, 292/5 ,,
1905: F. Freund, Bockenh. F.-C. Germania 40 ,, 3i3/5 ,,
1906: G. Kiefer, Frankfurter Kickers. . . 39 ,, i84/6 ,,
1907: W. Kleeblatt, FuBball-Club Frankfurt 39 ,, 31
i9o8:Volke, Turnsportverein Frankfurt . 44 ,, i64/5 ,,
1909: Englert, FuBballsportverein Frankfurt 37 ,, — ,,

Meisterschaft von Bremen im Laufen iiber 100 m.
1903: A. Bohne. Spiel u. Sport v. 1896, Bremen . — Sek.
1904: A. Bohne, Spiel u. Sport v. 1896, Bremen . —
1905: A. Bohne, Spiel u. Sport v. 1896, Bremen . ii2/5 ,,
1906: A. Bohne, Spiel u. Sport v. 1896, Bremen . 12 ,,
1907: H. Schobel, FuBball-Verein Komet, Bremen —
1908: Meyer, Spiel u. Sport v. 1896, Bremen . . . ii4/5 ,,
1909: R. Battre, Spiel u. Sport v. 1896, Bremen . ii2/5
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Meisterschaften des Westdeutschen Spiel-Verbandes.
Laufen iiber 100 m.

1908: Weiker, Rhenania, Krefeld........................ii1/b Sęk.
I909: Schubert, Dortmunder FuBball-Club . . . io*/5
1910: Weiker, Duisburger PreuBen....................... ni/6

Laufen iiber’400 m.
1908: W. A. Trieloff, Duisburger PreuBen ... 57 Sek.
1909: Breynck, Duisburger PreuBen.................... 56*/5
1910: Dr. Trieloff, Duisburger PreuBen................ 532/s

Laufen iiber 1500 m.
1908: Borrenkott, Union Dusseldorf . . . 4 Min. 32 Sek.
1909: Breynck, Duisburger PreuBen ... 4 „ 338/5 ,,
1910: Sanss, Dortmunder F.-C........................ 4 „ 2i2/6 ,,

no m-Hiirdenlaufen.
■^^908: von Bónninghausen, Duisburger PreuBen . 172/5 Sek.

1909: Sprick, Duisburger Spielverein.....................i71/s
1910: Sprick, Duisburger Spielverein....................17

Hochsprung - Meisterschaft.
1909: Sandweg, Barmen...................................................1,70 m
1910: Kuse, Union-Diisseldorf.......................................... 1,60 m

Weitsprung - Meisterschaft.
1909: Stein, Union Dusseldorf...................................... 6,51 m
1910: Weiker, Duisburger PreuBen..................................6,23 m

Meisterschaften des Norddeutschen FuBball-Verbandes.
Laufen iiber 100 m.

1908: Giinther, Hamburger Viktoria....................ii3/5 Sek.
1909: Thomsen, F.-C. Holstein Kieł....................11 „
1910: Reinhard, 88, Hamburg................................n2/fi »

Laufen iiber 400 m.
1908: Giinther, Hamburger Viktoria.................... 533/s Sek.
1909: SpieB, Eintracht, Hannover........................521/5 ,,
1910: Grebner, Eintracht, Hannover.................... 524/6 ,,

Laufen iiber 1500 m.
1908: Schreyhage, F.-C. Lloyd, Bremen . 4 Min. 42^5 Sek.
1909: F. Rath, F.-C. Eintracht, Hannover 4 ,, 23 
1910: Zimmer, 88, Hamburg.........................4 ,, 141/5 ..

Laufen iiber 7500 m (neu eingerichtet). 
1910; Seegers, Germania Hannover .... 25 Min. 35 Sek.

Meisterschaft im Hochsprung. 
1908: Nebelung, Braunschweiger Eintracht...................1,64
1909: Pasemann, Erster Kieler FuBball-Verein . . . 1,70 
1910: Cours, Eintracht Braunschweig...........................1,65 B B

 B
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Meisterschaft im Diskuswerfen.
1908: Ryberg, Hamburger F.-C. von 1888 .... 33,28 m
1909: Greineisen, F.-C. Eintracht, Hannover ... 28,11 m 
1910: Greineisen, F.-C. Eintracht, Hannover . . . 30,35 m 

Meisterschaft im Weitsprung.
1909: Pasemann, Erster Kieler FuJ3ball-Verein . . . 6,40 m 
1910: Hermann, St. Georg, Hamburg...........................6,25 m

Meisterschaft im KugelstoBen.
1909: Greineisen, F.-C. Eintracht, Hannover . . . 10,15 m
1910: Dibbern, I. Kiler F.-V. v. 1900.........................10,97 m

Meisterschaft von Wurttemberg im 100 m-Laufen.
1906: J. Horch, Heilbronner F.-C........................... 12 Sek.
1907: nicht ausgetragen.
1908: A. ClaB, Stuttgarter Kickers...........................Il2/s >>
1909: ClaB, Stuttgarter Kickers, Stuttgart ... ii2/s „ 
1910: Maulen, Stuttgarter Kickers, Stuttgart . . ii2/5 ,,

Meisterschaft von Wurttemberg iiber 200 m.
1910: Maulen, Stuttgarter Kickers....................23^/5'Sek.

Meisterschaft von Wurttemberg iiber 400 m.
1908: Nanz, F.-C. Geislingen Stuttgart ................ 59 Sek.
1909: Lohneis, Goppinger FuBball-Verein .... 56 
1910: Lohneis, Goppinger FuBball-Yerein .... 56 ,,

Meisterschaft von Wurttemberg iiber 800 m.
1910: EndreB, F.-V. von 1893, Stuttgart . 2 Min. 20 Sek.

Meisterschaft von Wurttemberg iiber 1500 m.
1906: H. Burger, Athletenbund Stuttgart 4 Min. 47% Sek. 
1907: nicht ausgetragen.
1908: H. Burger, Athletenbund Stuttgart . 5 Min. 05 Sek.
1909: H. Burger, Athletenbund Stuttgart • 4 ,, 35 „
1910: Schmid, FuBball-Yerein 1893, Stuttgart 4 ,, 37 ,,

Meisterschaft von Wurttemberg im Weitsprung.
1908: Diirr, Athletenbund Stuttgart.............................. 5,17 m
1909: F. Rosę, FuBball-Verein Stuttgart...................... 6,02 m
1910: Hausmann, Athletenbund Stuttgart...................6,21 m

Meisterschaft von Wurttemberg im Diskuswerfen.
1908: Drautz, Athletenbund Stuttgart ...... 31,27 m
1909: J. Knbpfle, A. Sp.-V., Cannstatt.....................30,50 m
1910: Klein, A. Sp.-V., Cannstatt................................ 30,60 m
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Meisterschaft von Wurttemberg im KugelstoBen.
1909: W. Knópfle, Cannstatt.........................................10,34 m
1910: Schwaiger, FuBball-Yerein 1893.................... 9,76 m

Meisterschaft von Wurttemberg im Hochsprung.

s g s

1906: J. Kaufmann, Sp.-V. Olympia, Munster a. N. 1,61 m
1907: nicht ausgetragen.
1908: G. Hahn, Athletenbund Stuttgart......................1,55
1909: Schweiger, Goppinger FuBball-Verein . . . .1,55
1910: Neuweiler, Sport-Yerein Reutlingen...................1,58

Meisterschaft von Wurttemberg im Stabhochsprung.
1909: F. Rosę, FuBball-Verein Stuttgart.......................2,95 m
1910: Diehl, Sp.-V. Alemannie, EBlingen ...................2,20 m

Meisterschaften des Yerbandes Mitteldeutscher Ballspiel-Yereine.
(Sitz Leipzig.)

a) 100 m-Laufen.
1906: V. Duncker, Mittweidaer Ballspiel-Club . 11 Sek.
1907: V. Duncker, Dresdner Sport-Club .... ii2/5
1908: Pauly, F.-C. Viktoria 96, Magdeburg . . n3/5 ,,
1909: Pauly, F.-C. Viktoria 96, Magdeburg . . 11
1910: Seyser, Viktoria 96, Magdeburg................u

b) 1500 m - Laufen.
1906: W.Otto,Sportfreunde,Leipzig 9 Min. 44^/5 Sek. (3000 m)
1907: Quarg, V. f. B., Leipzig . 4 ,, 382/5 ,,
1908: Kónig, FuBball-Club Dres-

densia, Dresden .... 4 ,, 23 ,,
1909: Hartnig, V. f. B., Leipzig. 4 ,, 29
1910: Kruger, Sportlust, Dresden 4 ,, 28% ,,

Meisterschaften des Verbandes Berliner Ballspiel-Vereine.
a) 100 m- Laufen.

1907: Albrecht, B. F.-C. PreuBen.............................i23/6 Sek.
1908: Paatsch, Viktoria, Berlin ...............................n2/s •»
1909: Brehmer, B. B.-C. Germania 1888 .... ii4/5
1910: Petersen, Tennis-Borussia.......................... Il2/s ..

b) 3000 m - Laufen.
1907: Springer, Berliner Ballspiel-Club . . 9 Min. 5i3/5 Sek.
1908: Springer, Berliner Ballspiel-Club . . 10 ,, oi*/5 ,,
1909: Ernst, B. F.-C. Germania 1888 . . 10 ,, o8i/5 ,,
1910: Hansen, Berliner Ballspiel-Club . . 10 ,, 072/5
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Meisterschaften des Baltischen Rasensport-Verbandes.
a) ioo m - Laufen.

1908: Hanssen, A. S.-C. Kónigsberg......................11 Sek.
1909: Herrmann, Akad. Sport-Club, Danzig . . H»/io 
1910:

b) 400 m-Laufen.
1908: Hanssen, A. S.-C. Kónigsberg.................. 60 Sek.
1909: Herrmann, Akad. Sport-Club, Danzig . . 562/8 „
1910:

c) Hochsprung.
1908: Littschwager, Elbinger Sport-Club 1905 .... 1,52 m 
1909: Dr. Bechler, Akad. Sport-Club, Kónigsberg . . 1,66 m 
1910:

d) Weitsprung.
1908: Schumann, Prussia-Samland, Kónigsberg . . . 5,66 m
1909: Dr. Bechler, Akad. Sport-Club, Kónigsberg . . 5,82 m 
1910:

Stafettenrennen.
Stafettenlauf Potsdam - Berlin um den Kaiserpreis.

(25 km.)
1908: Charlottenburger Sport-Club 1 St. 07 Min. oo3/5 Sek.
1909: Berliner Sport-Club .... 1 ,, 04 ,, 442/s >>
1910: Berliner Sport-Club .... 1 ,, 02 ,, I29/1O „

Stafettenlauf um die Alster (Hamburg).
Strecke: 6400 m.

1909: Hamburger FuBball-Club v. 1888 . . 15 Min. 381/5 Sek. 
1910: St. Georger FuBball-Club...................15 ,, 321/5 ,,

Stafettenlauf ,,Quer durch Lubeck".
Strecke: 4200 m.

1909: Erster Kieler FuBballverein .... 10 Min. 47 Sek.
1910:

Stafettenlauf Wolfenbiittel - Braunschweig. 
Strecke: 10 km.

1910: FuBball-Club Eintracht, Braunschw. 25 Min. 473/5 Sek. 
Stafettenlauf um den Bremer Biirgerpark. 

Strecke: 5 km (20 Mann).
1910: Bremer Sport-Club.......................  . . 11 Min. 50 Sek.

Doerry, Leichtathletik. 2. Aufl. 10



Klassische Veranstaltungen

Berliner Querfeldein-Laufen
des „Yerbandes Berliner Athletik-Yereine".

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1905

1906

1907

1908

1909

A. Friihjahrsrennen.
Hermann Muller, Sportklub Teutonia 1899, Berlin (Einzel- 

laufen). Strecke ca. 3 J/2 km.
Sportklub Komet, Berlin.

Strecke ca. 7x/2 km.
Sportklub Komet, Berlin.

Strecke ca. 7x/2 km.
Berliner Athletikklub, Berlin.

Strecke ca. 63/2 km.
Sportklub ,,Berlin" 1906.

Strecke ca. 41/2 km.
Berliner Sport-Club.

Strecke ca. 6 km.

Zeit: 13 Min. 42/s Sek.

Zeit: 28 Min. 42 Sek.

Zeit: 28 Min. 413/5 Sek.

Zeit: 26 Min. 15Y0 Sek.

Zeit: 17 Min. o22/5 Sek.

Zeit: 27 Min. 42 Sek.

B. Herbstrennen.
Einzellaufen: Hermann Muller, Sportklub Teutonia

1899, 7x/2 km in 26 Min. 524/6 Sek.
Mannschaftslaufen: Sportklub Komet, Berlin.
Einzellaufen: Hermann Muller, Sportklub Komet, 

7x/2 km in 27 Min. 572/6 Sek.
Mannschaftslaufen: Sportklub Komet, Berlin.
Einzellaufen: Nettelbeck, Charl., Sp.-Cl. 1902, 

6 km in 21 Min. 30 Sek.
Mannschaftslaufen: Charlottenburger Sportklub 1902.
Einzellaufen: RieB, Sportklub Berlin 1906,

8 km in 29 Min. 234/6 Sek.
Mannschaftslaufen: Berliner Athletikklub, Berlin.
Einzellaufen: RieB, Sportklub Berlin 1906,

4 km in 15 Min. ii2/5 Sek.
Mannschaftslaufen: Sportklub Berlin 1906.
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Deutscher 40 km-Marathonlauf. Ort der
Austragung

1898 Techtow, Arminia-Urania . . 
1899/1904 nicht ausgetragen.
1905 Petermann, Sportklub Teutonia
1906 Jurischka, A. S.-C. Marathon. .
1907 Bóge, Sportklub Komet . . .
1908 Nettelbeck, Charl., Sp.-C. 1902
1909 u. 1910*  nicht vergeben.

* Der in diesem Jahre in Frankfurt a. M. abgehaltene 
Marathonlauf wurde in internationaler Gestalt ausgetrageń 
und von J. RieB vom Berliner Sport-Club in 2 Std. 49 Min. 
I32/S Sek. gewonnen. Die Strecke betrug 42 km. Fiir 40 km 
gebrauchte RieB 2 Std. 38 Min. 29 Sek.

3 : 19 : 10

3 : 05 : 52
3 : 02 : 15,1
2 : 40 : 30
3 : 10 : 00

Leipzig.

Berlin.

Hamburg

Championat der Streckenlaufer.
Internationales Laufen iiber 25 km 

veranstaltet vom Sport-Club Komet, Berlin.
1907 G. Ragueneau (Paris) . . . . 1 Std. 32 Min. 40% Sek.
1908 J. Svanberg (Stockholm) . . . 1 „30 ,, i21li „ 
Nach 1908 nicht mehr abgehalten.

50 km - Gepackmarsch des S.-C. Komet, Berlin.
1905 Emmerich Rath (Prag)
1906 Arthur (Marathon-Berlin)
1907 Emmerich Rath (Prag)
1908 Emmerich Rath (Prag)
1909 Emmerich Rath (Prag)
1910 A. Schulze (Dresden) . .

6 :: 31 : 00.
6 :: 58 : 00.
6 :: 41 :: 00.
6 : 36 :: 12.
6 :: 16 : 5°-
6 : 23 : 29.

10



Die Resultate der Olympi-

London 1908 At hen 1906

60 m-Laufen —

ioo m-Laufen Walker (Siidafrika) 
io*/ 5 Sek.

Hahn (Amer.) 
ni/5 Sek.

200 m-Laufen Kerr (Kanada) 
222/5 Sek.

—

400 m-Laufen *Halswell (Engl.)
50 Sek.

Pilgrim (Amer.) 
531/5 Sek.

800 m-Laufen Sheppard (Amer.)
1 Min. 521/5 Sek.

Pilgrim (Amer.)
2 Min. ii/5 Sek.

1500 m-Laufen Sheppard (Amer.)
4 Min. 32/5 Sek.

Lightbody (Amer.)
4 Min. 12 Sek.

xiio m-Hurdenlaufen Smithson (Amer.)
15 Sek.

Leavitt (Amer.) 
161/5 Sek.

^200 m-Hurdenlaufen — —

400 m-Hurdenlaufen Bacon (Amer.)
55 Sek.

—

Weitsprung m. Anlauf Irons (Amer.)
7,48 m

Prinstein (Amer.)
7,20 m

Hochsprung m. Ani. Porter (Amer.)
1,901/2 m

Leahy (Irland)
1,871/2 m

Dreisprung m. Anlauf Ahearne (Engl.) 
i4,9i1/2 m

O’Connor (Irland)
14,70 m

Weitsprung a.d.Stand Ewry (Amer.)
3,32!/2 m

Ewry (Amer.)
3.3° m

Hochsprung a.d.Stand Ewry (Amer.)
1,58 m

Ewry (Amer.)
1,56 m

Dreisprung a. d. Stand — —

Stabhochsprung Gilbert u. Cook (Am.)
3.70^2 m

Gonder (Frankr.)
3.5ol/a m

SteinstoBen Rosę (Amer.)
14,181/2 m

Sheridan (Amer.)
12,311/2 m

Diskuswerfen Sheridan (Amer.)
40,89 m

Sheridan (Amer.)
41,45 m

Hammerwerfen Flanagan (Amer.)
51,92 m

—

Marathonlaufen Hayes (Amer.)
2 Std. 55 Min. 18 S.

Sherring (Kanada)
2 Std. 51 Min. 233/6S.

5 engl. Meilen-Laufen Voigt (Engl.)
25 Min. iii/5 Sek.

Hawtrey (Engl.)
26 Min. 261/5 Sek.

Speerwerfen (freier Lemming (Schweden) Lemming (Schweden)
Stil) 54.441/a m 53.49 m

Pentathlon — Mellander (Schweden)
24 Punkte

1500 m-Gehen — Bonhag (Amer.)
7 Min. i23/5 Sek,



schen Spiele 1896—1908.

St. Louis 1904 Paris 1900 Athen 1896

Halin (Amęr.) Kraenzlein (Amer.) __
7 Sek. 7 Sek.

Hahn (Amer.) Jarvis (Amer.) Burkę (Amer.)
11 Sek. io4/5 Sek. 12 Sek.

Hahn (Amer.) Tewksbury (Amer.) —
2i3/6 Sek. 221/6 Sek.

Hillman (Amer.) Long (Amer.) Burkę (Amer.)
49x/s Sek. 49 2/6 Sek. 54x/s Sek.

Lightbody (Amer.). Tysoe (Engl.) Flack (Engl.)
1 Min. 56 Sek. 2 Min. i2/5 Sek. 2 Min. 11 Sek.

Lightbody (Amer.) Bennett (Engl) Flack (Engl.)
4 Min. 52/5 Sek. 4 Min. 6 Sek. 4 Min- 33x/s Sek.

Schule (Amer.) Kraenzlein (Amer.) Curtis (Amer.)
16 Sek. 15275 Sek. i73/5 Sek.

Hillman (Amer.) Kraenzlein (Amer.) —
243/5 Sek. 252/5 Sek.

Hillman (Amer.) Tewksbury (Amer.) —
53 Sek. 573/6 Sek.

Prinstein (Amer.) Kraenzlein (Amer.) Clark (Amer.)
7-34 m 7.2x/2 m 6,34 m

Jones (Amer.) Baxter (Amer.) Clark (Amer.)
1,80 m 1,90 m i,8o!/2 m

Prinstein (Amer.) Prinstein (Amer.) Conolly (Amer.)
14.33 m I4>43x/2 m i3,9ix/2 ni

Ewry (Amer.) Ewry (Amer.) —
3,47V2 m 3,21 m

Ewry (Amer.) Ewry (Amer.) —
I.49H2 m 1,65 m

Ewry (Amer.) Ewry (Amer.) —
io,54x/2 m 10,571/2 m

Dvorak (Amer.) Baxter (Amer.) Hoyt (Amer.)
3>5o1/2 m 3.30 m 3,3° m

Rosę (Amer.) Sheldon (Amer.) Garrett (Amer.)
I4,8o1/2 m 14,10 m 11,20 m

Sheridan (Amer.) Bauer (Ungarn) Garrett (Amer.)
39,39x/2 m 36,40 m 29,i4x/2 m

Flanagan (Amer.) Flanagan (Amer.) —
51.23 m 51 m

Hicks (Amer.) Teato (Frankr.) Loues (Griechenl.)
3 Std. 28 Min. 53 S. 2 Std. 59 Min. 2 Std. 55 Min. 20 S.

— — —

— — —

— — —

— — ' —
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Australien.

Art der Ubung Leistung Rekordinhaber Datum Ort

100 Yards 94/s J. H. Hempton 6. 2. 92 Christchurch
220 Yards 2i4/, N. C. Barker 22. 4. 05 Sydney
440 Yards 48*/. N. C. Barker ii- 4-05 Sydney
880 Yards r : 56 G. A. Wheatley 27. I. 06 Melbourne
i Meile 4 : 22 A. A. Shrubb 1. 4- 05 Auckland
3 Meilen 14 = 49 W. F. Simpson 21. 12. Ol Auckland
120 Yards Hiirden i54/s G. W. Smith 20. 12. 01 Auckland
440 Yards Hiirden 58*/« J. L. Davis 12. II. OÓ Melbourne
i Meile-Gehen 6 : 272/, F. H. Creamer 20. II. 07 Auckland
3 Meilen-Gehen 21 : 36*/ s A. 0. Barrett 23. IO. 96 Sydney
Hochsprung m. A. i m 81 P. J. English 9. 10. 96 Sydney
Weitsprung m. A. 7m 201/, M. M. Roseingrave 5.10. 96 Sydney
Sta bhochsprung 3 m 38*/ 2 L. M. McKay 2. 3. 08 Hobart, Taśm.
KugelstoBen 14 m 18 W. 0. Reilly 6. 10. 02 Bathurst
H ammerwerf en 46 m 30 W. 0. Reilly 6. 10. 02 Bathurst

Amerika.

Art der Ubung Leistung Rekordinhaber Datum Ort

100 Yards 9’/. D. J. Kelly 23. 6. 06 Washington
220 Yards 21‘/, B. J. Wefers 30. 5- 96 New York
300 Yards 3i’/s B. J. Wefers 28. 9. 95 New York
440 Yards 47 M. W. Long 5- 9- 92 New York

1880 Yards 1 = 524/, E. Lunghi 15- 9- °9 Montreal
000 Yards 2 : I22/S M- W. Sheppard 18. 7. 10 New York
1 Meile 4 : i58/s T. P. Conneff 30. 8. 95 Trayers Island
4 Meilen 20 : 15*/, W. D. Day 16. II. 96 Bergen Point
5 Meilen 25 : 23 3/, E. C. Carter 17- 9- 87

10 Meilen 52 : 382/5 W. D. Day 26. 10. 89
120 Yards Hiirden i5Vs A. C. Kranzlein 18. 6. 98 Chicago
220 Yards Hiirden 23’/» F. C. Smithson 28. 5. 98 New York
440 Yards (400 m)

Hiirden 53 H. L. Hillmann I. 9. 04 St. Louis
1 Meile-Gehen 6 : 293/, F. P. Murray 27. 10. 83
2 Meilen-Gehen 13 : 48“/, F. P. Murray 30- 5- 84 Williamsburgh
3 Meilen-Gehen 21 : 9l/s F. P. Murray 6. 11. 83
4 Meilen-Gehen 29 : 4O4/, T. H. Armstrong 6. 11. 77
7 Meilen-Gehen 54 = 07 E. E. Merrill 5. 10. 80
Hochsprung m. A. i m 97 M. F. Sweeney 21. 9- 95 Manhattan
Hochsprung 0. A. 1 m 661/2 Ray C. Ewry 16. 7. 00 [Field
Weitsprung m. A. 7m 50 M. Prinstein 28. 4. 00 Philadelphia
Weitsprung 0. A. 3 m 48 Ray C. Ewry 29. 8. 04 St. Louis
Stabhochsprung 3 m 90 W. R. Dray 12. 6. 08 Danburg
Dreisprung 15 m 75 Ahearne 4. 7. 09 New York
Dreisprung o. A. 10 m 8g1/2 Ray C. Ewry 7. 9. 08 New York
KugelstoBen 15 m 17 Ralph Rosę 7. 9.08 New York
Diskuswerfen 44 m 01 M. J. Sheridan 4. 10. 08 New York
H ammerwerf en 540193 J. J. Flanagan 30. 8. 08 New York
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Belgien.

Art der Ubung Leistung Rekordinhaber Ort

ioo m 11 J. Konings Spa
200 m 22»/10 F. A. Kbnig Petite Ile
350 m 432/s E. de Re Ostende
400 m 5I’/s F. A. Konig Petite Ile
800 m 1 : 592/s G. Delarge La Cambre

1 500 m 4 : I3a/s A. Matagne Leopold Club
2 000 m 6 : 0I»/5 Kestemont Leopold Club
3 000 m 9 : 47 Cornenflost Vivier d’Oie
5 000 m 16 : 40 Cornenflost Vivier d’Oie
8 982 m ^2 Stde. Kestemont Vivier d’Oie

16 946,50 m 1 Stde. Vandertaelen Vivier d*Oie
no m Hurden i68/10 J. Frere Beerschot
250 m Hurden 24‘/s Kahn Petite Ile

1 km-Gehen 4 = 35 Sermon Vivier d’Oie
10 km-Gehen 58 = 233/5 Pelsmaeker Vivier d’Oie
Hochsprung 0. A. im 45 L. Dupont La Cambre
Hochsprung m. A. 1 m 75 L. Dupont Vivier d’Oie
Weitsprung 6 m 551/2 Maertens La Cambre
Stabhochsprung 3m 15 de Petrofski Leopold Club
KugelstoBen 12 m 65 Hubinon Leopold Club
Diskuswerfen 37 m 23 Hubinon Vivier d’Oie
Speerwerfen 42 m 70 * Ljumberg Vivier d’Oie

Bohmen.

Art der Ubung Leistung Rekordinhaber Datum Ort

50 m 6 K. Malecek 6. 8. 99 Prag
60 m 71/. B. Pohl 6. 9. 99 Prag

IOO m n*/« B. Pohl, J. Hahnel 99—05 Prag, Pilsen
200 m 24*/s J. Kosek 9- 7-°5 Prag
300 m 38>/5 J. Kosek 27- 8. 05 Prag
400 m 54*/s Z. Mesticky 14. 9. 02 Prag
500 m 1 : 091/s R. Rudl 20. 6. 97 Prag
800 m 2 : O32/6 A. Dvorak 13. 6. 09 Prag

1 000 m 2 : 4i*/s A. Dvorak 23- 5- 09 Prag
1 500 m 4 ■ l9*/» A. Dvorak 20. 9. 08 Prag
2 000 m 6 : O2a/6 A. Dvorak 27. 9. 08 Prag
3 000 m 9 : 25 A. Dvorak 27- 9- 08 Prag
4 000 m 12 : 56!/b A. Dvorak 23. 5- 09 Prag
5 000 m 16 : i61/5 A. Dvorak 27. 9. 08 Prag

10 000 m 36 : 2i!/5 A. Nejedly 6. 8. 08 Prag
15 000 m 58 : 463/b A. Nejedly 12. 6. 04 Prag
16 594 m i Stde. A. Nejedly 12. 6. 04 Prag

iio m Hurden 19 J. Kalik 18. 6. 05 Prag
400 m Hurden I : 06 E. Steki 16. 6. ox Prag



Art der Ubung Leistung Rekordinhaber Datum Ort

i ooo m-Gehen 4 : 361/s K. Jelinek 14. 11. 09 Prag
i 500 m-Gehen 6 : 51 Vs K. Jelinek 26. 9. 09 Prag
5 000 ni-Gehen 25 = °o4/s J. Hegr 15. 6. 02 Briinn

10 640 m-Gehen 1 Stde. L. Peta 3- 5- 08 Prag
KugelstoBen 12 m Vyskocil 13. 10. 07 Prag
Diskuswerfen 42 m 63 Fr. Soucek 15- 9- 07 Kolin
H ammer werfen 41 m 67 Fr. Soucek 23- 5-09 Prag
Speerwerfen 50 m 91 K. Klubal 29. 6. 08 Prag
Kricketballwerfen 79™ 75 Fr. Vilka 8. 6. 02 Prag
Weitsprung 0. A. 3m 03 Vyskbcil 7. 6. 08 Prag
Weitsprung m. A. 61115072 O. Pragr 6. 9. 08 Kolin
Hochsprung 0. A. 1013172 V. Titl 27. 9. 08 Prag
Hochsprung m. A. i m 68 J. Kalik 29. 6. 04 Prag
Dreisprung 13 ni 51 J. Janousek 9- 7- 05 Prag
Stabhochsprung 311137 J. Jirsak 22. 5. IO Prag

300 m-Stafette 36 S. K. Slavia 14. 9. 02 Prag
400 m-Stafette 48 7s A. C. Sparta 26. 6. 97 Prag

1000 m-Stafette 2 : 15 A. C. Sparta 10. 9. 99 Pilsen

Danemark.

Art der Ubung Leistung Rekordinhaber
*

Datum Ort

100 m 11 F. Petersen 1894
200 m 24 E. Schultz 1899
8041/2 m 2 : 09 J. P. Muller 1905

1000 m 2 : 44 J oergensen 1894
1500 m 4 : 227s Carl Jensen 1909
3000 m 9 : 297s Carl Jensen 1909
3218 ni 10 : 23 J acobsen 1901
5000 m IO : 26 C. Jensen 1909
10 km 35 : 5ó2/6 C. Christensen 1903
20 km i : 14 : 37 C. Jensen 1909
25 km 1 : 41 : 15 G. Hintz 1898
40 km 2i5i:584/s P. Hansen 1904
1 km-Gehen 4 •* 04 H. Kleist 1904
1500 m-Gehen 6 : 23 7s Ch. Westergaard 1908

3 km-Gehen 14 : 23 Ch. Westergaard 1908
5 km-Gehen 23 : 22 H. Kleist 1898

10 km-Gehen 5° : 58 Carl Molier 1908
30 km-Gehen 2 : 56 : 14 Ludwig Lassen 1908
Hochsprung m. A. i m 79 S. Langkjar 1909
Hochsprung 0. A. 1 m 4672 S. Langkjar 1909
Weitsprung 6 111 62 Hans Errloe 1909
Dreisprung 13 ni 14 Hans Errloe 1909
Diskuswerfen 30 m 60 M. Rassmussen 1909
KugelstoBen 11 m 57 C. Brodde 1909
Hammerwerfen 40 m 98 Kornerup Bang 1909
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England.

Art der Ubung Leistung Rekordinhaber Datum Ort

ioo Yards 9*/s A. F. Duffey 20. 7. 01 Leicester
120 Yards n‘/» A. F. Duffey 8. 7. 01 London
150 Yards i4*/s C. G. Wood 21. 7- 87
200 Yards i9*/ 5 A. R. Downer ii- 5- 95
220 Yards 21*/, C. G. Wood 25. 6. 87
300 Yards 3i2/s C. G. Wood 21. 7. 87
440 Yards 48’/, W. Halswelle I. 7. 08 Glasgow
600 Yards I : n2/s E. C. Bredin 10. 6. 93
880 Yards 1 : 54 M. W. Sheppard 21. 7. 08 London

1000 Yards 2 : I4‘/s W. E. Lutyens 5- 7- 98
1609 m 4 : Ió4/s J. Binks 5- 7-02 London
ix/2 Meile 6 : 51 C. Bennett 2. 6. 99
2 Meilen 9 : I72/S W. G. George 26. 4. 84
3 Meilen 14 = i73/s A. Shrubb 21. 5- 03
4 Meilen 19 = 232/5 A. Shrubb II. 7.04 Glasgow
5 Meilen 24 : 533/s S. Thomas 24- 9- 93
6 Meilen 3° : l7*/j S. Thomas 22. 10. 92
7 Meilen 35 ■ 3^/s S. Thomas 22. 10. 92
8 Meilen 4° : 573/s W. G. George 28. 7. 84
9 Meilen 46 : 12 W. G. George 7. 4. 84

10 Meilen 51 : 20 W. G. George 7. 4. 84
1 Meile-Gehen 6 : 333/s W. J. Sturgess 26. 9. 96
2 Meilen-Gehen 13 : n2/s G. E. Larner 13. 8. 04 Manchester
3 Meilen-Gehen 21 : 14 W. J. Sturgess 3- 7- 97
4 Meilen-Gehen 28 : 24'1/s W. J. Sturgess 3- 7- 97
5 Meilen-Gehen 36 : 27 G. E. Larner 19- io- 95

10 Meilen-Gehen I : 15 : 57 G. E. Larner 17. 7. 08 London
20 Meilen-Gehen 2 : 47 : 52 Tom Griffith 3- 12. 7o
50 Meilen-Gehen 8:25:25*/, A. W. Sinclair 27. 8. 81

100 Meilen-Gehen 19 : 41 : 50 A. W. Sinclair 27. 8. 81
Hochsprung m. A. i m 94 P. J. Leahy 6. 9. 98 Millstreet
Weitsprung m. A. 7 m 61,7 P. O. Connor 5. 8. 01 Dublin
Stabhochsprung 3 ni 71 E. T. Cooke und

A. C. Gilbert 24. 7. 08 London
Dreisprung 14111 92 */ 2 T. J. Ahearne 15- 8. 94
KugelstoBen 14 m 69 D. Horgan 14. 7. 08 London
H ammerwerf en 51 m 95 J. J. Flanagan 25. 7. 08 London
120 Yards Hiirden 15 F. C. Smithson 22. 7- 08 London
440 Yards Hiirden 55*/s G. J. Bacon 24. 7. 08 London
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Frankreich.

Art der Ubung Leistung Rekordinhaber Datum Ort

ioo m A. Tournois
150 ni 17 Lesieur
200 m 224/s P. Failliot
300 m 36’/» P. Failliot
400 m 49 P. Failliot
500 m 1 : o64/5 P. Failliot
800 m I : 59*/» H. Deloge

1 000 m 2 : 362/s H. Deloge
1 500 m 4 : o8*/ 5 M. Soalhat
2 000 m 5 : 472/s J. Versel
3 000 m 9 = 02 2/6 L. de Fleurac
4 000 m 12 : 253/s J. Bouin
5 000 m 15 : 384/s J. Bouin

10 000 m 32 : I33/s J. Bouin
15 000 m 49 = O21/i J. Bouin
18 267 m i Stde. J. Bouin
/ 1x0 m Hurden i5‘/s Andre
I200 m Hurden 26 2/6 Choisel
%4oo m Hurden 57*/« Filidtre
f 500 m Hurden 1 : i84/5 Tauzin
rooo m Hurden 2 ■■ 528/5 Chastanie
Stabhochsprung 3 ni 74 Gonder
Weitsprung 0. A. 3 ni 31 Jardin
Weitsprung m. A. 7 m 05 Hervoche
Hochsprung o. A. 1 m 51 Andrć
Hochsprung m. A. 1 m 79 Andre
Diskuswerfen 43 ni 21 M. Eynard
Diskuswerfen (2kg) 41 ni 25 A. Tison
KugelstoBen 13 ni 14 A. Tison

Holland.

Art der Ubung I Leistung i Rekordinhaber*)  Datum*)

♦) Ausfiihrlichere Da ten iiber die Hóchstleistungen der Leichtathletik in Holland waren 
nicht zu erlangen. Der Verf,

100 m 11
400 m 53’/«
800 m 2 : O94/6

1500 m 4 : 22
5 engl. Meilen

(8045 m) 25 : 46 ‘/»
110 m Hiirdep i64/.

3500 m-Gehen 17 : I5a/s
10 engl. Meilen i : 31 : 30
Weitsprung m. A. 6 m 37
Hochsprung m. A. x m 58
Stabhochsprung 3 m 08



Norwegen,

Art der Ubung Leistung Rekordinhaber Datum Ort

ioo m IO‘/s J. Johansen 13. 9. 08
200 m 223/s E. Oeier 25- 6. 05
400 m 52S/» G. Bang 31- 8. 04
500 m 1 : O93/s L. Widnaes 9. 6. 01
800 m 2 : 05'/2 O. Larsen 12. 9. 09

1 500 m 4 : I9*/s P. A. Jersin 23- 8. 03
1 609 m 4 : 452/s P. A. Jersin 7- 8. 04
5 000 m 16 : o83/6 N. Dahl II. 9. 09

10 000 m 35 '■ 05 7s F. Skullerud 29. 7- 04
110 m Hiirden 16 >/, H. Due 3°- 5- 03
400 m-STalette 474/s Kristiania J. F. 21. 9. 02
Hochsprung 1 m 83 J. Solheim 25- 9- 08
Weitsprung 6 m 66 V2 N. Fixdal 26. 9. 09
Dreisprung 14 m 20‘/2 E. Larsen 31- 5- 09
St abhochsprung 3™ 30 V2 J. Fosse 26. 9. 09
KugelstoBen 13 m 38 Ame Halse 23. 4.08
Diskuswerfen 39 m 49 J. Falchenberg 22. 5. 07
Speerwerfen 54 m 40 Arne Halse 19. 5.08

RuBland.

Art der Ubung Leistung Rekordinhaber Datum Ort

100 m ii J. Rj angin 9. 6. 10 Petersburg
400 m 53*/ S G. Stieglitz 9. 6. 08 Petersburg
800 m 2 : I43/s G. Baumann 14. 7. 09 Riga

1500 m 4 = 3i4/« L. Stender 27. 6. 07 Petersburg
5000 m 17 : 37 Chorkon 1909 Moskau

110 m Hiirden 17 P. Lidvall 14. 6. 09 Petersburg
Weitsprung 6 m 43 O. Lieth 31- 5- °9 Riga
Hochsprung i m 70 U. Baasch 8. 8. 10 Petersburg
Stabhochsprung 3 m 5i U. Baasch 8. 8. 10 Petersburg
KugelstoBen 11 m 65 N. Neklepajew 20. 7. 08 Petersburg
Diskuswerfen 33 m 93 N. Neklepajew 15. 6. 08 Petersburg
Speerwerfen 45 m 62 N. Neklepajew 21. 6. 09 Petersburg
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Schweden.

Art der Ubung Leistung Rekordinhaber Datum Ort

ioo Yards IO A. Sjbberg 4- 9- 92 Gotenburg
ioo m IO»/s K. Lindberg 26. 8. 06 Gotenburg
150 m 16 K. Lindberg 14. 9. 07 Gotenburg
200 rn 22*/$ K. Lindberg 13. 9. 08 Gotenburg
400 m 5i’/s Knut Stenborg 5. 10. 09 Stockholm
440 Yards 5O’/« S. Laeftman 4. 7. 08 London
500 m 1 : o8>/s Knut Stenborg 5. IO. 09 Stockholm
800 m 1 ■ 58*/$ E. Wide II. 9. 08 Gotenburg
880 Yards 2 : 09 E. Wide 21. 7. 08 Stockholm

1 000 m 2 : 4o2/$ E. Wide 26. 9. 09 Stockholm
1 500 m 4 : 02*/ i E. Wide 21. 8. 09 Stockholm
1 609 m 4 = 27’/s E. Wide 5- 9- 09 Malmb |
5 000 m 15 : 26 J. Svanberg 8. 6. 07 Stockholm
4 827 m 15 : o82/$ A. Nilsson 18. 6. 08 Stockholm
8 045 m 25 : 37“/s G. Pettersson 27- 5- 09 Stockholm

10 000 m 31 : 3° G. Pettersson 5. 6. 10 Stockholm
18 276 m i Stde. J. Svanberg 14. 9. 08 Stockholm
ij_o 111 Hurden x6*/$ K. Lindberg 24. 8. 07 Karlstad
400 m-Stafette 45’/* Allm. J. K. 9- 6.07 Malmó .1
800 m-Stafette 1 : 36 Allm. J. K. 13. 9. 08 Stockholm

1609 m-Stafette 3 : 32*/s Stockholms Kamr. 4. IO. 08 Stockholm
1500 m-Gehen 6 : 45’/* E. Rothman 2. 8. 08 Gotenburg
2500 m-Gehen 12 : O3'/5 E. Rothman 30- 5- 09 Stockholm
5000 m-Gehen 25 : 13 E. Rothman 16. 8. 08 Gotenburg
Hochsprung x m 83 E. Hackner 15. 6. 10 Nykóping
Weitsprung 6 m 91 Knut Stenborg II. 9. 09 Gotenburg
Stabhochsprung 3 m 55 B. Uggla 12. 9. 09 Gotenburg
Dreisprung 14 m 12 G. Norden II. 9. 09 Gotenburg
KugelstoBen 12 m 68 E. Nilsson 19. 6. 10 Norrkbping
Speerwerfen 56 m 46 E. Lemming II. 7. 09 Malmb
Diskuswerfen 39 m 88 E. Lemming 17. 10. 08 Gotenburg
Hammerwerfen 42 m 52 E. Lemming

Schweiz.

II. 9. 09 Gotenburg

Art der Ubung Leistung Rekordinhaber Datum Ort

100 m xx*/ 6 Merguier (C.A.G.) 1906 Genf
400 m 55’/* Van Nameir

(Servette) 1909 Vevey
800 m 2 : 09®/$ Ducimetiere

(Servette) 1909 Genf
1500 m 4 = 25 Hadlehurst

(Montrion) 1907 Genf
3000 m XO : 04 >/, Albergauti (Signal) 1908 Lausanne
1500 m-Gehen 7 : 24 Bioley (Servette) 1907 Genf

110 1.11 Hurden X9‘/s Dessaules (Seryette) 1907 Genf
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Art der Ubung Leistung Rekordinhaber Datum Ort

Hochsprung m. A. 1 m 65 Brodbech
(Montrion) 1909 Chaux-de-Fonds

Hochsprung o. A. 1 m 28 Merguier (C. A. G.) 1909 Vevey
Weitsprung m. A. 6 m 45 Brodbech

(Montrion) 1909 Chaux-de-Fonds
Weitsprung 0. A. 2 m 84 Brodbech

(Montrion) 1909 Vevey
Stabhochsprung 2 m 70 Wieland (Servette) 1908 Lausanne
KugelstoBen II m 46 Hurni (Servette) 1909 Genf
Diskuswerfen 35 m 15 Depierrag (C.A.G.) 1909 Genf

Ungarn.

Art der Ubung Leistung Rekordinhaber | Datum Ort

100 Yards IO*/10 Bela Mezó 1903
220 Yards 23

(Paul Simon 
(Georg Wetzel

1909
1903

300 Yards 33 F. Wiesner 1910
440 Yards 52 E. Bodor 1908
880 Yards 1 : 593/s E. Bodor 1908

1000 m 2 : 422/j E. Bodor 1906
1500 m 4 : «3*/» E. Bodor 1906
1 engl. Meile 4 : 34‘/« E. Bodor 1908
1 engl. Meilen 10 : 18 Josef Nagy 1909
3 engl. Meilen 16 : 18 Franz Gillemot 1904
4 engl. Meilen 22 : 523/s Anton Lovas 1907
5 engl. Meilen 28 : 4d2/s Anton Lovas 1908
120 Yards Hiirden i6*/» Ferdinand Kovścs 1908
440 Yards Hiirden I : Ol */, Max Hellmich 1902
1 Meile-Gehen 7 : 282/5 Stefina Drubina 1908
2 Meilen-Gehen 15 : 56 Peter Szablyńr 1909
3 Meilen-Gehen 24 ■ i94/» Peter Szably&r 1909
10 km-Gehen 52 : 04 Franz Manglitz 1906
20 km-Gehen i : 50 : 38 Franz Manglitz 1906
30 km-Gehen 2 : 57 : 07 Miklós Sorgó 1905
Hochsprung o. A. 1 m 44 Andor Szende 1908
Hochsprung m. A. I m 86 Dr. Stefan Somodi 1909
Weitsprung 0. A. 3 m 15 A. Baronyi 1910
Weitsprung m. A. 6 m 84 Kolom. Szathmńry 1910
Stabhochsprung 3 m 51 Kolom. Szathmdry 1910
Dreisprung 13 m 61 Bela Mezo 1903
KugelstoBen 13 m 46 Emerich Mudin 1909
H ammerwerf en 35 m 54 Stefahn Mudin 1910
Diskuswerfen 
Speerwerfen

41 m 80 Ferdinand Fóthi 1903

(ungar.) 37 m 90 Koloman Csorna 1904
(schwed.) 57 m 91 Moritz Kóczdn 1909

Doerry, Leichtathletik. 2. Aufl. II
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Ósterreich.

Art der Ubung Leistung Rekordinhaber Datum Ort

60 m 7 A. Diirr 1906 Wien
ioo Yards 10'/t E. Schónherr 1907 Wien
ioo m I0‘/5 F. Weinzinger 1909 Wien
200 m 22*/6 M. Hellmich 1906 Wien
220 Yards 23 7a E. Schonecker 1908 Wien
400 m 517s K. Hellstrom 1907 Wien
440 Yards 56a/s R. Schófftaler 1904 Wien
500 m I : H1/s F. Kwieton 1905 Wien
800 m 2 : ooV10 H. Braun 1910 Wien
880 Yards 2 : o43/s K. Hellstrom 1907 Wien

1 000 m 2 : 471/s F. Kwieton 1905 Wien
1 500 m 4 = 09 7io A. Wide 1910 Wien

2 000 m 6 : 4O2/s
A. Steinkellner
F. Beck 1908 Wien

3 000 m 9 ■ 393/fi F. Kwieton 1909 Wien
5 000 m 15 : 4i7a Dworak 1910 Wien

10 000 m 37 : 282/5 R. Walker 1905 Wien
110 m-Hurdenl. H. Braun 1910 Wien
120 Yards-

Hurdenl. i6‘/5 V. Dunker 1906 Prag
1500 m-Gehen 6 : 43 7s E. Spiegler 1906 Wien
1609 m-Gehen 7 : 367s K. Schrodter 1907 Wien
3000 m-Gehen 14 = oo2/5 H. Muller 1909 Wien
3218 m-Gehen 15 : 272/5 E. Spiegler 1905 Wien
5000 m-Gehen 27 : 394/s E. Spiegler 1905 Wien
400 m-Stafette

mit flieg. Start 447« W. A. Cl. 1909 Wien
400 m-Stafette

mit steh. Start 48 7» W. A. Cl. 1910 Wien
800 m-Stafette

(4 X2oo) fi. Start 1 : 36 7« M.A.C.-Budapest 1908 Wien
800 m-Stafette
(4 X2oo)steh.Start 1 ■ 4&‘/t W. B. C., Wien 1903 Wien

1500 m-Stafette
(100, 200, 400,

800 m) steh.Start 4 ■ i64/s Cricketer, Wien 1904 Wien
3000 m-Stafette

(3 X iooo)fl.Start 8 ■■ 453/s W. Sp. Cl., Wien 1909 Wien
Weitsprung a.d.St. 3 m 26 A. Baronyi 1910 Wien
Weitsprung m. A. 7 m 06 Pasemann 1910 Wien
Hochsprung a.d.St. 1 m 43 Dr. E. Stumme 1906 Wien
Hochsprung m. A. 1 m 84,5 Pasemann 1910 Wien
Stabhochsprung 3 ni 50 Szathmary 1910 Wien
Dreisprung 13 m 70,5 G. Kroyer 1906 Wien
Gerwerfen 81 m 00 A. Charpier 1905 Wien
Speerwerfen

(freie Wurfartj 54 ni 55 Mandel 1910 Wien
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Art der Ubung Leistung Rekordinhaber Datum Ort

Speerwerfen
(bedingteWurfart) 42 m 50 G. Kroyer 1909 Wien
Hammerwerfen 38 m 06,5 Tronner 1910 Wien
Diskuswerfen 41 m 68 F. Jesina 1909 Wien
KugelstoBen 12 m 76 E. Mudin 1909 Wien
SteinstoBen

a. d. Kreis 7 m 17.5 J. Steinbach 1907 Wien
SteinstoBen

mit Anlauf 13 m 35 L. Lahner 1906 Wien
Schleuderball-

werfen 51 m 00 W. Dórr 1905 Wien

I
SjUuftrterteWocbenfcbriftfUt^

| SpotT&Rorperpflege

Be3ugsbe0ingungen:
Jebe Bucbtyanblung ober poftanftalt nimmt Be» 
ftellungen entgegen ober finb birekt 311 ricbten an 
ben Sportverlag (3reti)lein & Co.,Sranhfurta.(D., 
Rronprin3enftra(je 28. flbonnementspreis pro 
Ouartal fur Deutfcblanb u.Ófterreicb-Ungarn 
CD. 2.—, fiir &as Ausland CD. 2.50. €in3elne 
Oummern 20 pf. probenummern koftenlos 

unb portofrei.
Vereine erbalten bei C0ebrbe3ug, falls mebrere 
€xemplare an eine Abreffe gefanbt werben Uonnen, 

Vergiinftigungen eingeraumt.

II
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=== Bezugsquellen-Verzeichnis
-- ------  ' — : ■ ——

Medaillen, Ehren-, Fest- und Vereinsabzeichen:
L. Chr. Lauer, G. m. b. H., Miinzprageanstalt, Nurnberg. 
B. H. Mayer, Hofkunstprageanstalt, Pforzheim.
Wilh. Mayer & Frz. Wilhelm, Stuttgart.

Nahrpraparate:
Dr. Theinhardts Nahrmittelgesellschaft m. b. H., Stuttgart- 

Cannstatt.

Sportartikel:
Kaspar Berg, Spezialfabrik fiir Sportartikel, Nurnberg. 
Reformhaus Engelhardt Muhs, Kieł.
Franz Sauer, Spezial-Sporthaus, Koln am Rhein. 
Spezial-Sport-Haus Friedrich Fritsche, Dusseldorf, Wagner- 

straBe 12.

KarparBerg, Durnberg

c

' Eifengiefjerei und 
(Tlarchinenfabrik 

62) 82) 00 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 029629(29(29629629029 

Spezialfabrik fiir Sportartikel 
liefert

Hoderne 
(Ourfserote 
Reidiillultrierter KRTHLO6 

gratis!
'I
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Hygiama^Iabletten
Gebrauchsfertig! ° Kraftfpendend! ° Sattigend!

Weder Durfi noch Saureyerurfachend

Ideale Zwifchennahrung fur Leichtathletiker, da 
diefelbe kurz vor oder wahrend der Sports- 
ausiibung genommen werden kann und damit die 
Leiitungsfahigkeit bedeutend erhóht wird.------'
Preis einer Schachtel mit 20 Doppeltabletten M. 1. —. 
Erhaltlich in den meilten Apotheken, Drogerien, 
fowie Sportausrultungsgekhaften, fonit direkt durch 

die Fabrik:

Dr. Theinhardbs Nahrmittelgefelllbhaft 
m. b. H., Stuttgart=Cannftatt
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Die Stuttgarter Metallwarenfabrik

U/ilh. Mayer & Frz. Wilhelm
STUTTGART
RotebiihlstraBe 119 b

empfiehltsich zur Lieferung 
von Medaillen, Abzeichen, 
Ehrenzeichen und Ehren- 
preisen fiir jeden Sport nach
neuesten Modellen in moderner, kiinstlerischer 

Ausfiihrung. Abbildungen und Preise stehen zu Diensten.

€rfthlaffige|^ennfcbube
KtK sl nur co. 6.25

Paar nur (T). 10,25 Sufoballftiefel pggr nur CT). 10.25
Grofrartiger Stiefel aus prima grau Cbromleber.

Verjgnb gegen Rgcbngbme! Stiefelgrófje bitte gnjugeben!
Reformbaus Cngelbarbt CDubs, Riel. Rbt. Sport.

I
♦
♦

I
I

Rranz óauer
bKóin am Rbein

Speziab
<5porł*£Haus

I
I
I
I

CJtfuftrierte ęjQałafoge iiber cFu[ba[[*  
[port, aQ>eicfiłatfi[eti(ć, 
(■Cennisa, ^urn^, Ruder*  
und '■^Winter[portftefien 

fcoftenfos zur Werfugung.I
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B, H.Mayers Hof-Ku nstpragea nstalt 
PFORZHEIM 
fertigt ais Spezialitat

Medaillen, Orden, Ehren-, Fest- und Vereinsabzeichen
in anerkannt erstklassiger Rusfiihrung.

Silberne Medaille Paris 1900 — Goldene Medaille Brussel 1910

Lieferant des Deutschen j 
Rthleten-Verbandes |

Lieferant des Deutschen 
Bthleten-Verbandes

Spezlnl-Jport-Haus Friedrich Fritsche
WngnerstrnBe 52« DUSSELDORF !Fernsprecher 1061
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Empfehlenswerte Sportbiicher.
Leichtathletik:

Laufen und Springen (Training, Technik und Taktik) von 
Johannes Runge, Lehrer und 1. Vorsitzender des Braun- 
schweiger F.-C. „Eintracht". Preis 60 Pfg.

Der Gehsport. Training, Technik und Taktik des Schnell-, 
Gepack- und Dauergehens, bearbeitet von Heinrich Otto 
unter Mitwirkung von Hermann Muller, Emerich Rath und 
George H. Allen. Preis 60 Pfg.

Die deutschen Wurfiibungen vonWilly Dórr. Preis 60 Pfg.

Athletik-Jahrbuch 1909 und 1910. Herausgegeben von der 
Deutschen Sport-Behórde fur Athletik. Mit vielen hoch- 
aktuellen Abbildungen. Erscheint jahrlich im Friihjahr. 
Preis elegant kartoniert M. 1.-—.

Satzungen,Wettkampf-Bestimmungen,Geschaftsordnung 
und Rekord-Liste der Deutschen Sport-Behórde fiir Athletik. 
Preis 30 Pfg.

FuBball:
Der FuBballsport von Paul Faber. Mitglied des B. Th. 

und F. C. Britannia 92, E. V., unter Mitwirkung bekannter 
FuBballspieler. Mit vielen Abbildungen nach photographischen 
Originalaufnahmen und effektvollem bunten Umschlag. 
Preis: Broschiert M. 1.50, in Halbleinen gebunden M. 2.—.

FuBball ohne Aufnehmen des Balles (Assoziation-FuBball) 
von Johannes Scharfe. Preis 60 Pfg.

FuBball-Jahrbuch 1909. Herausgegeben vom Deutschen FuB- 
ball-Bund mit vielen hochaktuellen Abbildungen. Preis 
elegant kartoniert M. 1.—.

Die einzelnen Bandę werden ohne Ansehen der erheblichen 
Kosten standig durch neue Auflagen erganzt und verbessert, 

so daB sie fortwahrend auf der Hóhe der Zeit stehen.

Vorgenannte Biicher sind durch jede Buchhandlung oder direkt 
vom Sportverlag Grethlein&Cp.,Eeipzig, Berlin, Frankfurt a. M., 

, 'Paris, zu bczieheji.



6portltc()er
Otat^eber

(Sportmkig ®retl;lein & ®o.z 
Ceipsig, 

Salomonftrage 20.



acfjftetjenb nerjeicpnete, oornepm auS- 

geftattete unb reid) illuftrierte OBerte 

cmpfetjlen wir befonberer 23eadj»

tung. ©iefelben bilben furjgefa^te unb iiber- 

fitf>tlict>e ^otnpenbien ber $peorie unb ^Jtartó 

beś Sports, wie fttf) biefer nad) betn neueften 

Stanbe prafentiert unb finb juoerlaffige 9?at- 

geber fiir ben Slnfanger unb prattifdje 9ład>- 

fd)lagewerte fiir ben nerfierten Sportsmann. 

5iir bie Oebiegenpeit beS SnfialtS biirgen bie 

Siamen ber auf ben betreffenben ©ebieten ais 

Slutoritaten anertannten OSerfaffer.

®ie einzelnen Q3dnbe werben fortgefeęf, opne 

9?itdfid)t auf bie ganft betracptlicpen ftoften, 

burd) neue Oluflagen ergdnjt unb oerbeffert, 

fo baf; fte ftetS auf ber Sbpe ber 3eit ftepen. 

OlUen Sporttreibenben fei bat)er bie 2ln» 

fcpaffung ber „'Sibliotpet fiir Sport unb Spiel" 

angelegentlidjft enipfoplen.

Sebe 23ud)t)anblung legt bereitwiUigft bie 

Q3anbe jur Sinficptnapme nor. QBo tein 23ud)- 

panbler ficb> befinbet, wenbe man ft<±> birett an 

ben Sportoerlag ©retplein & So., fieipjig, 

ber aud) bereitwiUigft iiber alle, ben Sport 

betreffenben fjragen OluStunft erteilt.



93iblwtf)et fiir Sport unb Spici
pjtetten unb ffałjren |

©ant> i. Ter Oteitfport pon 0. pon San b en, Oberftleut- 

nant a. ©. 3n>eite oermefcrte unb oerbefferte Sluflage. 9Rit 
tunftlerif$er Umfd)lagjeid)nung unb pieleń 2lbbilbungen pon 9ti<$. 
Sdftoenbetf, 92tajor a. ®. ^Jreis: 93rofdńert 92U. 4.—, in £ein- 
tpanb gebunben 92lt. 5.—.
„SRititar ■ eifetaturjciiung" (®eibtatt jum Klilitat-SZIoćbenblatt): ®s ift bet 

re<t>te Son gettoffen, bąbel ift bie Slbbanblung burcbaus grunblicb- 3<b wufete nig>t, 
was man bem angebenben jungen Sportsmann ®ef[etes in bie ffanb geben follte. 

©anb v. ©elanberetten (Rriegs-, gagb- unb ©auerreiten)
pon 0. pon0anben, Oberftleutnant a. S>. gtpeite Sluflage mit 
mebrfarbigem Umfdjlag. <prei&: Srofcfńert 9K!. 4.—, in £ein- 
tpanb gebunben 9Rf. 5.—, in §albleber gebunben 9Rt. 6.—. 
„9iorbbeittf<$e HHgemeine geitnng": Mbet au<b Jebem ®ferbebefiger unb gagb- 

teiter ift bas ®ucb angelegentlicb ju empfeblen, ba es uns oom Stall bis jum ®e- 
lanbeteiten mit fi<j>etet ©anb fflbtt, unb jablteigte ®eifpicie aus bet ®taris bes ®et- 
faffets jut gilufttatlon feinec feffelnben unb belefnenben ®ettacf>tungen nig>t feblen. 

25anb XXII. totye gjferb pon 0. pon0anben. groelte
Sluflage mit effettpollem llmfddag unb pieleń Slbbilbungen pon 
22lajor a. ®. ?tid). 04>oenbe<f. Spreis: Q5rofcf>iert 92lf. 3.—, in 

Seinroanb gebunben 9RI. 3.80, in galbleber gebunben 9Rt. 4.50. 
„Seutfrtje SSatte": ®s ift eine gebiegene tflcbtlge Sttbeit, bie oot uns liegt unb 

bie namentlicb bem Jungen Raoalletie- unb SlttlUerie-Offljiet eine wirtfame giife 
feln tann unb witb.

®anb XXXIX. fieiftungen uon JRetter unb ipferb 
unb 93orbereitung ju foldjen pon Sottlieb Sraf pon Sjaefeler, 
Seneralfelbmarfd>all unb 2lrel ^reifcerr pon 9Śalija|>n, 
Seneralmajor. 92lit 10 2lbbilbungen unb einer f?arten[tijje. %!reis: 
Srofcbiert 9211. 2.—, elegant gebunben 921!. 2.80.
„Jtriegiftcrtm. 3eitf<fcrift“, IBerlin: Jut ben Rrieg ftnb bie Seiftungen oon 

Keiter unb ®ferb oon bh<t>ftet ®ebeutung, unb es ift bie ®fti<bt bet Offijlete ailet 
SBaffen, flcb auf folifte Seiftungen ootjubeteiten, woju ble Heine Scfitift bet belben 
betannten ®eitergenetale eine ootttefflicbe Oilfe bietet.
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SSanb XXI. DetDameit«9leitfpOrt Pon9li$.0$oenbe<L

Slajor a. ©. ©rirte Suflage. Sllt pieleń Sbbilbungen unb bunter 
©edeljeicfmung. spreis: Srof^iert 9211. 4.—, in fieinwanb ge- 
bunben SIL 5.—.
„eport-SBelt": ®et but<$ felne t>lelfa<$en 0<$tiften llbet ben ®ebtau<$ bes 

ajfetbes untet bem eattel unb im Sefcbitt in ben roeiteften Rteifen bet ®fetbe- 
fteunbe belannte Stame bes Cetfaffew bfltfte bem potllegenben ®u<$e eon ootn- 
betein ein Slellef oetleiben, gani abgefeben non bem oom ®etfaffet fe!bft gejei<$neten, 
teiejen unb toettoolien gilufttationaftbmud.
gjanb vm. Det JRettnfport pon Srid) 25auer, §auptmann 

a. ®. Slit 32Sbb. unb tunftl. mefirfarb. llmfddag. ^Jreis: 93rofd>. 

SIL 7.—, in Seintoanb geb. SIL 8.—, in SJalbleber geb. SIL 9.—. 
,,®eut|<be« Cffilietblatt": ®et tn Spottlteifen tflbmllcbft belannte gauptmann 

a. ®. ®auet bat ein ®u<b ■ „®et Kennfpott" etfcfceinen laf(en, bas allen inteteffleiten
Rteifen auf bas roatmite empfoblen werben iann.
„Die Rennwette" von Hermann Pfaender....................................... slene Seite 25.
„Das neue Totalisatorgesetz" von Hermann Pfaender ... „ „ 25.

25anb XXIII. Der $inberitisfport pon #reb Scfcmibt- 
93enecfe. gtoeite Suflage. Slit jaf)lreid)en Sbbilbungen nacb 
pbotogtapi). Stoment-Sufnaf)men unb mefirfarbigem ©ectelbilb 
nebft einem Snljange enttjnitenb: 34‘piane tpidftiger Sennbabnen, 
tpie fie tein anberes Sefirbutf) entfjalt. '■Preis: Śtof(f)iert SIL 6.—, 
in Seintpanb gebunben Sit. 7.—, in §albleber gebunben SIL 8.—. 
„SliinĄener ailgemeine 8eittm«": Sin lef>ttet<t>es, ein untetfialtenbes, ein 

treiten Rteifen ftcfcer tołlltommenes Q5u<$. Sefcrreicfc, toeil es In einer pon
Rapiteln Ober ben Urfprung unb błe Snłtoidlung bee ^inbernisfportes, Cteepler, 
SMnbernterennen, ben (Einflufc ber ameritanifcfcen SReitmetfcobe, Ober Sotfeis uf to. 
in iełcbter, fafelkber SBeife bemertenetocrte Sluffcfclflffe gibt unb babei au<$ bie fo- 
genannte Snłdnberfrage, bie ®ę>renpretfe u. a. ftreift.
34 Piane widitiger Rennbahnen...........................................................siehe Seite 25.

®anb XXXII. Det Xrabet*6pOtt  pon£|>eobor$fcf>oepe, 
Sjanbitapper fiir bie Srabrennen in ©eutfdjlanb. Sr. §of>eit 
§erjog <Srnft Sflntfjer pon Sd)lesn>ig-§olftein getoibmet Slit 
pieleń Sbbilbungen nacp pf)otograpfcif4>en Sufnabmen nebft 
geićfmungen unb farbigem ©ecfelbilb pon Kunftmaler S. Rnauet. 
Preis: S3rofd>tert Sit. 3.—, in Seintoanb gebunben Sit. 4.—. 
„®a9 Rleitte gournal": ®ie ®etiagsfitma bat fkf> but<p bie getausgabe bes 

potllegenben 93etles, weigtee ein ®lleb in bet Śteibe biefee ®ibliotbef bllbet. ein 
gtofjes ®etblenft enootben, nld;t jum minbeften babuttb, bafj fie gettn Sfcfcoepe, 
bet wie faum ein anbetet mit bet $tabetfa<f>e in ®eutfcblanb feit ibten Sinfdngen 
aettpacbfen ift, mit bet Sllbfaffung bes SBetles bcttaute.

©anb xxvii. Die i|3arforces3agb auf $afen pon^rei- 
|>err S. pon Sfebetf. Sr. t?gl. §o^eit bem Srof^erjog 
^riebricf) Jranj IV. pon Sledlenburg-S^joerin geroibmet. Slit 
pieleń roertpollen Sbbilbungen nad; pbotograpfńfdjen Sloment- 
Sufnafcmen unb fjocfjelegantem tunftlerifcfjen llmfcfHag. 'Preis: 
Srofcpiert Sit. 5.—, in Seintpanb gebunben SIL 6.—. 
„eport-łSett' : Sius blefet ®etelnlgung Ift ein SBetf entftanben, fo Infttuftto 

unb antegenb, fo tleb< sroStbig unb ftiftb, tpie es bem gteunb bet Sleitetei niept 
oft geboten tnltb.
23anb XI. ^OlO pon S). gafperg jun. Segrflnber ber fflmt- 

lict>en polotlubs in ©eutfdilanb. ©as einjige ausffl^rlicfie, beutf<$e
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£e{>rbu($ flbet ben spolofport 311 'ipferbe. 2Rit nielen Stbbilbungen 
unb geidmungen, teiltueife aus bem Sritif<$en Slufeum ju Sonbon, 
unb effeftcollem bunten Hmfcblag. groeite, uetmebrte unb t>et- 
befferte Slufiage. Srofrf). 9Kt. 8.—, in £tub. geb. SRf. 9.—.
.,*entf<t)er  ©a» neue Sebtbucb abet, aue bem bauptfa<$H<b au«b etn

Rapltd Obet We 2tuemabl bel ®onpts beroonubebcn Ift, wttb jebet etnf«l<t> bem 
bulblgenbe Bpoctemann ft<$ nu eiflen motben mdffen.

Sanb XVI. $et ga^rfport t>on 9Bil!>elm Slfrlers, §aupt- 

mann a. ©., SKitglieb bes ©eutfdjen Spottuereins. 9Rit 41 9lb- 
bilbungen unb fflnftlerif<i>et ©erfeljeidjnung. “preis: Stoftfciert 
9Kt. 4.50, in fieintoanb gebunben 9K£. 5 50, in flalbleber ae- 
bunben Ślt. 6.—.
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Se. ©utcijlaudjt 'prinj Stribett eon Slnbalt, bet ftflbete spcdfibent bes ®eutf<f>en 
Spottoeteins, bem basSBuĄ gerolbmet Ift, fcbtlcb an benSJetfaffet: . So tounfcbe
t<b benn 3btem ootttefflicben SBette toeltefte Serbteitung. 34> babę es f<bon oiet 
empfofclen unb toetbe bies aucf> roeiter tun."
„Hinter den Kullssen", Sportplauderelen von J. Wilmans . . siehe Seite 25. 
„Bunte Bilder vom griinen Basen", Rennsportgeschichten von

Aberdeen................................................................................... „ „ 28.
„Neue Geschiditen von der Rennbahn" von Aberdeen .... „ „ 28.
„Deutsche Sportzeitung Sankt Georg"................................. „ „ 31.
„Der rotę Champion", Turfroman von Marie-Madeleine . . „ „ 29.
„Die letzte Hiirde", Sportskizzen von Marie-Madeleine und

Paul Gtinther.................................................................................. „ „ 29.
„Aus dem Sattel geplaudert", Erzdhlangen und Sklzzen von

["Freiherr von Óppeln-Bronikowski........................................... „ „ 30.

3agt> 15)unt>efport / ftifcfjer et / (Srfjiefifporf
Sanb IV. 2)tC 3*̂ 9^  Don SBilfceltn 2lt>Iers, §auptmann a.®. 

9Kit 39 2ibbilbungen pon €rnft Otto. %5rets: Śrofdjiett 9Kt. 4.50, 

in Seintpanb gebunben 9Rt. 5.50, in §albieber gebunben 9Rt. 6.—. 

„Sport im »«»": ©lefes auf bem ffloben etnfiet unb roeibgetetfitet 3agb- 
auffaffung entftanbene, flott gefdjttebene 95u<f> entfpti41 butcfjaus ben Slnfotbetungen, 
roel<$e jebet ŚJeibmann berecptigt ift, an ein fotdpcs ŚBett ju ftellen. ©as eble 23eib- 
toert, ble £uft unfetet Slltootbetn, ift piet fatpgemafe unb pBcpft feffelnb bepanbcit, 
(o bafj gaget role fiaien eine genufeoolle £ettflre butan paben roerben.
Ludw. v. Wildungen’s Jtigerlieder.......................................................siehe Seite 29.
„Aus meiner Jagdtasche", Jagdskizzen von Eberhard Freiherr 

von Wechmar......................................................................................
.Jdgerstreik", Roman von Arthur Adileitner............................
„Aus meinem Jligerleben", Erzdhlungen u. Sklzzen von Anton 

Freiherr von Perfall" . .................
„Der Jbger", Jagderzlihlungen und Skizzen von Anton Frei

herr von Perfall ...... 30.

Sanb XXIV. 2>Ct $UnbefpOttf Sanb 1: Sef4>i4>te, 8u4>t, 

©reffut, Sluoftellungstoefen ufto. non (Srnii gigner, Oberleutnant 
a. ©. 9Kit jablreidien facbgemaftcn gduftrationen nad? Original- 
jeirfinungen unb effettoollem bunten Umfcf>lag.j gjreis: Srofdńert 
Sit. 4.—, in Seintoanb gebunben Sit. 5.—.

Sanb XXV. ©Ct ^UnbefpOtt, Sb. 2: Oie Saffen ber^unbe 

pon Smil gigner, Oberleutnant a. O. Slit jajilreidfen fadjge- 
mafjen gituftrationen" na<b pbotograpbifdjen Slufnabmen unb 
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tfinftlerif# gejei<$netem Untf4>lage. ąkeis: Stofcfciert 9Rf. 5.—, 
in £eintvanb gebunben 9211. 6.—.
hamburger Jtorrefponbent": So f<tlie&t fl<6 t>e« jroelte ®anb oon glgnere 

„gunbefport " bem erfien toflrblg an, unb ba bas 53erl au*  aufeetlig bObf<p aus- 
geftattet Ift, [o bOrfte ee bem Śunbefteunb ale eine rollltommene ®abe auf bem 
S3etbna<$tetlf<t> etf<$efnen.

____ -j— —
®anb XXVIII. Der Ulngdfport pon®uftapg:eliner. 92lit 

pieleń f<t<$gem3fjen 9lbbilbungen na<$ p^otograp(>if<$en Slufna^men 
H unb tflnftlerifcf) gejei4>netemlhnf<t>lage. 'preis: Śrofcfciert 9221.4.50, 

in fietnroanb gebunben 9211. 5.50.
„Wlftemelne Cport<8eiti>ng": ©er geblegene gnbatt bee SJuĄes In felner bu«b< 

SpuWren ©arftellung, bie treffli<f>e Jlrf ber tbeoretffcpen 93orfabrung ber oom 
er ale altem ^Jrattlta mit Gćrjolg angemenbeten ^angmetfcoben, bie prflcbtige 
tung mit bem t>riginellen, ecfct fporHlAen UmfcfclagbUb, unb nł±t tuiekt bee 

perbdltntsma&lg billige ^3reh bee ^ucbea, beffen Slnfcbaffung baburcfc jebem 0port- 
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flfcper ermbgii$t Ift, fteilen bas 33ert aber ble meiften In ©eutf<ptanb unb ófterreiij 
bieber erfipienenen Sirbeiten ber gleicben Strt.
„Der praktische Angler" von Gustav Fellner ........ siehe Seite 21.

®anb XLH. pon Konrab Silero. ®ro-
;4»iett Sit. 4.—, gebunben SIL 5.—

„Das Bogenschiejien" von F. Mylius............................................... siehe Seite 21.

ftufjbaU / 9?afenfport / / Burnett / ^ecfjten
25anb II. fi(tWtlsZcntti$ pon gteifcerr Sob. pon Ji$arb, 

2. ®ijeprafibent bes ©eutfcfien £aron-Sennie-93unbeo. ©ritte, 
oollftanbig umgearbeitete, permef>rte unb perbefferte Suflage. 
Slit mefcrfarbigem tflnftlerifcfien tlmfcfilag. spreie: Srofdjiert 
Sit. 3.—, in Seintoanb gebunben SIL 3.80.
„Srantfurter geitnng": ©as 2Bert<pen Informiert Im atigemelnen unb im ein- 

jelnen ble łn bie tletnften ©etaile aber aliee, roas bem £an>n-£ennie-0pieier ju 
toiffen not tut
„Unser Tennis" von Freiherr Rob. -von Fichard........................... siehe Seite 21.

®anb ix. ©olf, Rrottet, ®otvls, Rrictet pon Kurt pon 
Sberbacf). Slit 41 Sbbilbungen. %5rcis: 25rofcf>iert Sit. 4.50, in 
•Seintpanb gebunben Sit. 5.50, in SJalbleber gebunben Sit. 6.—. 
„$rager Zagebiatt": geute, tno bas ®erftanbnle far bie SBI<btigtelt ber ®e- 

wegungefpiete im grelen in bejug auf bie fteranblibung einer trflfttgen, gefunben 
3ugenb tiar ertannt toirb, ift bas oorliegenbe ®u<p ale ein turj gefa&ter, tei<$t oer- 
ftinbii<ber Statgeber lebbaft ju begrfifjen.

sanb xn. #otfet), ©isljorfet), Curling, Sall»©oa! 
pon Kurt pon Sberbacf). Slit26Sbbilbungen. ępreia: ®rof4>iert 
Sit. 2.80, in Seintpanb geb. Sit. 3.50, in §albleber geb. Sił. 4.20. 
„$rager Zagebiatt": ©tefer ®anb befprtcbt juna<p(t bae „godepfpiel ju £anbe", 

toeicbes trog ber turjen gett feinee Seftepens in ©eutfcblanb f<pon iebpaften Sln- 
ttang unb oerbattnlemagig tneite Serbreitung gefunben bat. ©amit ber gntereffent, 
melóber ben ©odepfport in fefnem ganjen ltmfange tennen lernen toill, nlcpt ge- 
jtoungen Ift, ft<b nocb ein jtoeitee ®u<p ju t>erf<paffen, ift au<b „Siebodep" einer 
eingebenben ®efpre<bung getottrblgt. 3n „gurling", bem uratten Jiatlonaifpiel ber 
3ren, toirb mantper £efer trąb feinee frembartigen Stamene einen alten SJetannten 
toleberfinben, toaprenb bae jum ecplub bes ®anbee ertoabnte „®ail-®oal" in 
C>eutf<Ólanb toobl Oberbaupt no<b unbetannt ift
„Die Regeln des Eishockey-Spiels"...................................................siehe Seite 24.

©anb xiii. fia GroH^i Safeball, ^amen«SafebaII, 
JRouttbers, Rai fet bali pon Kurt pon €berba<$. Slit 
29 Sbbilbungen. %5reis: Srofdjiert Sit. 2.80, in fieintoanb ge
bunben Sit. 3.50, in §albleber gebunben Sit. 4.20.
„Sport im 6iib": ©ie ©arftellung oermelbet ee, fltp In fpiettecbntf<pe Slnjel- 

beiten ju oetileten. Zrobbem ift fie elngebenb genug, um jebem £aien ein bur<$aue 
anf<pauit<bee ®iib bee betreffenben Splelee ju geben. ®eiben ©dnben finb bObfcbe, 
inftrutttoe gelcbnungen beigefOgt.

®anb xxvi. £ei<f)tatl)leti! pon Kurt sPoerrp, Sf>ef- 
rebatteur non „Sport tm 23ilb". gtoeite, oermebrte unb per- 
befjerte Suflage. Slit pieleń Sbbilbungen nad) pbotograpf>ifćf>en 
Sufnabmen unb f>ocf)elegantem, mefnfarbigem Umfcfjlag. '■preio: 
®rof4>iert Sit. 1.50, in teintoanb geb. Sit. 2.—.
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■AetrtHe Warte': «e Ift mu jujtrttnfcjen. bafj ein folijee ®ucf> In ten roeiteften 
Rtełfen Slngang flnbe, bamit bet gute 0ame, ben e*  auefteeuen will, au<$ bel benen 
jut gtucbt teife, bie, wie leibee no<$ f» t>lete untee un«, ben fflr eine gebelbticbe 
entwldtung bee Rbtpets unerla&ll<$en Seibesflbungen abt>ofb flnb.

„Leichtathletik" (Laufen und Sprlngen) von Johannes Runge siehe Seite 21.
„Der Gehsport" von Heinrich Otto, Hermann Muller, Emertch 

Rath und George H. Allen........................................................... „ „ 22.
„Die deutschen Wurfiibungen" von Willy DSrr.......................... „ „ 22.
„Athletik-Jahrbuch" herausgegeben von der Deutschen Sport- 

Behbrde fiir Athletik...................................................................... „ „ 23.
„Satzungen, Wettkampf-Bestimmungen, Geschdftsordnung

u. Rekordliste der Deutschen Sport-Behórde fiir Athletik7' „ „ 24.
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sanb xxxi. ©er Slingtampf pon Dr. jur. Seorg 8at>ig. 
9Kit einem Sortoorł pon %5rofeffor KeinJjolb Segas unb 151 9lb- 

f bilbungen na<$ pi>otograpt)ifrf>enÓriginalaufnat)men nebft elegantem 

bunten Umfdjlag. Stoeite, permebrte unb perbefferte Sluflage. 
Preis: Srofcfiiert 9Kt. 3.20, in §albleinen gebunben 9111. 3.80. 
„!teutf<be Kartę": S)en Dr. gabig fcat uns mit bem oorllegenben SBerte bas 

befte 9Ungerbu$ gegeben, bas Je Ober ben gtte$i[<$-rbmifc$en Stingtampf gef^rieben
taotben Ift
Der grieMsdi-rBmisdie Ringkampf.
16 verschiedene Ringkampf-Postkarten...............................................siehe Seite 24.
„Schwerathletik" (Gewiditheben u. Stemmeri) v. Jacob Dirscherl „ „ 22.
Sdiwerathletik-fahrbudi...................................................................... „ „ 24.
Satzungen, Wettstreit-Ordnung und Wertungs-Reglement des

Deutsdien Athleten-Verbandes ............................................... „ „ 24.
„Athletik", III. Wochenschrift fiir Sport und KOrperpflege . „ „ 32
„Der Weg zur Kraft" von George Hackensdimidt ......., „27.

Sanb XXXIV. SBottn pon ®r. 91. fiuerffen. 9Rit pieleń 9lb- 

bilbungen na<t> Originaljeicfmungen unb ef f ettpoller S>edeljei4mung. 
Preis: Srof<$iert 9Rt. 2.20, in fjalbleinen gebunben 9111. 2.80. 
„Boffifdfe Seitmtfl": ®s Ift bas eefle taugll<$e 2Bee( Ober bte _eble Runft ber 

Selbjtoefcr", unb bet Sferfaffee bebanbelt in tnapper ijortn unb bocf> ausfflfirli<f> 
®ef<3>lcpte, S3efen unb ©ebeutung bes ©ojertampfes unb atles, tpas flcf> auf feine
Crlernung unb StusObung bejie^t.
„Boxen" von Joe Edwards......................................................................siehe Seite 21.
„Jiu-fitsu" von Edmond Vary........................................................... „ „ 21.
„Die Kunst der Selbstwehr" von Edmond Vary........................ „ „ 21.

Sanb XIV. ©et Ilirnfport pon 2ljel oon 2lltenftein. 

Stpeite 2luflage. 9Rit 51 9lbbilbungen pon Rarl Spilling unb 
me^rfarbigem Umfdjlag. preis: Srofcfciert 9Ht. 2.—, in £ein- 
tpanb gebunben 9Iit. 2.80, in §albleber gebunben 9111. 3.50.
„Si^bneberger Sage6latt": ®as Suc$ roltb fl<$ei jur ^btbetung bes beutf^en 

Sutnens ais ein JSIttel tur lbrpertl<$en unb fłttti$en Rrafttgung bettragen unb 
(el blermli Jebermann empfoblen.

Sanb XV. ©er 8fe<^tfport pon 9ans Rufami. 9Kit pieleń 

2lbbilbungen unb effeftooller bunter Ilmfc^lagjeidbnung. preis: 
Srofcfciert 9RJ. 3.—, in fieintpanb gebunben 9Ś!. 3.80.

®s feblt jtpar ni<$t an ©ubtitatlonen Ober biefen Staff, ble If>n eingebenb be- 
banbeln, leiber aber ju eingefienb, benn es ift nkbt Jebermanns Sa<#e, toenn er 
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ft<$ Ober elnenT®egenftanbTuntettl<$ten roili, ein ®ert oom llmfange bet ®ibel gu 
ftubieren. SJ3et abet in bet 0<buie elnee tflcbtlgen Slieiftete ift obet fcpon lange 
ein gedttetemann, bet roitb im „gecbtfpott" nl<$t oergebene na<b Sluftiatung Ober 
blefe obet iene ©eroegung obet einen fa<$te<bnif<$en Stuebtud fu<$en. Set Set*  
faffet b«t [icb bemflbt, ben etoff (o tutg unb faftllćp ale mbgikb in fotłfąbteitenbei 
Keibenfolge gu geben, role fle fi<b In bet Starte betauegebtlbet bat Sermteben 
bat et alle SBeltfcbroeifiglelten, ble nut oetrolrtt macben, ebenfo bie elienlangen 
Celtlonen mit ebenfoltben Rommanboe.

1

Sanb X. ®et Suftballfpott t>on spaul JJaber. Slitglieb bee

S. unb S. Sritannia 92, ®. 93., unter SKitoirtung be- 
tannter ^ufeballfpieler. 2Kit t>ie(en Slbbilbungen nacji pb ot ci
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grapbifcfcen Odginaiaufnabmen unb effettpollem bunten Umfdjlag. 
ąjret#: Srofcfciert 9RI. 1.50, in galbleinen gebunben 9Rt. 2.—. 
„Jłme •t»orttoo<$e“i 5fn bet eporaitrratur aab es bie jeht tein bem augen- 

bll<tll<pen etanbe bes beutftben gufobatlfports entfpte<benbes 93u<$. ©er Cetfaffet 
bee oortlegenben SBertes bat fl<$ bemflbt mbgll<bft tiar unb hel pen gtembwórtem 
bae SBefen bee 0ple(ee, |eine Criemung, Jlueftbung unb bae baju gebbtige ©tainlng 
aueeiuanberjufefeen, f° bafj ee febem petftUnbiig, feln tann.
„Fąflball" (ohne Aufnehmen des Balles) von Johannes Sdiarfe siehe Seite 22. 
„Fufiball-Jahrbudi'' herausgegeben vom Deutsdien Fufiball-

Bund...................................................................................................... „ „ 23.
„Die offiziellen FuJSballregeln" herausgegeben vom Deutsdien

Fufiball-Bund ...................... „ „ 24.

'SJafferfport / Gegeln / 9tui>ern / (Sdjtoitnmen |
Sanb VII. $er Segelfport pon 3., SB. unb 3=r. e<t>eibert. 

9Kit einem Seitrag, Silbern unb bunter ©edeljei$nung cen 
SBillp SłStuer. 8tx>eite, gdnjli<$ neu bearbeitete unb perme^rte 
Sluflage. %5rei»: Srofdjied Sit. 4.—, in Seintuanb gebunben 
9RL 5.—. Seine Raifeditfce unb l?6niglicfce §ofceit ber beutfc$>e 
fłronprinj t>at bie SBibmung bes SBertes fculbppllft entgegen- 
genommen.
„hamburger Jtorrefponbent": ffiie bee erąulehnbe ®au$ elnei ftlfrben See- 

brife, wie bae eintbnige unb bo<$ unpetge()ll<be 9tauf<ben bet SDogen wef>t es uns 
aus blefen 8eilen entgegen, bie felbft bet bes Segelns Untunblge mit ftets tpa<$fenbem 
gntereffe lefen tPitb. _-------* "" * " " ' * “~
ben Steuling unb Jungen i___
weife im Stbfcbnltt _gm ftanoe uu, su ,u,« ytunim,, __
naturwO<*flge  e<bUbetung but^aus telnen 2tbbru<$ tut 
„Segeln mit kleinen Fahrzeugen" von Dr. A. Dessauer . . . 
, Ahoil" Drel See-Erzdhlungen von Eva Ordfln von Baudlssin 
.Sport und Splele an Bord‘~ von Wilhelm von Trotha .... 
Zehn Segelsport-Postkarten von Wllly StOwer ........

;n relcbet jaite betgen fie Ctfabrungen unb Ratf4>Mge fCt 
Segler unb ftełgem fl<±> mantfcmal legat, tole betfplele- 

tanee auf ®ee“ ju faft bramatl[0er Ćebenblgteit, bet ble

siehe Seite 22

Sanb XVII. $et SRllbcrfport ppn 3., 9B.u.gr. Scfceibett. 

9Rit 46 2lbbilbungen. ‘prete: Srofcfiiert 92lt. 4.—, in Seinroanb 
gebunben 9211. 5.—, in §albleber gebunben 92lt. 5.50. 
„3łotbbenlf<be ClUgemeine geihmg": gteunbe bes 9tuberfperts werben beefcalb 

bas foeben etf<$icnene tBert rollltommen belfeen. Ole OorjOge, ble f<t>on bem pet 
turjem erfcbienenen „Segettport” berfelben Setfaffer jiu Smńfeblung geteicbitn, 
Jtnb au<b blefem ®u4< elgen. Ole ©arftellung Ift facplkb, emgebenb unb telcbt- 
fafelicb, oft erroeltert burcb anf$aulli$e 6<bUbetungen, mltuntet getoflejt but<b guten 
$>umot; au<$ ble Stbbilbungen finb gut Stlles in allem ein SuiJ, bem man In 
SBOtblgung feines SBertes roeite Zferbreltung ro0nf<$en tann.
„Rudern" (Skullen und Training) von B. von Gaza................... siehe Selie 21.

Sanb VI. Sdjwimmfport ppnSljrel ppn Slltenfteln. 
9Hit799lbbilbungenponKarlŚpilling. %5reie: Sroftfjierł 92lt. 4.50, 

in Seintpanb gebunben 9211. 5.50, in 0alblebet gebunben 9211. 6.—. 
„Berliner Zageblatt": ©et 0<$a>immfport batf ais bas etfte poilftgnblge unb 

abgefcbloffene SBetl aber bas tneite Sebtet bes S<$rolmmens bejeltbnet werben. 
<£r btent foroobl bem eelbftlemer role bem ScbOlet unb £ebrer unb gibt bem Heller 
einer Snftutt ffleifungen an bie Sanb, role et ben beben Bnforberungen feines eet- 
antrportungsrelgen %Jo[tene geteipt werben tann.
„Training des Sdiwimmers" von Emil Rausdi...............................siehe Seite 21.
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<3Binterfport / OUpintśmuś / Souriftif
©anb XIX. ®et SBtnterfpOtt non S-^Luiib^r. e^eibert. 

9ftit pieleń Slbbilbungen unb effeltooller ©edeljeic^nung. <jprei&: 
Stofćj). 9RI. 2.—, in Seintp. geb. ®lt. 2.80, in §albl. geb. 9Kt. 3.50.

„%eue $reufjifdie 8eiiung": 3n blefem ®ug>e paben bie ■poraiebenben Cee- 
faffer in ®emeln(ebaft mit anberen filebpabern bet tolnierllćpen Słewegungen Im 
$reien eine poputflre Slnteltung |u >11 bcn Spielen gegeben, bie auf Sis unb Sepnee 
geuteben toerben. Cle Serfalfee paben fl<$ bemflpt, £uft unb Clebe jum Sport ju 
erweden unb flcp bapee In etfter £inte an bie Jinfingee geroenbet unb Ipnen bie 
e^bnbelten unb bie ®efepe ber Splete ttaegetegt.
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„Der Wintersport". Vom drztlichen Standpankt aus beleuditet 
von A. Nolda...........................................................

„Der Schisport" von Dr. Ernst Schottelius . . 
„Der Schlittensport" von Dr. E. Kehling .... 
„Kunstlaufen auf dem Eise" von Ulridi Salchow 
Die Regeln des Eishockeysplels ............................

21. 
22.
22.
24.y

®anb XVIII. Sllpiner Sport pon Rbnig. SRit Suct)- 

fcfcmud unb hunter ©erfeljeid)nung eon Otto 95auriebl. 'Preis: 
Q3rofcf>. 9Jlt. 2.80, in Seintp. geb. 911!. 3.50, in§albleber geb. 9211. 4.20. 
„tllpine Ruuftblfittet": Unb nun paben mit j>letjeinen „Stlptnen Spoti“,jin 

Seifterung butiproept, SŚegeiftetung etroectenb.
en fptbben Stoff.

„Empor", Georg Winklers Tagebuch....................
„Alpinismus" von Josef Ittlinger............................
„Firnenrausdi", Roman von Paul Grabeln . .
,,Wandern und Jugendwandern" von Erich Falk

getabeju einjlges, buttp unb bur<p eigenattlgee 2eptbucp etften 9Janges, oon Se- 
gelfterung burdpmept, Segeiffetung etroetfenb. SBunberbat melftett au<p ę>ier Rbnlg 

siehe Seite 25.
>r
>>
»

H
»>

21.
29.
22.

<jRabfatyr«, 2lutonu>bil« unb 9?ollfd)ul)fport
95anb XXIX. ©et SRabrenn|pOrt, 25anb 1: Stefcerrennen 

oon Sfcabbdus 91 obi, ®Jeltmeifterf<#aftsfaf)rer. 9Rit oielen 
Slbbilbungen nad) pęotograpf)ifd)en OTomentanfnabmen unb funft- 
lerifdjer §>ecfeljei$nung. Spreis: Srofcfnert 3Rt. 1.80, in £ein- 
tpanb gebunben 9121. 2.20.
„Seipjiget Zagebiatt": Kobl pat babei gejeigt, bafs e> nlept aliein ein erfotg- 

teicpet Nennfaptet unb einei unfetet beften Stepet, fonbetn au<b ein geroanbtet 
e<ptiftftelle« unb ein fept beacptensroettet 9tatgebei ift.
„Training des Stehers" von Thadd. Robi .......... siehe Seite 22. 

®anb XXX, ©er Kabrenitfport, ®anb 2: gfliegerrennen 
oon SBillp 2lrenb, 9Beltmeifterfcf)aftsfat)rer. 9Rit bieleń 2lb- 
bilbungen nad) pi)otograpl)ifcfien SKomentaufnaljmcn unb effett- 
ooller bunter ®e<feljeid)nung. 'jpreis: ®rofcf)iert 9Rt. 1.80, in 
ffalbleinen gebunben 9211. 2.20.
„Jrantfurter 91a<pri<pten": ©as ®u<p Sitenbs, bas in feffelnbet SBelfe bie St- 

lebniffe eines an Stfoigen tefipen Senniattiete ftpilbetf unb au<b iiber bas Ztalning 
bes Siiegets unb aliee, mas (eine Mennfabrerptaeia angebt, in untcrpaltenbet, un- 
getroungenet EJelfe plaubett, roirb oon febem gteunbe bes Rabfaptfpotts mit leb- 
paftent gnteteffe geiefen metben.
„Training des Fliegers" von Willy Arend....................................... siehe Seite 22.

®anb XXXVII. ©OS SOttlfflljreit. Sine Slnleitung jutn 
9iabfa()ren im Saale. 93on 9Bilf>elm Scf)tnibt. 2lbfd?nitt I: 
Slllgemeines. 9lbf<f>nitt II: 9leigenfaf)ren. 9lbfd)nitt III: Slabball- 
unb Kabpolofpiele. 921 i t 308 Slbbilbungen, 6 Keigenbeifpielen 
unb 1 92luftcr fiir bas 2luffd>reiben ber Spielergebniffe. SlmtHcpes 
fieĘirbud) bes Ocutjdjen ŚJabfafjrerbunbes (€. 93.) groeite, ooll
ftanbig burdjgefefjene, perbefferte unb permeljrte Śluflage. ^Jreis: 
Q5rofcf)iert 9211. 3.—, gebunben 9111. 3.80.
„WUgemeine eportieitung", SBien: Siatp ben Slnleltungen bes etfaptenen 

Zitattllers buttpgefUptt rnlrb bas Saalfapten ju elnet antegenben ubung unb bas 
©u<p Ift babet jebem Rabfaptoeteln anjuempfeplen, bet an fcpbnen Scpauflbungen 
©efallen flnbet unb [etn programm buttp blefe betelcpetn roili.
„Tourenfahren des Radlers" von Fr. Willy Frerk jun...................siehe Seite 22.
„Der Rollschuhsport" von Otto LUders........................................ „ „ 22.
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«anb XX. ®er 21utomofcil»sport non SRay 9?. Stalin, 
8lpitgngenieur in (Iparlottenburg. Śeełbigter Sacpoetftanbiger fiir 

Automobile fur bie Sericpte bes 
Sanbgericptsbejirt Serlin II, poli- 
jeilicfier óaepoerftanbiger fór bie 
ępolijei-ęprafibien SJerlin unb (Spar- 
lottenburg unb fiir bie Kegierungs- 
bejirte '■potsbam u. Jrantfurt a. O.
ORit 111 Abbilbungen. ^Preis: 
Srofcplert 9Rt. 5.—i in Seintpanb 
gebunben 9Rt. 6.—, in 4)albleber 
gebunben 9Rt. 7.4—.
„lentfdieS effUierWatt": S3e» Hep Obe> 

ben Slutomobtllsmue unterticften will, obne 
erft fdrntllcpe in ten legten jebn 3abten er- 
ftbienenen in- u. ausianbifrben garbJeltfrbriften 
bur<b,uarbeiten, bet lefe bies 95u<b- 
„FUrst Borghese und seine Automobilfahrt 

Peking—Paris iń60 Tagen siehe Seite 21.

gillarbfpiel / Wft / Regelfport | 

sanb in. Sillarb^Spiel 
pon g-ranj Rubel, $)auptmann 
a. ®. 9Rit 103 Abbilbungen pom 
SJerfaffer. 2. Auflage. Spreis: 
Srofcp. 9Rt. 1.80, in fieinroanb 
geb. 9RŁ 2.50.
„2eit>j!ger Keuefte biatbrirtjten": S3le 

ciele £eute fpielen SBUtarb unb wie wenlge 
fommen iiber bie Slnfangsgriinbe binaus? 
®em abjubeifen ift blefes®ucb befUmmt, beffen 
©tubiurn jebrtt ju einem gewi[[en Hbnnen 
fflbren roltb. ®tfł bie Ibeorie beberrfcben, 
bann jut welterf<brelteni

' Śanb XXXVI.

$anbbud) ber 93illarb»
fpieltunft unter 9Rltn>irtung
pon §ugo Rertau unb anberen
Aieiftern bes Sillarbfpiels peraus- 
gegeben pon ©. Rertau. 9Rit 
169 Abbilbungen muftergilltiger 
(Stófje bjtp. Originaljeicpnungen 
pon Rertau, Ollgner, Sloectl, gielta 
(©eutfcplanb), Aiofjlacper (Ofterr.), 
Sdjaefer (Amerita), Oioberts (Sng- 
lanb) unb japlreicpen anberen in- 
u. auslanbifcpen ©rperten. ‘preis: 
SBrofcfjiert 9Rt. 4.—, in Seintoanb 
gebunben TRt. 5.—.
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‘Sibliotbet fiir (

®njig baffefjenbe Gammlung oon £et 
gegenwarftg 42 'Bdnbe; etńe weitere

Sobflriptioneprcies: «
®ie ‘Sanbe werben c
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sport unb Spiel

■biidjern aller Sśportgebiete. Umfafjt 
atjaljl beftnbet fttf) in OSorberettung.

e fomptett brofćt>terf anffatt 9J?t. 150.90 . . 9321. 135.— 
e tompleff gebunben anffatt 186.20 . . 9Jłf. 170.— 
i) etnjeln abgegeben!
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„8.8- <tm Mittnfl": llntei JJUtwltlung oon gugo Rettau unb anbeten ?Sel[tern 
pat [ein dltetet SStubet ®ottftieb biec ein 5Bu<p jufammengeftellt, bae in erftet Silnie 
ale Slacptcplagetoetl fiit alle gnteteftenten bes Stllatbfpiels bienen foli. ©et ®anb 
bietet abet mit [einen ausfaptliipen Rapiteln abet ble (Snttoidlung bes SBlIlarbfptels, 
bas SBefen bet Ratambolage, bet fteien unb bet (Eabtepattie, Ob et (patattetiftifcpe 
©tbfce oetftpiebenet SRelftet eine tecpt elngepenbe unb ptalti|(pe ©tubie abet bas 
©piel Oberpaupt.
23anb XXXV. MegelfpOtt. herausgegeben im Sluftrage 

bes f>eutf<$en Keglerbunbes pon 98 i Ib e Im Peble, Setretdr 
fiir bie preffe im ©eutjcben Keglerbunb unb im Ćerbanb Ser- 

liner f?egeltubs, @. 93. 9Rit jablreicben Slbbilbungen unb bunter 
llmf4>lagjei<bnung. %5reis: Srojcbiert Sit 2.—, in SJalbleinen 
gebunben SOU. 2.50.
©et SJorflpenbe bes ©eutfipen Regletbunbee, gett Osmat Ipomas-Cteeben, 

[<ptelbt In bet „Oeutfcpen Regletjeltung": ©ie Snitgllebei bes geftpaftefaptenben 
SDotftanbes bee ©eutfcpen Regletbunbes in ©tesben, (otoie oerfcpleoene anbete 
genen paben bas ®u<p oot ®htlle(etung an ben 93etlag gelefen unb eingepenb 
geptflft unb toaten [dmtllcp Obettafćpt oon bem Obetaue teitpen unb inteteffanten 
gnpalt bes SBetles.

®anb xxxin. fietyr&ud) bes Sribge oon Dr. ki#. 
SRflnaer. Preis: SSrofcptert 9RI. 3.—, in Sieintoanb gebunben 
9JU. 3.80.
,,9leue Jteie iftreffe": SBan muft anetlennen, bafj es bem 93et(affet gelungen 

ift, etn potjaglicpes £eptbu<p ju [(paffen.
Wahrheit Ober Monte-Carlo" von Erldi K6nlg........................siehe Seite 25.

„Salta, das neue Brettsptel" von Prof. Schubert........................ 25.

^^otograpljie-Sport
Sanb XXXVIII. 2>Ct ftamera«SpOtt oon profesor Dr.

Seorg Slarlanb f unb Jelijc Slaumann, Sebrer an ber 
t?6nigiicben Sitabemie fur grapi?ifd>e Kfinfte in Seipjig. 9Rit 
58 Sbbilbungen u. Safeln. Preis: Śtofd). 9RL 2.20, geb. 2RI. 2.80. 

„2te»bnct dnjeiget", ©tesben: ©as SBetlcpen gibt eine tetpt ftlfcb geftptiebene 
ptałtifcpe Mnleltung fat bie ąjpotogtapple. ©ie palt fi<p oon allem tolffenftpaftllcpen 
®alla[t ftei, ftellt au<p melftens nkpt allju oieletlei Sleicptoertlges jut tlustoapl, 
fonbetn glbt beftimmte Slatftpiage abet jtoedmafftge Setate, Kejepte unb Slrbeite- 
toeifen.
„Die Sportphotographle" von Fr. Willy Frerk jun.........................siehe Seite 21.
„Brleftaubenphotographie" (Brleftaubensport) von F. W. Oelze „ „ 22.

5jt?giene
®anb XL unb XLI. ^pgienC b«5 Sports unter 9Rit- 

toirlung oon 'prof. Dr. Sideł, prof. Dr. Soruttau, $ofrat Dr. 
oon Souftebt, Seb. 9Reb.-9?at Prof. Dr. Srieger, prof. Dr. 
®urtg, Set>- 9Keb.-9łat Prof. Dr. Sulenburg, Seb. 9Reb.-9tat 
Prof. Dr. S&rbringer, Seb. 2Keb.-9lat Prof. Dr. Solbfcbeiber, 
Sef). 92teb.-9tat prof. Dr. hcubner, Seb. 9Reb.-9tat Prof. Dr. 
hilbebranb, Dr. £jirf<$, Seb. 9Keb.-9iat prof. Dr. §offa, Senerał- 
oberarjt Prof. Dr. Śdger, prof. Dr. p. Śajarus, 98irtl. Seb 9?at 
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Prpf. Dr. £. ppn Sepben, SrjeU., 
Dr. fiuerffen, prpf. Dr. SRdllet, 
Dr. Seorg SÓfiller, Dr. ęp. SKfinj, 
‘prip.-Spj. Dr. giicolai, 'prpfefipr 
Dr. 'pagel, San.-Kat Dr. Paaf4>, 
‘■Profeffor Dr. ppener, Stabearjt 
Dr. Kubel, Prpf. Dr. £.21. Scbmitt, 
Dr. $). ppn S4>r6tter, Oberftabsarjt 
Dr. ślatppl, Dr. Steinsberg, Prpf. 
Dr. p. Strafjmann, Pr pf. Dr. ilnna 
unb Seb. Kat. Prpf. Dr. Kplba. 
§erau8gegeb. ppn Dr. med. S ieg- 
frieb ŚBeifebein in Perlin mit 
einem 23prwprt ppn Seb. 9Reb.- 
Kat Prof. Dr. £. fłraue in Serlin. 
Romplett in 2 SBanben. Ober 
700 Seiten Seyt-Umfang unb mit 
pieleń 2lbbilbungen. Preis: Seibe 
Sdnbe elegant brpfcfjiert jufammen 
Sit. 10.—, elegant gebunben 
Kit. 12.—

®el ber au&erorbentlicben SJeebreltung 
bee ©porte bflrfte bae Erfrbefnen bee popular 
gefcaltenen SBertes „SJpglene bee ©ports" pan 
Dr. ©. SBelfebeln mil gteuben ju begrflfeen (ein, 
um (o mebr, ale ee bem SJerauegeber geiungen 
Ift, bie angefebenften Sertreter bet mebi- 
glnlf<$en SBtffenfcbaft ale JKitarbeiter b«angu- 
jieben. ®ie einjeinen Kapitel bringen tn 
pragnanter Rflrje ben Ertratt aue ben Sf 
fabtungen brrootragenber flrjte unb lepten, 
tple man ben ©part aueUben mu&, roenn 
man fl<b por ©<baben bewabren unb felne 
®efunbbeit ftapten raili; anbererfeite aber 
lernt au<b ber Sirjt, ben ©port mebr role 
b!eb*r  In ben ®Ienft ber 9Hebijin, nament- 
llcb bet SJpgiene, ju ftellen. ®ie Jtamen 
ber Siltarbeiter, unter benen nur Erjeilenj 
pan £epben, ble Sebelmrate %)rofefforen 
geubner, Sllbebranb, Eulenburg, ®rleger, 
ŚUrbrlnger, Solbfcbeiber, $offa, Jlolba, bie 
sprofefforen Ilnna, ©trafjmann, ©<ęmlbt, 
©urlg bie*  genannt feien, biirgen fOr bie 
S)ortreffli<blelt bes SBertee, fo baf) man fi<b 
bem SBunfcbe anfrpliegen barf, ben ber ba<t>- 
angefebene Serliner Rllnlter Śebeimrat Sprof. 
Dr. Rraue in felnem 93otn>ort bem ®u<$, bae 
er bem „Emil" pon §. g. Kouffeau an ble 
©elte ftellt, mltgibt: „3<b mbipte In einer 
8elt, In tnelrber man bae Mufblflben ber ®e- 
funbbeltepflege gern ben .?tatur<lr|ten‘ ju- 
fcbrelben mbcbte, bem folgenben fflerte einen 
flbnlirben [eb>nen Erfolg rotlnfrpen, role er 
bem Erjlebungeroman bee ®enfer Wiiofopben 
befepteben toar.

Verschtedene Werke Uber KSrperkultur und 
Muskelbildung..................siehe Seite 27.

CM-TJRM
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MiniatnpSililiotjtf fiir Sjort unii Spitl
o o o o

QjT>aprenb bie grofje Sluśgabe ber „23ibliotf>et fiir Sport unb 
XX/ śpiel" bejtoeiff, bem Sportómann auf aUen ©ebieten ein 

juoerlaffiger 9?atgeber ju fein unb alo Eefjrgang unb Eeitfaben 

alleS auźfiiprlid) bringt, tt>aś bem ©portier nur irgenb oon 9?u$en 

fein tonnte, toiU bie „<3Niniatur"-QSibIiotf>et fiir Sport unb Spiei 

in ber Sauptfadje ben 2lnf6nger in baś betreffenbe Sportgebiet 

einfiipren. 2lud> fiir biefe Heine tooplfeile 2luźgabe tjaben toir alś 

Q3erfaffer nur 'Sadjleute mit tlangooUem 97amen getoonnen, fo baf? 

oon oornperein ein gebiegener 3nt>att oerbiirgt ift. Selbft ben- 

jenigen, bie ben Sport nidjt prattifd) betreiben, fonbern ipn nur 

auS 3nteref[e fennen lernen modjten, tonnen bie einjelnen ‘Banbe 

jur anregenben Eeftiire beftenś empfoplen toerben.

3eber Q3anb ift burd)fd)nittlicf) 100 Seiten ftarf unb auf 

ff. ^unftbructpapier gebructt. ®ie einjelnen OSanbe ioerben 

ftdnbig burd) neue Sluflagen erganjt unb oerbeffert, fo bafj 

fie fortiod^renb auf ber S^e ber 3eit ftefjen.
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anintaturoJBibltof^e! fiir Sport unb Spiel
©isfcer firtb in ber Sammlung erf^ienen:

©anb 1: Sreibt Sport! €in 98e<f- unb ©labnruf an ©eutfcf)- 

lanbs gugenb non Slboif ^rlebricf) §erjog ju ©lecflen- 

burg. 1 ©remplar bei gleidźjeitiger ©eftellung eines ber na<fy- 
ftefjenben ©Snbe gratis.

©anb 2: Httfet Setttlis (Saton - Sennis). ©on jęreiberr 
Slobert oon £i4>arb. gtoeite auflage.

©anb 3: Ser prattifd)*  Slnglet oon Suftao Jellner. 

©anb 4: Training bes S^wimmers oon Cćmil 9?au[$ 
SBeltmei[terf4>aftsf4>toimmer.

©anb 5/6: 91 Ipin1501115. Sin Katgeber fflr §oct>touri[ten oon 
3ofef gttlinger.

©anb7: £eid)tati)lrtit I (Saufen unb Springen, Sraining, 
Se<bnit unbSattit) oon 3obannes9lunge, Śebrer unb 1. ©or- 

fitjenber bes Sraunfcbtoeiger g.-S. „£intra$t“. gtoeite, oer- 
mebrte unb oerbefferte auflage.

©anb 8/9: giirft SBorgljefe iiber [eine automobil -aSettfafcrt 
oon ‘peting na<f> ©arie in 60 Sagen. Sigener ©eridjt bes Siegers 
mit Śugrunbelegung eines oor bem Kbnig oon gtalien gebaltenen 
©ortrags.

©anb 10: 3iu»3itfu. ©ie Kunft ber Japanifcben Selbftoerteibi- 

gung unb fSbrperftablung oon Sbmonb ©arp.

©anb ii: Sas !Bogenfrf)te^en ais Sport unb jum gagb- 
gebraucf) oon Dr. g. SKplius.

©anb 12: SBoreit (gauftjjanbfcbub-Rampf) na<f> engiiftji-amerita- 

nif$er ©letbobe oon §oe Sbtoarbs.

©anb 13/14: Sie Munft ber Selbftwe^r auf ber Strągę 
unb im S^aufe oon Sbmonb ©arę.

©anb 15. Ser Sd)ifpOtf oon Dr. ®rnft Scf>ottelius.

©anb 16: Sie Sportpbotograpbie oon griebr. ©Jillp 
grerf jun.

©anb 17: Ołllbem (Slullen unb Sraining) oon ©. oon Saja.

cz::::::::::::::::::::::: $ro ©anb 60 ^fg. ——•.....i
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aniniatur-SBiblłot^et fiir Sport unb Spiel
93anb 18: o^ne 2lufnefcmen bes Salles (Slffojiatiort-

gufsbali) pon gofcannes 6<$arfe.

®anb 19: Training bes ffliegers pon gstiip arenb, 98eit- 
meifterf<f>aftsfaf>rer.

sanb 20: Training bes Stetyers pon sh»tu« 9iobi, 
9Belttneifterf4>aftsfa()ter.

®anb 21: Ter 910111 (f)Ul)fpOrt (SHoller ©tating) pon gn- 

genieur Otto fifibers.

«anb 22: Ter S^Iittenfpart pon Dr. g. Re^ling.

«anb 23: Tas Munftlaufen auf bem Cife oon uiri4> 
Sal<#ou>.

93anb 24: Ter ®el)fport. Sraining, Se^nit unb Sattit bes 

®<$nell-, Sepacf- unb Oaucrgefjens bearbeitet pon §elnricf> 
Otto unter 9Rita>irtung oon §ermann 98 fiUer, 4meri<$ 9<atb 
unb Seorge §. 2liien.

®anb 25: Tie beutfdjenSBurfiibungen ponSBiiipoarr.

®anb 26: SBanbem unb Sugenbwanbern pon ert<t> 
ffalt

®anb 27/28: Sport UUb Spiele an ®orb pon Scutnant 
a. O. 98ilj>elm pon Srotfca.

®anb29: Tas Tourenfabren bes JRablers pon ©uip 
Jrert jun.

Sanb 30/31: Srieftaubeufport pon g. 98. Oelje unb 

98. Obrbelmann, nebft einem 9lnf>ang ®rieftaubenb^oto» 
grabcie" pon Dr. g. Sleubronnet unb 98. ©brbelmann.

®anb 32: Segeln mit fleinen gabrjeugen pon Dr. 
aifteb Oeffauer.

93anb 33/34. Sd)Weratł)letil (®etpi4>tf>eben unb Stemmen) 
pon gacob Oirfcfcerl.

sanb 35. Ter gried)ifd)=rbmifcl)e JRingtampf oon 
98eltmeifterringer §eirtrid> 98eber.

Sie ®atntnlung mirt fortgefeęt.

^ro ®anb 60 $fg.
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Q3tbliotf>ef ber 3^ovt--3af)r()utf)er
®anb I. WettbSafjrbucf) 1909 unb 1910 beraus- 

gegeben pon ber ©eutfrfjen Sport-® eh brbe fflr Sitnie tit mit 
pieleń bo3>attueilen 2lbbilb. ®reis pro ®anb eleg. tort. 9Rt. 1.—.

®anb II. 3fU|lb(in«3(lI)tbud) 1909 herausgegeben oom 

©eutf<$®n ^ufeball-®unb mit pieleń bodjattuellen 2lb- 
bilbungen. %5teis elegant lartoniert 9Rt. 1.—.
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Sanb in. Sd)tt>etatI)Ietiłs3(lł)tbud) fjerausgegeben oom 
©eutfc^en 2ltf>leten-Serbanb mit pieleń (n>4>attuellen Slbbilbungen. 
gn Sorbereitung. Preis elegant tartoniert 98. 1.—.
©e» au&erorbentikę nlebrtge SPrete ftejit toirHt<t> tn łeinem S3er(>attnl» jur ?flU< 

b« in ben gafcrba<$ern Sebotenen unb erm8gli<t>t bie Sinfcbaffung jebem Sport- 
Intereffenten.

Saminhtng offtjteller Spiclregeln unb Safjungen

©te JRegeln bes tttsborfetHptels angenommen oom 
©eutfcfjen ©islaufoerbanbe unb ben blefem angeglieberten 
©ereinen. ^Preie 20 pfg.

6at}ungen,^etttampf«Seftimmungen,&efd)aft$>' 
orbnung u. Keforb*Cifte  ber ©eutfcfjen Sport-25ef>5rbe 
fur 2ltf>letit. Preis 30 Pfg.

SrUfebalbiRegeln bes Oeutfcf)en gufeball-Sunbes nebft 
offijiellen Sntfcfjeibungen, 2lmoeifungen fur Scfnebsridjter, 23er- 
einsleitungen unb Spieler. Preis 15 pfg.

Safcungen, 2Bettftreit*©i:bnung  unb 2Bertungs» 
9?eglement bes €>eutf$en 2ltbleten-23erbanbes. 
Preis 20 Pfg.

Sport-^ppftJarten unb •l23ilber

Kloberne 9Ungtampf*$oftfarten.  i serie = ió start 
Preis 98t. —.80. Oiefe Slbbilbungen jeigen narfiftefjenbe Pro- 
feffionalringer: fSo<±>, Siegfrieb, Strenge, Sturm, ©iecfmann, 
Suricf), Surgbarbt, Ornet be Souillon, 2lberg, Spganietoicj, 
9tomanoto, Slnglio, §i$ler, Scfmeiber, 9li$f4>!e ufto.

3el)n Segelfport^ofttarten nacf> Originalen oon 23 i lip 
StOrnet, 98atinemaler. Preis 98!. 1.—.

OBeitere ^poftfartcn^fScrtcn anberer 
Sportgebiete bcftnben ftd) im ©rud
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OSerfdjiebeneś
(Entpor! Seorg PMntlers Sagebuc^. In memoriam. Sin 

9?eigen son ®ergfaf>rten fceroorragenber Sllpiniften oon fceute. 
Plitarbeiter: Dr. Otto Pmpferer, Otto (Bauriebl, Seorg Sourbon, 
ĘJermann ©elago, Dr. Sllfreb S)e<fel, Paul SJubel, gofef gttlinger, 
Prof. Dr. Suibo Sugen Sammet, Otto Oppel, gngenieur Sbuarb 
pt<H Dr. t?arl probinger, Dr. Seorg gacob 2Bolf, profeffor 
Dr. Sllois gott, SJerausgebet Sti<$ Kbnig. 23ud>i<$mucf: Otto 
Pauriebl. Preis: S)o4>elegant gebunben in Seinen, Srofe-Oftao 
PIL 10.—. Supus-Slusgabe auf eptra feinem Runftbrucfpapier, 
numeriert. §ocj>eleg. ap. geb. In Sanjleber-pra<f>tbanb 9Rt. 25.—. 

„Seipłiger DJeuefte JlaibrlĄten11: ©en toeltaus gtbfeten Sell bes ®u<$es fflllen 
Origmalbetl<$te Inteteffantet ©tpfelbeftelgungen oon elnet Kelfce neuetet betarmtet 
Mtpinlften rotę: Slmpferer, ©elago, gttlingei, Sammer, %Siepl. gott u. a. ©as ®u<b 
Ift oom ®etlage tteffli<t> ausgeftattet unb mit jablieltben ®etgaufnabmen oon 
®etufs- unb Slmałeurpbotogtapben gefcbmfldt. ©as fdpOne OTeit toltb eine bet- 
oottagenbe unb bo$etfieutl($e ®abe fO< ben S3e ipna<t> ts tif 4> febes aipenfteunbes feln.

SBaljrljeit iiber SJlonte darło oon Sricf> Rbnig. 9Rit 
Pu4>f4>tnud oon Runftmaler Otto Sauriebl. Preis: Slegant 
gepeftet Pif. 2.80.
„Seipjtget lageblatt": . . . „abet Spleltegeln unb flbetbaupt ben ganjen 

fafblonablen ®etrleb In SJlonte tatlo glbt ble ®rof<t>Qre gute Slustunft. ©te ein- 
gefOgtenRunftbiatternefcmen ftg> feftt gefomaetooll aus unb oetlelben be« ®ublltatlon 
einen apaeten Stelj.

34 $Iane tw.-ijłiger Oknnbabnen. Preis: Slegant 
brofcffiert 75 Pfg.

©ie 9lenn»2Bette oon Hermann Pfaenber. gtoeite, oer- 
mefjrte unb oerbefferte Sluflage. Preis: (Elegant gebunben in 
Seintoanb Pif. 2.—.
„eport-JBelt": Sine fefct llate unb fa<blig>e ©aeftetlung be« 9lenn-S3ette In 

tbren oecf^tebenaetigften Jormen. ble fatfa<bll<b alle (Elnjetbelten unb ®tbgll<bteiten 
etfejapft, bie 3ru<$t gutei ®eoba$tung unb ti<Jtlgei ®euiteilung.

©05 tteue ©otalifatorgefet} oon germann pfaenber. 
Preis: Slegant brofcfiiert 30 Pfg.

Ginter ben Multffen. Sportplaubereien oon g. SB i im ans. 
6r. §o^eit bem regierenbcn Ę)erjog Srnft oon Sadjfen-Slltenburg 
getoibmet. Preis: Slegant gebunben in Seinroanb Pil. 2.50. 
„®a» Kleine Sournal": ©en ®etfaffet, roel<$et auf eine tangiabtige, peattif<$e 

(Jtfabtung jueOObltdt, bat beim S^relben felnes ®u<t>es ble Stunblbee gelełtet, 
bet OTabtbeit ben SZ)eg jn ebnen.

Salta, bas neue Prettfpiel. gtir Slnfdnger erldutert oon pro
feffor Dr. Hermann Szubert. 2. Puflage. Preis 60 pfg. 
3n bem ootllegenben ®u<be rotrb jum etftenmal bet tlefete ®ett bes Spteles 

betootgepoben unb eine gfllle oon ZBtnten unb Slntegungen gegeben. ble ben 0n- 
fbnget febnell flbet ble eeften e<btoletlgfelten blntoegbeben unb eift ble roabte 
gteube unb ben roabten Senufc am Spiele ftnben laffen.
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iiber ba$ jeftige Stabium bes lenfbaren £uft»
Wffes non gngenieur <paul gaenlein. 92lit 24Slbbilbungen. 

ępreis: Sn>f4)tert 9211. 1.50.
’3nnenieute": Cs entbait tle ®rof<f>nre 

ferner fi f^afceneroerte Jlnleltungen Aber Ronitruttion, ®au unb nonunebmenbe 
„fSn^Mr?**  t,er<n®eob<i4>tung mon jmelfellos ble feltberlgen attSerfotg? unb 
H"s*Q<t?fi!ł<! *’etmeJJ,*n unb mit oerbattnlsmJSIg gertngem gett- unb Rojtenauftoanb 
ein prattlfĄ) antoenbbares CuftWff berftellen tann.

Sportverlag Grethlein & Co. 
Lefpzin - Berlin - Munchen - Paris

Der Wintersport
Vom arztlichen Sta.ndpunkte aus betrachtet

»on
Geh. Rat Prot. Dr. med. A. Nolaa, St. Mori te

$ s s s s s $ f s s

5)9jjicnC bCT 21er0!tautit ponDr.phil.etmed. §ermonn 

**• 9Rit einer 9lnja{>l Slbbilbungen nacb pbotoarapbi-
f«t>en Slufnajtmen. ^rela elegant brofcfclert 921. 1.20.
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Ole ber Mutoi auf Seite 5 feiner S<>rlft bemertt, liegen ee fbm ble norb Im legten 
Cejenntum beftanbenen, jum lelle prlnjiplellen ®ioetgenjen in ber Mtiologie ber 
£uft(4>iffererlrantung unumgflnglicb notroenbtg etfcbetnen, bag ber SZiebtjinet felbfi 
®eoba<btungen Im Rotbe bee Suftballons fammeln mflffe, um ble maggebenben 
Slnfiaffe aus eigener Jlnfcbauung, fojufagen am eigenen £eibe, tennen ju letnen. 
gn blefem Sinne banbelt es ft<t> in ber ootliegenben publltation ni<$t um eine 
gufammenfteilung ber entfptecpenben fiitetatur, fonbern, unb jroat Im erften 216- 
fcbnltte, um bie turje SBiebetgabe eon gorfcbungen Ober bie Urfatbe ber $bben- 
trantbeit, an benen bet Petfaffer felbfl in beroottagenbem SKage beteiligt ift Slacb 
tutjet ffiinfflbtung ber bisber geitenben Sinfcpauungen roltb bie Sbeotie bee Saun- 
ftoffmangets (sp. SBert) fcbatf beleucbtet unb bie ©Oltigleit berfelben in tnapper 
unb ptajifet Sotni tlargeftellt. ®le tflnftli<be Sauetftofftefpiration ftnbet ausfflbrli<be 
©utbigung. — 3m jroeiten 2lbf<bnitt roirb bie, fojufagen tecbnifcbe Sette ber 
Spgiene eingebenb beriidficbtigt, roobei relcbticb Seifpiele aue ber aetonautiftben 
Sitetatur, intereffante ©telgniffe ober UnglUdsfdlle eingeftreut fłnb. — Sltn Scbluffe 
bes SPetltbens, bas berart gefcbtieben ift bag es au<b ben 93eburfniffen bes Śaten 
auf bem genannten ©ebiete enifprtcbt finbet ficb ein tutjet Slusblid auf bie neueften 
Sortfrbtltte, bie aolatil, auf roelrbe ber Sitebijiner ja ebenfails [ein Slugenmert ju 
tlcbien baben roirb.

©Ot SBitttcrfport. S3om arjtlicfjen Stanbpuntt aus beieurfjtet 
oonSe^.9lat%!rof.Dr. med.2l. ©olba inSt. JKoritj. 'ipreis 80©fg. 
Set Serr 93etfaffer bernubt fi<b In biefer SĄtift, feine in Si. 2Kotlg gefammeiten 

Etfabrungen auf bem ©ebiete bes Splnterfports roiebetjugeben. <£r fagi in feiner 
Slnfubrung ju bem SBericpen foigenbes: „2Sas iiber ben gunftigen ©infiug bee 
Sports auf bie oetfcblebenen Otgane, befonbets auf bas 2tetoenfpftem, bas 0etj, 
bas SSiut, ble atmungsorgane, ben ajerbauungstrattus, ben Stoffroe<bfel, bie $aut 
forsie auf bie OBustulatur, Rnotbenfpftem unb ©clenie betannt ift, trifft In erbóbtem 
OZiage ffls ben 2Binterfport ju. ®er menfrblicbe Organlsmus ift, roas tbrpetlkbe 
2lnftrengungen anbetangt, in ber lalten gabtesjelt ciel ausbauetnber unb leiftungs- 
fśbiger role im Sornmer. ®aju tommt nocp, bag bet SPinterfport befonbete oiel- 
feitig unb abroe<p[lungsrei<b ift. ®et Sport ift ais Rurmittel niebt mebr ju entbebten."

r 'JBerte iiber allgemeine korper- 
tultnr unb 'jDluSfelauSbilbung

©Ot 2Beg jut Mtuft oon Seorge §adenf4>mibt. 'Preis 
2Rł. 3.—.
llntet ben gtogen Sltbleten bet aeujeit Ift ber Suffe ®eorge S)adenf<bmlbt 

jroeifellos ber be'beutenbfte. ®t toat ni<bt nur bet bebeutenbfte Kinget feinet geit — 
ob er es au<b beute nocb ift, Wgt fi<b beetoegen niebt fagen, roeii et an Intetnatlonalen 
RSmpfen niebt mebr tellninimt — fonbetn et bat aucb ais S<broetgeroi<bts-atblet 
ganj augerotbentlióbe £elftungen oollbratbt. ais burtbaus gebilbeter SKenf<b — et 
bat eine gute ©tjlebung genoffen unb bebettfcbt mebrere Sptacben — bat ftaden- 
febmibt (einen Rbtper ooń gugenb auf In fpftematifcber, inteiligentet SBeife auf bie 
bb<bfte Stufe bet SJolttommenbelt gebrarpt; bie erfte autotitat auf bem ©eblete 
bet Scbroetgeroicbte-atbletil, Dt. oon Rtaierofti In St. Petersburg, toat fein fiebret. 
unb roas gadenfcbmtbt ais atblet gerootben ift, netbantt er jum gtbgten Seil blefem 
atanne. gs ift nun feibitoetftanblld?, bag ein Sebtbucb iibet atbletit unb Obet bie 
roettoolle Runft, [einen Rbrpet ju b^^ftet unb fcbSnftet ©ntroidlung ju ffibten, 
ganj augerorbentlkbes gntereffe erregen mug unb beanfptucben batf, roenn gaden- 
(<bmibt ber Cetfaffer ift.

HReinZratntng unb metne Xrict$. ©on § arr9 ^oubini. 
i |9Kit oielen f>od>attuellen Slbbilbungen. Spreis eleg. brojd). 2Kt. 1.—.

Sine bet eigenattigften petfbnlicptelten ber intetnatlonalen attifienroelt Ift Qartp 
goublni, ber „Rbnig bet ©ntfeffeiungstOnftler", role er genannt roirb. SBenn man 
nlcpt roflgte, bag beute, In unfeter pelt bet Jlufilatung, alles nututllrb sugebt, fo 
tbnnte man Soubinl unb feine ftaunenerregenben Selftungen mpfterISs nennen. 
Seit einem gabrjebnt ift bet muslulJfe ameritaner einer bet intereffanteften flflnftler, 
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bie fi$ auf ben SSeettein bet SJailetSs jelgen, unb no<J beute Ift es unaufgettaet, 
auf welcpe SBeife doublnl flcb aus ben SJanbfeffein, bie man ibm in ailer ®)elt, 
In ben ipolijelbirettionett aiiet RiUtutlónbet, angelegt bat, ju befreien t>etmo$fe, 
unb ale et au<b aus ben ficpetften ®etiiefen, j. ®. ben ©oftoner Ratatomben, 
entioicb, unb jrnat — bas bebt feine Seiftungen gang befonbets — obne ftembe 
Silfe unb „obne Sippatate".

®lenfd), betnege bid)! pon 9?. g=ap. ępteis 70 spjg.
„Sie Wartenlaube": ©iefes &tabuba<$(eln tbnnen u>i» febem Stubenmenfcpen 

empfeblen; getabe Je^t Im ^tubiing bletet ftcp bie fótfnfte Seiegenbeit, mit bem 
alten entnetoenben ©cplenbtian ju btecben.

■^ntttClsSpfłCItt oon 9?. ftar). Sine 9Weti>obe jur ^armonifc^en 
2lu0btlbung ber ^órpermusfulatur nad) fcp&npeitlicpen ^rinjipien 
ais Quelle toaitrer gugenb unb Sebensfreube. 22lit 2 Ubungs- 
tafeln, bip. Sabellen unb Stijjen. ^preis 75 %5fg.
®eu>egung <it Seben i ©utcp Rbtperbetoegungen toltb bie SKusłeifafet Mftlger, 

betber unb elaftlicpet. SeibesObungen nacb bem tomblnietten ftantel-epftem fraftigen 
ben Rbtpet unb butcb 23iebetbolung bet 91iustelbetoegungen toitb Śefunbbeit, 
Rtaft unb Scpanbeit gefbrbett. Es oetfcbwlnben Ropffcpmetjen, JKflblgteit, Pteij- 
batteit, Unluft jut Sitbeit, fcplecbte Saunę, Snetgie- unb Scblafloflgteit. 
„Gedanken iiber Sport und Krieg" von Maurice Maeterlinck . siehe Seite 30. 

Ginter ben ftuliffen bes Ottngtampfes. Sine ring-
fportlicpe ^lauberei pon 0etnri4> SBeber, 2Beltmeifterfd;afts- 
ringer. 'preis 75 pfg.

(Sport=9lomane uitb -©rjiiplttngen 
t: (Stigąen / Sffapg ?;

Wbcrbeen
Sunie Silber nont griinen Olafen Srnfte unb peitere 

9?ennfportgefd>id>ten. 23rof4>iert 92». 3.50; gefcbmadpoll ge
bunben 9Kt 4.50.
„Seriinet Seitung am Mittag": Sin te<bt iuftlges ®ucp, bas jebem ^teunbe 

bes ®fetbetennfports eine toiUtommene Seiture fein toitb. ©et ®erfaffet, eine 
in ben pfetbefportllcben Rtelfen nicbt nur ©eutfcblanbs, fonbetn au<b bes Slusianbes 
febt betannte %Setfbnlicbteit, Jtennrelter unb Kennitallbeflper, bat elnige feinet ®t- 
innetungen ju StuĘ unb Jrommen unb jum Slmflfement feinet Spottgenoffen (omie 
ailer, bie filt ben ®ferbefpott unb bas ®6lt<pen, bas |icb Ibm aus ipafflon obet 
ffietuf etgebcn, epmpatble empflnben, nlebergelegt . . .

Sleue ©efd)td)ten uon ber Olennba^n sro^iert
9Kf. 3.50; gefcjtmactpoll gebunben 9Rt. 4.50,

'Mrtbur «d)trititer
Sagerftreif 9?oman. 9Kit farbiget ©edeljeic^nung pon gagb- 

maler 21. 9Kailid. Oirofcpiert 9Jlt. 3.50; gefd)ma<fpoll in £ein- 
wanb gebunben 9Ht. 4.50.
Slcpieltnet, elnet bet berufenffengocblanbetjablet unter ben fflbbeutfcbenScbtlft- 

fteiletn, gibt in feinem neueften ©ebltgsroman „Śdgerftrell'' eine tref fi Icpe ®fpcbologle 
bes 34gets bet fteitifcpen ®etje. SBle fcbon bet Sltel ettennen lafet, ift bie bem 
SBerte jugtunbe liegenbe SJanblung eine ganj befonbets otiginelie.
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<t>« grłfiit ». tł<nbif|iit
Styoi ©ret Cee-Stjdblungen. 92llt buntem Umfcblagbilb pon 

SRatinemalet 9Billp Stbtper. Sto|cf>iert 92lt. 2.— 5 in Seintoanb 
gebunben 921!. 2.80.
„Set Sao": • ■ • llnfete Ola )ebt an eeegef<JI$ten nut [tlefmattetlkb be- 

banbelte Citetatut Ift but<b blefe (uftlgen unb anfcbauli$en Stooellen aus bet liebens- 
mflrblgen gebet bet ®etfaffetin um ehten toaprpaft tftn[tlerif<ben ®eittag be- 
telipett tootben.

Sgilfreltn bon gnttler ■ gtberberg

fiubwig non SBilfcuttgens SagerlieDer 92lit buntem
Umfcfjlagbiib oon 21. 92lailict. Sefcfmtadooll in Seintoanb ge
bunben 92lt. 3.—.
„Vofenet Zageblatt": ©et petauegebet bat fi<b mit bet Sammlung bet olei- 

fa<b jetftreuten ®ebl<bte biefee betoottagenben Śotftmannes unb eblen Slatutfteunbee 
ein SJerbienft etrootben. gebet SBelbmann usltb beim fiefen berfeiben b«tjll<be 
SJteube empfinben, unb ibnen oot allem fel bae faubet ausgeftattete ®ti<blein, bae 
unfetem Rtonptinjen getoibmet Ift, toatm empfoblen.

ffaut ęrabein
3itttCltrtXUf(I) Koman. 92lit buntem llmfcffiagbilb oon 93tofeffor 

©mil ©oepler jun. ®tofrf)iert 9211.3.50; in Śeimoanb geb. 9211.4.50.

Kubolf 0eriO8 in ben „Berlłnet Sieueften StadirWen": Setne e<$ilbetung 
bet gtanblofen ®etgu>elt Ift fo ftiftb, fo plaftlfcb, !° padenb unb prd<$tlg, baft fie 
alletn S>lebm>etl ift unb ble paat banbelnben SBenftbleln, ibt bifccben £un unb Saffen 
in biefee aetoaitlgen Umgebung gat nl<pt mebt In ®etra<pt tommen. Ole ®etge 
Zirole unb bes ®Qnbnetlanbee bat ®aul Stabein mit bem petjen gefeben, mit bem 
ęet|en beftbrieben; mit bem getjen bes Mlplniften unb bes Olcbtees juglel<$.

»łarie«Wabe(ehte

©er rotę Champion Koman. 9Rit fatbigem Umf$lagbilb 
pon Runftmaler 9Rax ^elbbauet. 2Srofcf>iert 9211. 3.50; in £ein- 
roanb gebunben 9Rt. 4.50.
(jBetlinetSotalanjeiger": Selbft unfere routlnleeteften epoitnoselliften tbnnten 

bae ®ilb bet panblung taum anbers malen, ale OBatie-OBabeleine ee tut; [Icbetllcb 
nicbt gefebldtei, nlcpt fatbenptaiptigei. nieb I natutaiiftlf<bet, ntept fa<bmannlfg>et. 
Mile blefe ®otjilge, Me bet Otoman auftoelft, geftalten Ibn natflrll<b ju einem untet- 
baltcnben; bae ift gat ni<bt ju bejtoeifeln. Se ift getabeju etflauniltb. tt>el<b genaue 
Renntnls ®latfe-Mlabeleine pon ben ®ebeimnlffen bet £utf» enttoldelt.

»2<trie«anabeteine unb 3?ant fófltti^et

©łe Idjte $iirbe ©rjflblungen unb ©tijjen. 92lit fatbigem 
Umfcblagbilb pon Runfłmaiet §ansK. Scfculje. 25tof<$>. Kit. 3.50; 
in Seintoanb gebunben 92lt. 4.50.

„Rranlfurtet Cbcrjeitung": gm Oeteln mit Ibtem ®tubet b*t  ble belannte 
ecbtlftftelletln eine Stij;enfammlung 0»l<b«ften, bie fl<b but<b padenbe, reatiftlf<be 
0<btlberung, opli Scfnoung ausjel^net. Se fcbelnt, baf) ffe fl<b JKaupaffant jum 
SKuftee genommen bat, bem fie an e<b3tfe, ŚDig unb Stil nabetommt.
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SRantiee SDtaeterlind
(Sebanfen iiber Sport unb ftrieg 92lit mefcrfatbiger

Umf4>laggei<tmung pon ^Jrofeffor 9Rar gonegget. elegant brofcf).
9211. 2.—; in Seintoanb gebunben 92tt. 2.80.
„Sretkner Wad)rid)trn": ... So oetblent biefe Sammlung oon Spottauffaben 

tn gleig>ern OTafte bas 3nteteffe ber SSaetetlinci-®emeinbe role bet Sportfteunbe, 
roelcbe bie tlefften ątroblerne Ibres elgenen S3ereicbes piet oon bet Stoarle eines 
spbllofopben betab erfafjt unb erbrtert finben.

ftriebrirf) to. Oppeln-iBronttoipfti
2Ius bentSattel geplaubert 92untarifcf>e et^iungen unb 

Stijjen. 92lit buntem llmfdjlagbilb oon Runftmaler O. Serlad). 
S5rof4>tert 9211. 2.—; gef4>madooU in Seintoanb geb. 92lf. 2.80. 
„Kbeinnifcer lageblatt": ®s finto mtt fouoetaner 9Heiftetfcbaft bingeroorfene 

®tlber, bte biet iofe aneinanbergetelbt erfcbeinen. Sin feltfam feines poetlfcbes 
gilfcten unb bocp eine geroaltige bilbenbe Rtaft bat |le gejeicbnet, bie jujeiten bie 
®oefie ju lapibatem Slusbrud jroingt

'Mttton bott ^erfall
2Ius metnent Sagerleben erja^lungen unb Stijjen. 92lit 

buntem llmfd)lagbi(b oon gagbmaler 91.92lailicf. 23tofcf>. 9211.3.50; 
gef4>marfvo!l in Seintoanb gebunben 9222. 4.50.
„Seipjiger Wcuefte 9iart)ti<t)ten": ... Sin fcbmudes, fpannenbee unb oon 

ecbt beutfcben Semfltstlefen jeugenbes S3ert. Slucp bet ®icbtjager, bas fet febr 
betont, roitb an bet fieiture biefet roirKItp erlebten gagbgefcbicpten eine roatmbetjlge 
[Jteube paben. 5>lefes tebenbiae ©efOtlcptenbucb bat fo olei ©efunbes unb Rtaftiges, 
bafj man'» eben nut mit aufticptigen ©antgefOblen aus bet ©anb legen roitb.

Stnton bon perfall
®Cr 3<iger gagberja^lungen unb (Stijjen. 9Kit Silbnis bes 

SSerfaffers in einer 9teprobuttion nad) bem betannten Original- 
Semdlbe „S>cr 3ager“ oon 223ilt>etm £eibl ais ©edelbilb.
©as ble« angejeigte SBetl etbólt befonbeten Steij baburcp, bafs es unter bem 

Slnbtud bet Intimen, freunbfcbaftlicben ®ejiebungen, bie spetfaU feinerjelt mit bem 
grof;en Sttater SBiibeim £eibl oetbanben, gefcbtieben, unb beffen Slnbenten aucb bie 
etfte oortiefflicpe Stijje geroibmet ifL So ift alfo ber 8u|ammenbang jroljcpen 
SEItetbiib unb gnpalt bes ®ucpcs lein jufailiger, fonbetn ein tlefbegrUnbeter. Cle 
Statut unb ipr innetftes Stleben ift bas cbarattetiflifcpe SKetlmal ®erfallfcbee ®r- 
jabletiunft; babci oermeibet es [ein tunftletifcpet Sefcpmai, bas gagetifcpe ju febr 
ju betonen unb es ift mepr feine Stbficpt, bie Sitibtude ju fcbllbem, bie ber ecbte 
SBetbmann in feinem innigen ®eriept mit bet Statut geroinnt. ®amlt roitb biejes 
®ucp [eine Jteunbe aucb aufjetbalb bes gagetiteifes etroetben, bei ben ®erounbetem 
Seibls unb flberbaupt ba, roo bie Sepnfuebt tege ift nacb ben ftifcben. ungetrObten 
Ouelien ber Statut, nacb utroacbfiger Rcaft, ftlfcpet Setgiuft unb ecbtem Stannesfinn.

6fiert)arb ffreiftert bon !B?e<f)ntat
?lu5 meiner 3agbtafdje gagbfti3ien. grat tunftieri^er 

llmfd;[agjeid)nung oon %5. Srodmuller. q3rcis: elegant bto- 
fdjiert Kit. 2.—.
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©ejuftSbcbtttfiunflett:
gebe ®u<ppanblung obet ąjoftanftalt nbnmt ®efteltungen entgegen 
obet fInb (otcpe ju rlcpten an ben 93 etlag Santt Seotg, ®. m. b. 0., 
©etlin, Sempelfcofet Ufet 12. WbonnemenUpreiS pro Cuartal 
WI. 5.—, pro Satjr SH. 20.—. Sinielnr Wnmmern 40 ¥ffl. $robe- 

nummern toftenlo*  unb porioftei.
S>et „Santt Seotg" ift bas Slatt bes beutf^en Kapal- 
lerie-Offijiers unb aller gteunbe bes eblen ępfetbefports.
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Sranhlurt a.(T).. 21. Januar l?ic'

Athletik

^ejugdbebingnttgen:

3«be .fflu<bt>anblung obe« spojtanftatt nlmmt SJejtellungen entgegen 
obet flnl> bltelt ju tlcpten an ben 6po«tt>erlag ®««tbleln A Ce., 
Jtanffułt a. 3R., Rronprhijenfttafce 28. «bonnemen«prelł pt» 
Cnartal fih: lenlfĄIanł anb efterrel<b-Ungara StL 2 —, fftt bał 
Wnłlanb SM. 2.50. Cinjelne Jhtmmern 20 2>fg. Srobenammern 

Mtenloł anb portofrei.

Sereine erfjalten bel SHebrbetttg, fallł mebrete *rentplare  an 
eine Wbeeffe gefanbttoerben tbnnen, Beraflnftigungen eingerfinmt.
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