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Vorwort.
Ais Paul Faber, Berlin, sein Buch iiber den „FuBball- 

sport“ schrieb, da war die deutsche FuBballbewegung erst 
im Werden begriffen. Jahrzehnte sind inzwischen voriiber 
gerauscht. Die Anhangerschar des FuBballspieles wuchs 
aus den Tausenden zu Zehntausenden, ja zu Hundert- 
tausenden an. Der FuBballsport schien auf dem Gebiet 
der Leibesiibungen eine Macht werden zu wollen. Da kam 
der Krieg, dieses gewaltige Geschehen, das kein Beispiel 
kennt seit dem Bestehen der Welt.

Der Krieg aber, der mit seiner harten Wirklichkeit 
so manchen Begriff umwertete, umzulernen und umzu- 
denken zwang, er sorgte datur, daB auch das FuBballspiel 
nach seinem Werte fur die Heranbildung eines zahen Ge- 
schlechts eingeschatzt wurde und nicht nach seiner Her- 
kunft und Form.

Der Friede brachte dem FuBballsport den gewaltigsten 
Aufschwung in seiner an groBe Zahlen gewóhnten Ent- 
wicklung. Der FuBballsport wird eine Macht. Fast eine 
hal be Million sind ihm treue Anhanger geworden. Zuerst 
die Jugend. Ihr Sehnen nach Spiel und Kampf hat in dem 
FuBballspiel restlos Erfiillung gefunden; es wurde ihr 
Spiel, das deutsche Volksspiel.

Und neben der Jugend, da haben die treuen Manner, 
die einstmals drauBen im Schiitzengraben schwerste Vater- 
landspflicht erfullten, den Gedanken dieses Spieles, das 
sie oft erst drauBen kennen und schatzen gelernt, in alle 
Winkel des Vaterlandes getragen, an dessen Wiederaufbau 
sie auch dem Spiel seinen Anteil zugestehen.

Leibesiibungen sind vaterlandische Pflicht.
Ein starkes Geschlecht heranzuziehen, das auf festen 

Schultern die Lasten des furchtbaren Krieges mit abtragen 
kann, ist Aufgabe der groBen deutschen FuBballbewegung. 
Ihr soli das Buch ais bescheidener Baustein dienen: werben, 
aufklarend wirken und helfen die Jugend fur die schweren 
wirtschaftlichen Kampfe der Zukunft zu stahlen.

Kraftloses Volk geht unter, ein stark Geschlecht aber 
trotzt allem Sturm.

Kieł, im April 1920.
Georg P. Blasehke.





Der deutschen Jugend gewidmet.
Stahle dich Jungvolk, hole Kraft dir im kampffrohen 

Spiel, das weitet die Biust und scharft den Blick. Nur ein 
Spiel gibt es, das der Jugend kampflustigen Sinn entspricht, 
das Manner iiben und selbst die Alten begeistert: das FuB
ballspiel.

Deutsche Jugend spielt deutschen FuBball!
Wenn drauBen auf griinem Plan die Sonne iiber die 

Felder zittert, Tausende begeistert den jungen Kampfern 
zujubeln, da willst du abseits stehen! Willst das Bild 
nicht in die Seele bannen, wie der Stiirmer im rasenden 
Lauf dem Torę zueilt und der Laufer schnell und geschickt 
die Gefahr beseitigt, so daB es wie Meeresrauschen durch 
die Tausende raunt. Willst nicht sehen, wie mit wuchtigem 
Schlag der Verteidiger den Angriff abweist und sicher ge- 
faustet der Torwart den Bali weit in das kampferfiillte 
Feld hineinjagt! Aber dann, wenn genau gespielt, der 
Stiirmer das Ziel erreicht, tosend nur ein Wort iiber das 
Feld brandet: Tor, da willst du fehlen! Willst nicht mit- 
kampfen und -ringen, daB auch dir einst der Sieg werde ? 
Dann warest du kein Jungbursch, kein deutscher beson- 
ders, wiirdest ein schwankend Rohr, das jeder WindstoB 
knickt.

Kraftvoll aber muBt du werden, sollst harten dich in 
Wind und Wetter, braunen den Leib im starkenden Sonnen- 
schein, einer der Besten werden, daB auch dir einst zu- 
jubeln die Tausende.

Kampf ist das Spiel, das dich hartet zum schweren 
Kampf des Lebens. Willst du ihm trotzen, willst du sieg- 
reich bestehen, dem Spiel bleibe treu. Ais Lohn wird dir 
Kraft, Gesundheit und fróhliche Jugend. Gehartet ais 
Mann, wirst du des Vaterlandes beste Stiitze und ein Vor- 
bild kommender Geschlechter.

Georg P. Blaschke.





Das FuBballspiel in der Geschichte.
Die Geschichte des FuBballspieles ist in Dunkel ge- 

htillt. Hatten friihere Forschungen ergeben, daB ein dem 
FuBball ahnliches Spiel bereits von den alten Rómern 
und Griechen gepflegt wurde, so gehen die neueren For
schungen noch viel weiter zurtick. Das FuBballspiel soli 
bereits vor mehreren tausend Jahren in China bekannt 
gewesen sein. Alte chinesische Dichtungen bringen ein- 
gehende Schilderungen dieses Spieles.

Ein Vorlaufer des neuzeitigen FuBballspieles ist zweifel- 
los in dem Harpastum der alten Romer zu erblicken. Es war 
zunachst in den einfachsten Formen gehalten. Manner 
oder Knaben warfen sich gegenseitig einen aufgeblasenen 
Bali zu. Verschiedentlich war dies aber auch ein mit Haaren 
gefiillter Lederball. Auf alten rbmischen Miinzen sind noch 
vielfach derartige Kampfbilder zu sehen.

In Griechenland wurde ein Ballspiel gepflegt, das 
gleichfalls Ahnlichkeit mit dem FuBballspiel hatte, das 
sogenannte Episcyros. Das Spielfeld war hier bereits ab- 
gegrenzt und in seiner Mitte ein Steinhaufen errichtet. 
Von ihm wurde der Bali in das Spielfeld geworfen. Jede 
der beiden Mannschaften suchte nun den Bali zu erhalten 
und ihn iiber die Grenze des Spielfeldes zu bringen; es 
kam dabei nur die obere oder untere Grenze des Spielfeldes 
in Frage, auf denen heute die Torę stehen. Das Aufnehmen 
des Balles mit der Hand war gestattet.

Casars Heerscharen brachten das Spiel in alle eroberten 
Lander, am schnellsten fand es in England Aufnahme. 
Dort fuhren die Stadte Derby und Chester die Geschichte 
ihres FuBballspieles bis in diese Zeiten zuriick. Geschicht- 
lich trat das FuBballspiel zuerst 1314 auf. Durch das 
UmherstoBen groBer Balie innerhalb der Stadt und der 
nicht gerade breiten StraBen jener Zeit wurde viel Unruhe 
verursacht, so daB der Kbnig Eduard sich gezwungen sah, 
das Spielen auf der StraBe bei Strafe der Gefangenschaft 
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zu verbieten. Das Verbot half nur voriibergehend. Im 
Jahre 1349 wurde es mit einer Reihe anderer Spiele erneut 
untersagt, weil es bereits derart verbreitet und gepflegt 
wurde, daB die Wehrhaftmachung der Kriegsmanner und 
ihre Ausbildung im Bogenschiefien darunter litt. Schon 
damals war das FuBballspiel eine Betatigung der breiten 
Volksmasse, besonders der landlichen Bevblkerung. Dbrfer 
stellten Mannschaften, die gegeneinander spielten. Beim 
Adel und dem vornehmen Biirgertum dagegen galt es ais 
nicht standesgemaB. Der Bali bestand damals aus einer 
in Leder eingehiillten Tierblase. Er muBte durch die Mann- 
schaft des Gegners hindurch in dereń Dorf getragen und 
dort an einer vorher bestimmten Stelle niedergelegt werden. 
Das Dorf wurde dann spater bildlich durch ein Tor dar- 
gestellt. Zur Zeit Shakespeares hatte das Spiel bereits 
bestimmte Formen angenommen. Das Spielfeld und die 
Teilnehmerzahl waren nicht mehr unbegrenzt. 1542 wurde 
auf Befehl der Kónigin Elisabeth das FuBballspiel innerhalb 
Londons iiberhaupt verboten. Es ahnelte iibrigens dem 
heutigen Rugby, war also ein Spiel mit Aufnehmen des 
Balles. Jede Partei hatte ein Tor. Die Spieler, 10—15, 
standen sich auf knappe 10 Meter gegeniiber, und zwar in 
der Mitte des Spielfeldes. Der Bali wurde dann von einem 
AuBenstehenden mitten zwischen die Spieler geworfen, die 
sich darauf den Bali zustieBen und mit ihm durch die 
Reihen der Gegner durchzubrechen versuchten. War der 
Balltrager in Gefahr gefaBt zu werden oder drohte ihm der 
Bali weggenommen zu werden, so warf er ihn einem seiner 
Parteiganger zu, der nun versuchte, den Bali durch das 
Tor zu werfen oder zu stoBen.

Ahnliche Spiele waren in Frankreich und Italien iiblich. 
So wurde in Frankreich das Tor mit Papier iiberzogen, 
durch das der Bali geworfen werden muBte. In Italien 
war das Spielfeld 50 zu 100 m groB. 27 Spieler standen, 
auf jeder Seite. Die Spieler waren in 4 Gruppen geteilt, 
von denen die vorderen Spieler die starkste Gruppe mit 
15 Mann bildeten, hinter der die drei iibrigen viel kleineren 
Gruppen von 5, 4 und 3 Spielern sich befanden. Das 
Spiel entwickelte sich ahnlich dem englischen, unterschied 
sich aber in seiner Ausiibung von ihm dadurch, daB in 
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Italien nur Angehórige der besseren Kreise zur Teilnahme 
zugelassen wurden. Bei besonders festlichen Anlassen, 
Hochzeiten von Fiirstlichkeiten usw. wurde das Spiel mit 
groBer Feierlichkeit ausgetragen.

Die Hochflut des FuBballspieles, die kein kóniglicher 
Befehl zu unterdrucken vermochte, flaute aber im 17. und 
18. Jahrhundert unter der Herrschaft des Puritanertums 
in England ab, ja, verschwand zu Anfang des 19. Jahrhun- 
derts fast vóllig. Da war es im Gegensatz zu Deutschland 
die englische Schule, die dieses der Jugend so lieb gewordene 
Spiel wieder aufleben lieB. Die Schule zu Rugby gab dem 
FuBballspiel mit Aufnehmen des Balles seinen welt- 
bekannten Namen. Von ihr ausgehend hatte es in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts in allen englischen Schulen 
festen FuB gefaBt. Selbst die bessere Gesellschaft sah 
nunmehr das Spiel ais vollwertig an. 1855 wurde in ihr 
bereits der erste FuBballklub gegriindet. Dem Spiel der 
Rugbyschule mit Aufnehmen des Balles entstand ein Wider- 
sacher in einer neuen Spielart, die das Aufnehmen des 
Balles verbot und es nur noch dem Torwart lieB, das soge- 
nannte Association-FuBballspiel. Am 8. September 1863 
wurden hierfur die Regeln festgelegt, die zwar im Laufe 
der Zeit erheblichen Anderungen unterworfen waren, doch 
aber die damals aufgestelłten Hauptgrundzuge noch ent- 
halten. Im gleichen Jahr erfolgte die Griindung der eng
lischen Football-Association. 1865 wurde die gegenwartige 
Abseitsregel angenommen. Die Torpfosten muBten durch 
ein Band verbunden sein und das Auffangen des Balles 
wurde verboten. 1869 durfte der Bali nicht mehr mit den 
Handen beriihrt werden. 1871 wurde zum ersten Małe 
erwahnt, daB der Torwart mit den Handen spielen durfte. 
Die Einfiihrung des Eckballes erfolgte 1873. 1874 wurde
angeregt, Schiedsrichter einzufiihren. 1875 durfte das Band 
durch eine Querlatte ersetzt werden. Die Mannschaften 
wechselten von jetzt ab die Platze nur bei Halbzeit. 1881 
erfolgte die Einfiihrung des Schiedsrichters. 1883 war das 
Anbringen der Torlatte zwingend. Ebenso war das Ein- 
werfen des Balles mit beiden Handen gestattet. 1890 
wurde der ElfmeterstoB eingefiihrt und seit 1894 darf der 
Schiedsrichter nach eigenem Gutdiinken entscheiden.
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Das FuBballspiel in Deutschłand.
Auch in Deutschłand soli das FuBballspiel bereit s in 

friiheren Jahrhunderten bekannt gewesen sein; es wurde 
besonders von den Landsknechten jener Zeit fleiBig ge
pflegt. MitdemdreiBigjahrigen Krieg und der spater einsetzen- 
den geistigen Richtung verschwand auch hier das FuB
ballspiel vbllig und tauchte erst in der Mitte des 19. Jahr- 
hunderts wieder auf. Englische Kolonien und Pensionate 
am Rhein, in Wiirttemberg und Mitteldeutschland trugen 
viel zur Einfiihrung des FuBballspieles bei. Braunschweig, 
Hannover, Cannstadt, Heidelberg, Frankfurt a. M. sahen 
die ersten FuBballspiele. In der Mitte der siebziger Jahre 
bildeten sich die ersten FuBballvereine, die aber meist 
Rugby trieben. Nur hier und da wurde Association gespielt, 
manchmal sogar eine sich wenig durchsetzende Mischung 
von beiden Spielarten. Ende der achtziger Jahre war das 
Association-FuBballspiel schon heimisch geworden. FuB- 
ballvereine wurden in Berlin, Hamburg, Siid- und Mittel
deutschland gegrundet, die sich spater zu kleinen Ver- 
banden zusammenschlossen.

Zunachst war von einem solchen Zusammenschlusse 
in Berlin die Rede, wo in den achtziger Jahren FuBball 
eingefiihrt wurde. Es waren hier die Vereine „Frankfurt" 
(gegr. 1885), „Germania" (1888), „Stern" (1889), „Vik- 
toria" (1889) usw., die an dem Zustandekommen eines 
Verbąndes schon in diesen Jahren arbeiteten.

Am 4. November 1890 wurde ais erstes derartiges 
Unternehmen der „Bund Deutscher FuBballspieler" ge- 
griindet und ungefahr 14 Tage spater der Deutsche FuB
ball- und Cricket-Bund", dem bald darauf, 1891, nach 
Auflósung des Bundes Deutscher FuBballspieler auch 
dessen Vereine beitraten. Dieser Verband kam in der 
Folgezeit zu groBem Ansehen, so daB ihm sogar Vereine 
aus Hannover, Hanau und Leipzig beitraten. Die von 
ihm ausgeschriebene Meisterschaft wurde fiinfmal hinter- 
einander von der inzwischen eingetretenen „Viktoria“ 
(gegr. 1889) gewonnen. Der Bund lieB auch grbBere aus- 
wartige Spiele ausgewahlter Mannschaften in Berlin, 
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Hanau, Karlsruhe, Frankfurt a. M., Hamburg und Leipzig 
austragen. Seine Bliitezeit war jedoch schon 1897/98 
voruber, und wenn er auch noch bis zum Jahre 1902 be- 
stand, so wurde er doch, was GróBe und Bedeutung an- 
betrifft, von dem am 11. September 1897 gegriindeten 
„Verband Deutscher Ballspielvereine“ vollstandig in den 
Hintergrund gedrangt, der 1902 seinen Namen in „Ver- 
band Berliner Ballspielvereine“ geandert hatte; es ist der 
heutige „Verband Brandenburgischer Ballspielvereine“.

Ende der neunziger Jahre und Anfang des 20. Jahr- 
hunderts erfolgten nun auch in den iibrigen Teilen des 
Reiches Griindungen gróBerer Verbandę. In vielen Stadten 
wurde allerdings schon einige Jahre vorher FuBball ge- 
spielt; es bestanden auch schon lebensfaliige Vereine. Ihre 
tatsachliche Bedeutung erlangten sie aber erst durch ihren 
Zu sammenschlu B.

Zunachst hatte sich in Hamburg im Jahre 1894 der 
„Hamburg-Altonaer FuBballbund" aufgetan, dessen be- 
kannteste und jetzt noch bestehende Vereine ,,S. C. Ger
mania" (jetzt im Hamburger Sportverein aufgegangen), 
„Altonaer F. C. v. 93“ (jetzt Verein fur Leibesiibungen, 
Altona) und „Viktoria“ waren.

1897 erfolgte die Griindung des Verbandes „Siid- 
deutscher FuBballvereine“ durch die „Frankfurter Ger
mania", den „F. C. Hanau 93“, „Mannheimer F. C. 96“, 
den „F. C. Heilbronn", den F. C. Pforzheim", „Karlsruher 
F. C.“, Karlsruher „Phónix" und der Karlsruher „Fide- 
litas". Einige Jahre spater erstreckte sich sein Wirkungs- 
kreis bereits iiber ganz Siiddeutschland.

Zu gleicher ■ Zeit mit dem Siiddeutschen FuBball- 
verbande wurde 1897 in Leipzig der „Verband Leipziger 
Ballspielvereine“ von den Vereinen: „L. B. C.“, „Wacker", 
„V. f. B.“ und „Lipsia" aus der Taufe gehoben, dem sich 
im Jahre 1900 das Zustandekommen des „Verbandes Mittel- 
deutscher Ballspiel-Vereine“ anschloB.

Ais letzter der groBen deutschen Verbande wurde im 
Jahre 1900 der „Rheinisch-Westfalische Spielverband“ 
(Westdeutscher Spielverband) gegriindet.
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Der FuBballsport in den iibrigen Landem.
Wie in Deutschland so hatte selbstverstandlich das 

FuBballspiel auch in den andern Landem der Welt seinen 
Siegeszug angetreten. Neben England ist das Spiel in 
Holland, Danemark, Belgien, Ungarn, Osterreich, Bóhmen, 
der Schweiz und Schweden hoch entwickelt. Die Lander 
der iibrigen Erdteile folgten bald.

Am 21. Mai 1904 griindeten die Verbande die Federation 
Internationale de Football-Association, der damals an- 
gehórten: Belgien, Danemark, Deutschland, England, 
Finnland, Frankreich, Holland, Irland, Italien, Luxemburg, 
Norwegen, Osterreich, Schottland, Schweden, Schweiz, 
Siidafrika, Ungarn und Wales, zum Zweck, den internatio- 
nalen FuBballsport zu fordem und zu beaufsichtigen. 
Spater traten noch bei: Argentinien, Kanada, Chile, Para- 
guai, Portugal, Spanien, die Vereinigten Staaten von 
Amerika und Brasilien. Im Jahre 1920 haben sich England, 
Frankreich, Belgien und Luxemburg aus der F. I. F. A. 
ausgemeldet, um einen neuen internationalen Verband zu 
griinden. Inzwischen ist England aus diesem neuen 
internationalen Verband wieder ausgetreten und steht 
nun allein.

Der deutsche FuBball-Bund.
Sein Entstehen, sein Aufbau und sein Wirken.
Bei dem ausgesprochenen Organisationstalent des 

Deutschen war es nur eine Frage der Zeit, die am Ende 
des vorigen Jahrhunderts in Deutschland einsetzende 
Sportbewegung in die geregelten Bahnen eines Sport- 
verbandes zu leiten. Schon im Jahre 1886 wurde der 
Versuch gemacht, die FuBball treibenden Vereine zu einem 
Deutschen Bund zusammenzuschlieBen. Aber diesem 
Versuche, wie auch einigen spateren, fehlte die gesunde 
Grundlage.

Eine neue Anregung wurde 1899 bei einem deutschen 
Sportfeste in Leipzig von Professor vi Ledenfeld aus Prag 
gegeben und zur Yorbereitung ein AusschuB eingesetzt, 
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der alle FuBballvereine Deutschlands und Deutsch-Oster- 
reichs nach einem miBgliickten Versuche zum 28. Januar 
1900 zum „Ersten allgemeinen deutschen FuBball-Tage" 
nach Leipzig einlud. Die Verhandlungen fanden unter 
Leitung des jetzigen Ehrenmitgliedes des Deutschen FuB- 
ball-Bundes, Professor Dr. med. Hueppe, statt und fiihrten 
trotz aller noch bestehenden Unklarheiten und Zweifel zur 
Griindung des „Deutschen FuBball-Bundes“.

Der Bund machte dann seine Kinderkrankheiten 
durch, selbst politische Momente, wie die Tschechenfrage, 
spielten hinein. Der Bund zerfiel zunachst in zwei Gruppen, 
eine fur Association und eine fur Rugby. Er iiberlieB aber 
bald die Rugbyspieler sich selbst und nahm nur Association 
spielende Vereine auf. Die Deutsch-Osterreicher traten 
spater aus und griindeten einen eigenen Verband; doch 
blieb das Verhaltnis dauernd ein freundschaftliches.

Ein heute winzig erscheinendes Hauflein von 60 Ver- 
einen war es, das den Ausgangspunkt zu einer machtvollen 
Kbrperschaft bildete, die ihrer Bedeutung und Mitglieder - 
zahl nach jetzt an der Spitze des deutschen Sportes steht.

1904, dem ersten Jahre, in dem eine Zahlung des Bundes 
nach Mitgliedern vorgenommen wurde, umfaBte er 194 
Yereine und 9317 Mitglieder; am 1. Januar 1914 dagegen 
198590 Mitglieder (einschlieBlich der Zóglinge) in 2233 
Vereinen und 1123 Orten.

Von diesen 200 000 Mitgliedern sind 135 000 Spieler 
(mit den Zbglingen), die im Jahre 1913 70 343 Wettspiele 
austrugen. Die Zahl der Jugendlichen zwischen 14 und 20 
Jahren erreichte fast 85000; das sind zwei Drittel der Spieler. 
Kein anderer Sport kann sich ruhmen, in so ausgedehntem 
MaBe der Jugendpflege zu dienen und so umfassend sich 
die Herzen der deutschen Jugend erobert zu haben.

An den 70343 Wettspielen des Jahres 1913 waren 
1899 261 Spieler, Schiedsrichter und Linienrichter be- 
teiligt. Fast zwei Millionen waren so auf dem griinen Rasen 
tatig, von Sonne und Luft braun gebrannt, in Sturm und 
Regen gehartet.

DieZahlung desDeutschenFuBball-Bundes am 1. Januar 
1920 ergab:

Yereine: 3081 Mitglieder: 467962.
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Diese Zahlen sprechen fur sich, besser ais alle Worte; 
sie versinnbildlichen den unendliclien Wert, den das FuB
ballspiel ais Mittel zur Ertiichtigung des deutschen Volkes 
darstellt, sie bringen den untriiglichen Beweis, daB der 
FuBballsport auf dem Wege ist, der deutsche Volkssport 
zu werden.

An dem so uberraschen Aufschwung des deutschen 
FuBballsportes hatte neben seiner Werbekraft auch die 
vortreffliche Organisation des Bundes mit seinem straff- 
gegliederten, und doch wieder den einzelnen Teilen weitesten 
Spielraum lassenden Aufbau teil. Die Vereine sind in 
Gaue, Bezirke und Kreise zusammengeschlossen, die wieder 
die unteren Behbrden der sieben groBen, dem Deutschen 
FuBball-Bunde unmittelbar angegliederten Landesverbande 
bilden. Diese sind nach ihrer GrbBe: der Siiddeutsche FuB- 
ballverband, der Westdeutsche Spielverband, der Nord- 
deutsche FuBballverband, der Verband Mitteldeutscher 
Ballspielvereine, der Verband Brandenburgischer Ballspiel- 
vereine, der Siidostdeutsche FuBballverband und der 
Baltische Rasen- und Wintersportverband.

In ahnlicher Weise ist der Plan der Meisterschaftsspiele 
aufgebaut. Einige Verbande haben ihre besten Mannschaften 
zu einer Ligaklasse zusammengefaBt, die in verschiedene 
Kreise geteilt sind und dereń Meister dann unmittelbar 
die Verbandsmeisterschaft austragen. Die Verbandsmeister 
kampfen im Mai und Juni um die Bundesmeisterschaft. 
Das SchluBspiel findet im Juni, und zwar zugleich mit dem 
Bundestage statt. Bisher errangen die Bundesmeister
schaft

1903: V. f. B. Leipzig;
1905: Union, Berlin; 
1906: V. f. B. Leipzig; 
1907: Freiburger F.-K.; 
1908: Viktoria-Berlin; 
1909: Phbnix, Karlsruhe; 
1910: Karlsruher F.-K.; 
1911: Viktoria, Berlin; 
1912: Holstein, Kieł; 
1913: V. f. B. Leipzig; 
1914: Spielvereinigung,- Furth.
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Der Meisterschaftswanderpreis 
des Deutschen FuBball-Bundes.

& mim r mów* *



Neben den Meisterschaftsspielen, die fur Schiiler- und 
alte Herren-Mannschaften besonders eingerichtet sind, 
finden alljahrlich zahlreiche Pokalspiele, Stadte- und Ver- 
bandswettkampfe innerhalb Deutschlands und mit Stadten 
wie Unterverbanden des Auslandes statt.

Die sieben Landesverbandę kampfen alljahrlich um 
den von dem friiheren deutschen Kronprinzen gestifteten 
silbernen Pokal, der jetzt ais Bundespokal gilt. Die Spiele 
heiBen Bundespokalspiele. Das Entscheidungsspiel findet 
im Friihjahr statt. Zu diesen Spielen stellen die Verbande 
stets mit besonderer Sorgfalt ausgewahlte Mannschaften, 
die sich im Oktober in der Vorrunde, im November in der 
Zwischenrunde gegeniiberstehen. Pokalsieger waren bisher 

1909: Verband Mitteldeutscher Ballspielvereine; 
1910: Verband Siiddeutscher FuBballvereine; 
1911: Norddeutscher FuBball-Verband;
1912: Verband Siiddeutscher FuBballvereine;
1913: Westdeutscher Spielverband;
1914: Norddeutscher FuBball-Verband;
1917: Norddeutscher FuBballverband;
1918: Verband Brandenburgischer Ballspielvereine;
1919: Norddeutscher FuBballverband.

Recht rege war der sportliche Verkehr des Deutschen 
FuBball-Bundes mit dem Auslande. Die zahlreichen zum 
Austrag gekommenen Landerspiele zeigen das am besten.

1904 war das erste Spiel gegen die Schweiz, Ostern 
1914, also kurz vor demWeltkrieg, das letzte gegen Holland. 
Die bisher erzielten Ergebnisse sind: 
Basel, 4. IV. 1908, Deutschłand—Schweiz 2:5.

Baumgarten (Germania, Berlin), Hempel (Sportfreunde, 
Leipzig), Jordan (Kricket-Viktoria, Magdeburg), Ludwig * 
(Kólner F. C. 99), Hiller II (Pforzheim), Weymar (Vik- 
toria, Hamburg), Hensel (1. Kasseler F. V.), Fbrderer 
(Karlsruher F. V.), Kipp (Sportfreunde, Stuttgart), 
Becker (Kickers, Frankfurt), Baumgartner (Diisseldorfer 
Sp. V.).

Berlin, 20. IV. 1908, Deutschłand—England 1:5. 
Eichelnrann (Union#łBerlin), Hautschick (Union, Berlin), 
Fischer (Viktorj# GFrlnr), Poppe (Eintracht, Braun- 
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schweig), Hiller II (F. C. Pforzheim), Weymar (Viktoria> 
Hamburg), Gehrts (Viktoria, Hamburg), Neumaun (S. C- 
Dresden), Fórderer (Karlsruher F. V.), Mathes (Viktoria 96, 
Magdeburg), Baumgartner (Diisseldorfer S. V.).

Wien, 7. VI. 1908, Deutschland—Osterreich 2:3.
Eichelmann (Union, Berlin), Riso (V. f. B., Leipzig), 
Taenzer (B. C. Berlin), Poetsch (Union, Berlin), Hiller II 
(F. C. Pforzheim), Weymar (Viktoria, Hamburg), Schmidt 
(Germania, Berlin), Garrn (Viktoria, Hamburg), Kipp 
(Sportfreunde, Stuttgart), Jager (Altona 93), Baum
gartner (Diisseldorfer S. V.).

Oxford, 16. III. 1909, Deutschland—England 0:9. 
Werner (Holstein, Kieł), Hautschik (Union, Berlin), 
Massini (PreuBen, Berlin), Ugi (V. f. B., Leipzig), Glaser 
(Freiburg), Hunder (Viktoria, Berlin), Albrecht (Wacker, 
Leipzig), Garrn (Viktoria, Hamburg), Jager (Altona 93), 
Rópnack (Viktoria, Berlin), Baumgartner (Diisseldorfer 
S. V.).

Budapest, 4. IV. 1909, Deutschland—-Ungarn 3:3. 
Werner (Holstein, Kieł), Hirt (Hertha, Berlin), Riso 
(V. f. B., Leipzig), Poetsch (Union, Berlin), Ugi (V. f. B., 
Leipzig), Hunder (Viktoria, Berlin), Dutton (PreuBen, 
Berlin), Richter (V. f. B., Leipzig), Worpitzky (Viktoria, 
Berlin), Queck (Eintracht, Braunschweig), Schulz 
(Hertha, Berlin).

Karlsruhe, 4. IV. 1909, Deutschland — Schweiz 1:0. 
Illmer (F. V. StraBburg), Nicodemus (Sp.-Vg. Wiesbaden), 
Neumaier (Phónix, Karlsruhe), Burger (Spiel-Vg. Fiirth), 
Glaser (Freiburg), Hiller II (F. C. Pforzheim), Schweickert 
(Pforzheim), Fórderer (Karlsruher F. V.), Lobie (Kickers, 
Stuttgart), Kipp (Sportfreunde, Stuttgart), Oberle 
Phónix, Karlsruhe).

Basel, 3. IV. 1910, Deutschland—Schweiz 3:2.
Riso (Wacker, Leipzig), Hempel (Sportfreunde, Leipzig), 
Kiihnle (Kickers, Stuttgart), Burger (Spiel-Vg. Fiirth), 
Trautmann (Viktoria, Mannheim), Hunder (Viktoria, 
Berlin), Wegele (Phónix, Karlsruhe), Hiller III (Pforz
heim), Lobie (Kickers, Stuttgart), Kipp (Sportfreunde, 
Stuttgart), Philipp (Niirnberg).
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Arnheim 24. IV. 1910, Deutschland—Holland 2:4. 
Schmidt (Concordia, Berlin), Hempel (Sport freunde, 
Leipzig), Holstein (Karlsruher F. V.), Poetsch (Union, 
Berlin), Breunig (Karlsruher F. V.), Unfried (PreuBen, 
Berlin), Wegele (Phónix, Karlsruhe), Gehrts (Wiktoria, 
Hamburg), Fick (Holstein, Kieł), Kipp (Sportfreunde, 
Stuttgart), Philipp (Nurnberg).

Duisburg, 16. V. 1910, Deutschland—Belgien 0:3. 
Faas (Pforzheim), Neumaier (Phónix, Karlsruhe), Berg- 
hausen (PreuBen, Duisburg), Ugi (V. f. B., Leipzig), Glaser 
(Freiburg), Budszinski (S. V. Duisburg), Gablonsky 
(Bayern, Miinchen), Schilling (S. V. Duisburg), Bauwens 
(F. C. 99, Koln), ReiBlan (Wacker, Leipzig), Bert, Frie
drich (V. f. B., Leipzig).

Kleve, 16. X. 1910, Deutschland—Holland 1:2 
Werner (Viktoria, Hamburg), NeiBe (Eimsbiittel), Heuse 
B. C. Koln), Ugi (V. f. B., Leipzig), Biilte (Eintracht, 
Braunschweig), Weymar (Wiktoria, Hamburg), Hansen 
(Altona 93), Schilling (S. V. Duisburg), Worpitzky (Wik
toria, Berlin), Umbach (Miinchen-Gladbach), Queck (Ein
tracht, Braunschweig).

Stuttgart, 26. III. 1911, Deutschland—-Schweiz 6: 2. 
Werner (Wiktoria, Hamburg), Kiihnle (Stuttgart, Kickers), 
Holstein (Karlsruher F. W.), Burger (SP.-Wg. Fiirth), 
Breunig (Karlsruher F. W.), KrauB (Carl ZeiB, Jena), 
Gablonsky (Bayern, Miinchen), Fórderer (Karlsruher 
F. W.), Fuchs (Karlsruher F. W.), Kipp (Stuttgart, Sport
freunde), W. Fischer (S. W. Duisburg).

Berlin, 14. IW. 1911, Deutschland—England 2:2.
Werner (Wiktoria, Hamburg), NeiBe (Eimsbiittel, Ham
burg), Hempel (Sportfreunde, Leipzig), Burger (Sp.-Wg. 
Fiirth), Ugi (W. f. B., Leipzig), Hunder (Wiktoria, Berlin), 
Hansen (Altona 93), Hiller III (Pforzheim), Worpitzky 
(Wiktoria, Berlin), Kipp (Sportfreunde, Stuttgart), Molier 
(Holstein, Kieł).

Liittich, 24. IW. 1911, Deutschland—Belgien 1:2.
Werner (Wiktoria, Hamburg), NeiBe (Eimsbiittel), Hol
stein (Karlsruher F. W.), Ugi (W. f. B., Leipzig), Breunig 
(Karlsruher F. W.), Burger (Sp.-Wg. Fiirth), Hansen 
(Altona 93), Fórderer (Karlsruher F. V.), Fuchs (Karls- 
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ruher F. V.), O. Reiser (Phónix, Karlsruhe), W. Fischer 
(S. V. Duisburg).

Stockholm, 18. VI. 1911, Deutschland — Schweden 
4*2.

Werner (Viktoria,Hamburg), Wiggers (Altona 93), Henr- 
pel (Sportfreunde, Leipzig), Ugi (V. f. B., Leipzig), 
Breunig (Karlsruher F. V.), Hunder (Viktoria, Berlin), 
Dumkę (Viktoria, Berlin), Droz (PreuBen, Berlin), W01- 
pitzky (Viktoria, Berlin), Kipp (Sportfreunde, Stuttgart), 
Molier (Holstein, Kieł).

Dresden, 10. IX. 1911, Deutschland—Osterreich 1: 2. 
Werner (Viktoria, Hamburg), Rópnack (Viktoria, Berlin), 
Hempel (Sportfreunde, Leipzig), Burger (S. V. Fiirth), 
Breunig (Karlsruher F. V.), Hunder (Viktoria, Berlin), 
Gablonsky (Bayern, Miinchen), Hiller III (Pforzheim), 
Worpitzky (Viktoria, Berlin), Kipp (Sportfreunde, Stutt
gart), Molier (Holstein, Kieł).

Hamburg, 29. X. 1911, Deutschland—Schweden 1: 3. 
Werner (Viktoria, Hamburg), Burger (Fiirth), Hempel 
(Sportfreunde, Leipzig), Sorkale (PreuBen, Berlin), Ugi 
(V. f. B., Leipzig), Hunder (Viktoria, Berlin), Gablonsky 
(Bayern, Miinchen), Dumkę (Viktoria, Berlin), Jager 
(Altona 93), Kugler (Viktoria, Berlin), Molier (Holstein, 
Kieł).

Miinchen, 17. XII. 1911, Deutschland—Ungarn 1:4. 
Bork (M. T. V. Miinchen), Hempel (Sportfreunde, Leip
zig), Koenen (S. V. Duisburg), Ugi (V. f. B., Leipzig), 
Knesebeck (Viktoria, Berlin), Hunder (Viktoria, Berlin), 
Wegele (Phónix, Karlsruhe), Fórderer (Karlsruher F. V.), 
Worpitzky (Viktoria, Berlin), Hirsch (Karlsruher F. V.), 
Thiel (PreuBen, Berlin).

Zwolle, 24. III. 1912, Deutschland—-Holland 5 : 5. 
Werner (Holstein, Kieł), Rópnack (Viktoria, Berlin), 
Holstein (Karlsruher F. V.), Burger (Fiirth), Breunig 
(Karlsruher F. V.), Gros (Karlsruher F. V.), Wegele 
(Phónix, Karlsruhe), Fórderer, Fuchs, Hirsch (Karls
ruher F. V.), Oberle (Phónix, Karlsruhe).

Budapest, 13. IV. 1912, Deutschland—Ungarn 4:4. 
Werner (Holstein, Kieł), Rópnack (Viktoria, Berlin), 
Hempel (Sportfreunde, Leipzig), Krogmann (Holstein, 
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Kieł), Ugi (V. f. B., Leipzig), Kraus (Carl ZeiB, Jena) 
Wegele (Phónix, Karlsruhe), Jager (Altona 93), Wor
pitzky (Viktoria, Berlin), Kipp (Sportfreunde, Stuttgart), 
Molier (Holstein, Kieł).

St. Gallen, 5. V. 1912, Deutschland—Schweiz 2:1. 
Weber (Vorwarts, Berlin), Hempel (Sportfreunde, Leip
zig), Neumaier (Phonix, Karlsruhe), Burger (Fiirth), 
Glaser (Freiburg), Ugi (V. f. B., Leipzig), Wegele (Phbnix, 
Karlsruhe), Mechling (Freiburg), Lobie (Kickers, Stutt
gart), Kipp (Sportfreunde, Stuttgart), Oberle (Phonix, 
Karlsruhe).

Olympiade 1912 in Stockholm.
I. 29. VI. 1912, Deutschland—Osterreich 1: 5.

Weber (Vorwarts, Berlin), Rópnack (Viktoria, 
Berlin), Holstein (Karlsruher F. V.), Krogmann 
(Holstein, Kieł), Breunig, Bosch (Karlsruher V. F.), 
Wegele (Phónix, Karlsruhe), Jager (Altona 93), 
Worpitzky (Viktoria, Berlin), Kipp (Sportfreunde, 
Stuttgart), Hirsch (Karlsruher F. V.).

II. 1. VII. 1912, Deutschland—RuBland 16:0.
Werner, Reese (Holstein, Kieł), Hempel (Sport
freunde, Leipzig), Burger (Fiirth), Glaser (Freiburg), 
Ugi, Uhle (V. f. B., Leipzig), Fórderer, Fuchs 
(Karlsruher F. V.), Oberle (Phónix, Karlsruhe), 
Thiel (PreuBen, Berlin).

III. 3. VII. 1912, Deutschland—Ungarn 1:3.
Werner (Holstein, Kieł), Rópnack (Viktoria, Berlin), 
Holstein (Karlsruher F. V.), Krogmann (Holstein, 
Kieł), Ugi (V. f. B., Leipzig), Bosch (Karlsruher 
F. V.), Wegele (Phónix, Karlsruhe), Fórderer, Fuchs, 
Hirsch (Karlsruher F.V.), Oberle (Phónix, Karlsruhe).

Kopenhagen, 6. X. 1912, Deutschland—Danemark 
i:3-

Weber (Vorwarts, Berlin), Molier (Holstein, Kieł), Diemer 
(Britannia, Berlin), Ugi (V. f. B., Leipzig), Knesebeck (Vik- 
toria, Berlin), Bosch (Karlsruher F. V.), Wegele (Phónix, 
Karlsruhe), Jager (Altona 93), Worpitzky (Viktoria, 
Berlin), Kipp (Sportfreunde , Stuttgart), Wolter (Vor- 
warts, Berlin).
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Leipzig, 17. 11. 1912, Deutschłand—Holland 2:3.
Hofmeister (Bayern, Miinchen), Rópnack (Viktoria, Ber
lin), Diemer (Britannia, Berlin), Ugi (V. f. B., Leipzig), 
Breunig, Bosch (Karlsruher F. V.), Wegele (Phónix, 
Karlsruhe), Forderer (Karlsruher F. V.), Jager (Altona93). 
Kipp (Sportfreunde, Stuttgart), Gabelein (Sp.-V. 98, 
Halle).

Berlin, 21. III. 1913, Deutschłand—England 0:3.
Schmidt (Kickers, Stuttgart), Diemer (Britannia, Berlin), 
Molier (Holstein, Kieł), Vólker (PreuBen, Berlin), Edy 
(V. f. B., Leipzig), Jungtow (Hertha, Berlin), Wegele 
Phónix, Karlsruhe), Jager (Altona 93), Lobie (Kickers, 
Stuttgart), Kipp (Sportfreunde, Stuttgart), Fischer (Duis- 
burger S. V.).

Freiburgi. B., 18. V. 1913, Deutschłand—Schweiz 1:2. 
Schmidt (Stuttgart, Kickers), Rópnack (Viktoria, Berlin), 
Diemer (Britannia, Berlin), Bosch (Karlsruher F. V.), 
Kugler (Viktoria, Berlin), Schmidt (Sp.-Vg. Fiirth), 
Wegele (Phónix, Karlsruhe), Mechling (Freiburg), Fr. 
Fiirst (Bayern, Miinchen), Kipp (Sportfreunde, Stutt
gart), Hirsch (Sp.-Vg. Fiirth).

Hamburg, 26. X. 1913, Deutschłand—Danemark 1: 4. 
Schneider (V. f. B., Leipzig), Rópnack (Viktoria, Berlin), 
Molier (Holstein, Kieł), Kipp (Kickers, Stuttgart), Breu
nig (Pforzheim), Schummelfeder (Bonn, F. V.), Wegele 
(Phónix, Karlsruhe), Forderer (Karlsruher F. V.), Jager 
(Altona 93), Hirsch (Sp.-Vg. Fiirth), Zilgas (S. V. Duis
burg).

Briissel, 23. 11. 1913, Deutschłand—Belgien 2:6. 
Schneider (V. f. B., Leipzig), Rópnack (Viktoria, Berlin), 
Molier (Holstein, Kieł), Kipp (Stuttgart, Kickers), Breu
nig, (Pforzheim), Schummelfeder (F. V. Bonn), Wegele 
(Phónix, Karlsruhe), Jager (Altona 93), Fuchs (Karls
ruher F. V.), Hirsch (Sp.-Vg. Fiirth), W. Fischer (Duis- 
burger S. V.).

Amsterdam, 5. IV. 1914, Deutschłand—Holland 4 : 4. 
Hofmeister (Bayern, Miinchen), Vólker (V. f. B., Leipzig), 
Rockosch (Sp.-Vg. Leipzig), Schummelfeder (F. V. Bonn), 
Ludewig (S. V. Duisburg), Bollmann (T. B. Essen), 
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Wegele (Phónix, Karlsruhe), Jager (Altona 93), Harder 
(Hamburg 88), Queck (Eintracht, Braunschweig) 
W. Fischer (S. V. Duisburg).

Das FuBballspiel und seine Werte.
Goldig zittern Sonnenstrahlen iiber die Felder, kuhl 

weht der Wind; sie braunen die schlanken Leiber, die 
tummelnd in echter, lieiBer Lebensfreude iiber den griinen 
Plan stiirmen, sich begegnen und trennen. Das Kraftgefiihl 
der Jugend sucht Erholung im Spiel, dem packendsten 
und wertvollsten unseres Volkes: dem FuBballspiel.

Im Wełtkrieg hat es im wahrsten Sinne des Wortes 
seine Feuertaufe erhalten. An allen Fronten dieses welt- 
umspannenden Krieges ist es ausgeiibt worden, und unsere 
feldgrauen Krieger jeden Alters wurden nicht miide, immer 
wieder dem Leder bali nachzujagen.

FuBballspiel — Kampfspiel! Damit ist dieses be- 
liebteste und von der Jugend am meisten begehrte aller 
Rasenspiele wohl am treffendsten bezeichnet. Nicht ein 
Kampf Mann gegen Mann, sondern ein wohlberechneter 
fein durchdachter Kampf einer festgefiigten Spielmann- 
schaft, aus 11 Spielern bestehend, gegen die andere, nur 
hier und da von Einzelkampfen durchbrochen, die aber 
immer wieder nur im Rahmen des Ganzen mbglich sind. 
Der Charakter dieses Kampfspieles pragt sich schon in den 
Spielbezeichnungen aus. Da gibt es Stiirmer, die den An- 
griff einleiten, Laufer ais Verbindungsleute zwischen jenen 
und der hinter ihnen stehenden Yerteidigung und dem 
Hiiter der Feste, dem Torwachter.

In zwei Teile ist das groBe und breite Spielfeld, das 
Raum genug zum Austummeln und Messen der Krafte 
bietet, geteilt. Jeder Mannschaft wird eine Spielfeldhalfte 
ais Besitzstand iiberwiesen, der hartnackig verteidigt wer
den soli; im aufregenden Spiel wird hier oft nur schritt- 
weise Boden gewonnen. Wie mm iiberall im Leben der 
Angriff die beste Verteidigung ist, so auch hier im Spiel, 
das die jugendfrischen Kórper ja zu dem ernsteren Kampf 
fur das Leben heranbilden soli.
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FuBballspiel an dei- Front.

In Keilform stehen sich die beiden Mannschaften 
gegeniiber. Die Breitseiten, die Stiirmeireihe, aus fiinf 
Spielern bestehend, einander zugekehrt. Hinter ihnen lauern 
die drei, hurtigen Laufer; die beiden Verteidiger und der 
Torwachter bilden den SchluB. Zwischen den beiden 
Mannschaften liegt der Bali, des Kampfes Ziel, den nach 
einem Zeichen des Unpartciischen, des Schiedsrichters, die 
durch das Los bestimmte Mannschaft durch einen StoB 
in Bewegung setzt. Von diesem Augenblick an liegt der 
zweimal 45 Minuten wiihrende Kampf unter den vom 
Deutschen FuBball-Bunde festgestelltęn Spielgesetzen.

Die Breitseiten der beiden Keile sollen das Spiel eróff- 
nen. Hinter ihnen wachen die drei Laufer, die dem An- 
greifer den Bali wegzunehmen versuchen, um ihn wohl- 
iiberlegt dem Sturmer der eigenen Mannschaft zuzuspielen, 
der ungedeckt, d. h. frei vom Gegner steht, damit er den 
Angriff nun einleite. Zahe hangen sich die Laufer an die 
feindlichen Angreifer, gelien mit ihnen zuriick zum eigenen 
Tor, um im Notfalle die beiden Verteidiger des Tores, die 
sich immer in seiner Nahe aufhalten, zu unterstutzen. 
Bald verteicligend, bald angreifend bilden die Laufer das 
Ruckgrad ihrer Mannschaft und ihr' Versagen besiegelt 
meistens dereń Niederlage. Festgefiigt stehen hinter den 
Laufern die beiden Yerteidiger, der schnellere weiter vor, 
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schrag zuriick der sichere. Kommt der Bali auch an ihnen 
vorbei, dann steht dem Angreifer ais letzter Verteidiger 
der Torwachter gegeniiber. Seine Tatigkeit ist die ver- 
antwortungsvollste und schwerste. Fehler, die er begeht, 
sind selten wieder gut zu machen.

Und nun beginnt das Spiel!
Ein Pfiff des Schiedsrichters und im raschen Lauf 

stiirmt die vorderste Reihe der Angreifer den anderen ent- 
gegen. Von FuB zu FuB, ja von Kopf zu Kopf wandert der 
Bali, oft haargenau dem Mitspieler zugespielt. Vergebens 
versuchen die flinken und ausdauernden Laufer den An- 
griff der feindlichen Stiirmer zu hemmen, in eilendem Lauf 
geht es an ihnen voriiber. Und kurz vor dem wachsamen 
Verteidiger gibt der an der AuBenlinie des Spielfeldes be- 
findliche Stiirmer mit hartem, sicheren Schlag den Bali 
zur Mitte, vor das Tor. Vergeblich stiirmt der Torwachter 
dem Bali entgegen. Schneller ais er springt einer der ge- 
wandten Stiirmer in die Hóhe, faBt den fliegenden Bali 
mit dem Kopf, ein kaum merklicher Ruck und scharf und 
sicher prallt der Bali in das Tor. ,,Tor“ braust es viel- 
tausendstimmig iiber das Feld. Gewonnen? Vielleicht! 
jetzt noch nicht, denn der Kampf nimmt seinen Fortgang, 
die Spannung ist nur fiir Augenblicke gelbst. Schon wieder 
beginnt das Spiel. Blitzschnell fliegen die sehnigen Korper 
iiber den griinen Rasen, dort gewandt mit dem Bali wen- 
dend, um den Gegner auszuweichen, hier mit einer sicheren 
Bewegung des FuBes dem anstiirmenden Gegner den Bali 
abnehmend, da der Torwachter, der kaltbliitig sich beugend 
dem feindlichen Stiirmer den Bali buchstablich von den 
FiiBen nimmt oder kraftvoll gerade noch im rechten Augen- 
blick den heransausenden Bali mit sicherer Faust in das 
Feld zuriickschlagt, dadurch die Gefahr vor seinem Tor 
abwendend.

Wieder pfeift der Schiedsrichter. Es ist Halbzeit. Die 
ersten 45 Minuten sind wie im Fluge verstrichen, so viel- 
fach, so abwechslungsreich war der Kampf. Fast nie 
wiederholt sich die gleiche Spiellage, neue Angriffe er- 
fordern neue Abwehr und aus dem einen setzt sich das 
andere in ununterbrochener Kette fort. Nie wird das Spiel 
langweilig und Ruhepausen treten nur dann ein, wenn der 
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Bali aus dem Spielfeld geschlagen wurde und wieder geholt 
werden muBte. Sonst gibt es keine Rast, unaufhórlich 
wogt der Kampf auf und ab.

In der Pause wechseln die Mannschaften die Spiel- 
platze, damit jede in gleicher Weise die Nach- und Vor- 
teile der einen Seite genieBe, sei dies durch Wetter, Sonne, 
Sturm und Regen, sei es durch Ungleichheiten des Spiel- 
feldes.

Ein Pfiff des Schiedsrichters und wieder beginnt das 
Spiel. Die schwachen Posten des Gegners sind erkannt. 
Dorthin werden die Angriffe in stets wechselnder Weise 
gerichtet. Aber auch der Gegner hat Vorsorge getroffen, 
indem er seine schwachen Stellen durch geschickte An- 
ordnung seiner Spieler verstarkt. So entwickelt sich nun 
ein Kampf, in dem nicht nur kórperliche Gewandtheit und 
die bessere Herrschaft iiber den Bali, sondern auch das 
geistige Verstandnis, die Kunst, die Schwachen des Gegners 
fur den eigenen Angriff geschickt auszuniitzen, Triumphe 
feiern.

Es ist unmóglich, auch nur einen kleinen Teil dieses 
Bildes, das sich auf dem griinen Rasen abspielt, richtig 
wiederzugeben. Die ungeschulten Augen des unkundigen 
Zuschauers freilich sehen vielleicht nur einen Wirrwarr 
von Spielern, dem Kundigen aber óffnen sich die Feinheiten 
des Spieles, er sieht, wie die Mannschaft die schwache 
Stelle des Gegners erkannt hat und gerade dorthin ihre 
Angriffe richtet, der aber versucht, diese Schwache der 
Aufstellung durch ein Zusammenziehen seiner Spieler 
wieder zu starken. Vielseitig und mannigfaltig sind die 
Spielformen und doch ist die Idee des Spieles so unsagbar 
einfach, so łeicht yerstandlich fur jeden, der das Spiel nur 
einmal gesehen.

Und sein Wert! Elastisch ais Kampfspiel fur die 
kórperliche Fahigkeit eines jeden, angefangen von der be- 
quemen Spielerei des Neulings bis zur Glanzleistung des 
stahlgeharteten Meisterschaftsspielers, aber ebenso un- 
erschópflich in der Fiille seines geistigen Inhaltes.

Aus seinem Namen „FuBballspiel" herleitend hat sich 
der Glaube durchgesetzt, daB bei diesem Spiel nur FiiBe 
und Beine in Tatigkeit treten. Weit gefehlt! Denn nicht 
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einseitig zu laufen hat der FuBballspieler, sondern da gilt’s 
in den verschiedenen Phasen des Spieles sich blitzschnell 
drehen und biegen, beugen und in die Hbhe schnellen.

Die jeden Sonntag stattfindenden Wettkampfe zwingen 
die Spieler zu geregeltem Leben, halten sie zuriick vor den 
vielen verderblichen Geniissen, denen die Jugend zu leicht 
zum Opfer fallt. Das Spiel zwingt sie zu regelmaBiger 
korperlicher Ubung, bringt sie in standige Beriihrung mit 
der freien Natur, braunt sie in Sonne und Luft und hartet 
sie ab in Sturm und Regen. Und wenn es in einem be- 
kannten FuBball-Liede heiBt: „Regen, Schnee und Sturm- 
gebraus halten niemals uns zu Haus“, so ist das nur 
einfache Wahrheit. Eine frische, gesunde, korperlich 
kraftige Jugend ist es, die auf diese Weise herangezogen 
wird.

Jede Uberschreitung, jede UnbotmaBigkeit in derLebens- 
weise racht sich sofort, nicht nur an dem Spieler selbst, 
dessen Leistungsfahigkeit im Spiel zuruckgeht, sondern 
auch an seiner Mannschaft, die vielleicht durch dieses Nach- 
lassen das Spiel verliert.

Das Spiel wirkt erzieherisch und starkt die Kamerad- 
schaft. Die Spieler der Mannschaft fiihlen sich eins, stehen 
einer fur alle und alle fur einen; es hat sich schon oft ge- 
zeigt, daB gerade diese hochentwickelte Kameradschaft 
der Mannschaft zum Siege verhalf. Und diese Kamerad
schaft wieder erzieht zur freiwilligen Unterordnung unter 
die Anordnungen des Fiihrers der Mannschaft zum Wohle 
des Ganzen. Aus diesem Gefuhl der Zusammengehórigkeit 
heraus aber entwickelt sich die gerade fur die Jugend so 
auBerordentlich schwer zu iibende Pflicht der Entsagung 
und Selbstverleugnung. Nur ein Bild zur Erlauterung! 
Mit groBer Miihe hatte der AuBenstiirmer den Bali in 
seinen Besitz gebracht, pfeilschnell jagt er mit ihm die 
Seitenlinie hinunter an den Laufern vorbei. Wenn es nach 
ihm ginge, so sturmte er quer iiber das Feld auf des Gegners 
Tor, um den Zuschauern seine Kunst im Umspielen der 
feindlichen Verteidigung zu zeigen und selbst den Bali 
durch das Tor zu bringen. Aber diese selbstsiichtige Regung 
wird schnell unterdriickt: er sieht vor dem Tor seinen 
Mittelstiirmer vóllig frei und von dem Gegner unbelastigt
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stehen. Ohne Zógern schiebt er ihm den Bali zu, freiwillig 
auf die Ehre verzichtend seiner Mannschaft einen vielleicht 
zweifelhaften Erfolg verschaffen zu kónnen, der aber dem 
Mittelsturmer unbedingt sicher ist. Die Mannschaft geht 
ihm iiber den eigenen Ehrgeiz. Es ist dies nur ein winziges 
Beispiel an den daran iiberreichen Kampfbildern.

Mut, Entschlossenheit, Kaltbliitigkeit und sicheren 
Blick fur die Schwachen des Gegners sind weitere Eigen- 
schaften, die den Spielern anerzogęn werden. Bei der 
standig wechselnden Lagę des Spieles sind es oft nur Bruch- 
teile von Sekunden, die dem Spieler zur Uberlegung iibrig 
bleiben. Der Gegner steht vor ihm, versperrt ihm den Weg, 
kurz entschlossen gibt der Angreifer den Bali an seinen 
Nebenmann oder aber, wenn er sieht, daB auch dorthin der 
Weg nicht frei ist, zuriick an den ihm folgenden Laufer, der 
im Augenblick die einzige vom Gegner freie Stelle seiner 
Mannschaft erspaht und dorthin mit genau abgemessenem 
Schlag den Bali weiter gibt. Das alles vollzieht sich oftmals 
im schnellsten Lauf ohne irgendwelches Stocken.

Welche Kaltbliitigkeit gehort dazu, dem heranstiirmen- 
den Angreifer sich furchtlos entgegenzustellen. Ein Zu- 
sammenprall scheint unyermeidlich, aber blitzschnell mit 
einer einzigen Wendung des FuBes hat der Bali eine andere 
Richtung erhalten, kaum daB sich die Spieler beriihrten. 
Mit sicherem Auge heiBt es die Flugbahn des heransausen- 
den Balles zu berechnen. Wie oft wirft sich der Torwart 
blitzschnell zu Boden, um so ais letzte Rettung dem Bali 
den Weg in das Tor zu wehren. Da gibt es kein Besinnen!

Das FuBballspiel ist eben ein Kampfspiel, ein Karnpf- 
spiel im echtesten Sinne des Wortes, das unsere Jugend zu 
Mannern heranbilden soli, zu Mannern, die auch den Stiir- 
men des Lebens zu trotzen vermbgen.

Piinktlichkeit, Gehorsam und Ordnungsliebe werden 
dem Spieler sehr schnell beigebracht. Genau auf die Minutę 
pfeift der Schiedsrichter das Spiel an, und wehe dem Spieler, 
der dann zu spat kommt, oder seine Spielkleidung nicht 
in Ordnung hat. Sein Zuspatkommen kann der Mann
schaft den Sieg kosten. Die Vorwiirfe, die ihm dann werden, 
und die er sich vielleicht auch schon selbst macht, 
sind bitter.
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Unbedingten Gehorsam ist der Spieler den Anweisungen 
des Schiedsrichters schuldig, gegen dessen Entscheidungen 
es wahrend des Spieles keine Auflehnung gibt. Ein Pfiff, 
und das Spiel steht; eine einzige Regelwidrigkeit und die 
Stratę folgt auf dem FuBe. Widersetzlichkeit gegen die 
Entscheidungen des Schiedsrichters kann zur Folgę haben, 
daB dieser den UnbotmaBigen sofort vom Spielfelde weist. 
AuBerdem ist ihm noch eine strenge Bestrafung durch die 
Sportbehórden sicher. So scharf sich die beiden Mann
schaften im Spiel gegenuber stehen, vollstandig Gegner, 
der SchluBpfiff des Schiedsrichters eint sie wieder: sie sind 
Sportleute.

Der Spielplatz.
Ein guter Spielplatz ist die wichtigste Vorbedingung 

fur einwandfreie Spiele; dazu gehórt vor allem ein vóllig 
ebenes Spielfeld mit guter, kurz gehaltener Grasnarbe. Zu 
seiner Erzielung allgemeine Vorschriften zu geben, ist recht 
schwierig, weil die Bodenverhaltnisse so verschieden und 
vielseitig sind, daB beim Anlegen von Sportplatzen am besten 
stets ein Fachmanń zu Ratę gezogen werden sollte. Da 
die an das Spielfeld gestellten Anforderungen recht hoch 
sind, so muB vor allem eine kraftige Kulturschicht vor- 
handen sein oder geschaffen werden, nur sie sorgt fur 
Wiedererneuerung der leicht abgetretenen Grasnarbe. Am 
schlechtesten ist Lehmboden, der im Sommer leicht hart 
und rissig wird und den Pflanzen nicht geniigend Nahrung 
bietet; er muB erheblich verbessert werden. Sandboden 
ist praktischer, ihm ist aber eine Zumischung von Kultur- 
boden zu geben, in der das Gras gedeiht und das zum Wachs- 
tum notwendige Wasser sich halt. Weicher Wiesenboden 
muB vorher griindlich auf den Grundwasserstand unter- - 
sucht werden und Fiirsorge gegen eine sonst spater ein- 
tretende Senkung einzelner Teile des Spielfeldes getroffen 
werden.

Die besten Grundlagen fur einen Spielplatz bieten gute 
ausgetrocknete Wiesen.

Auch die Wahl der zu verwendenden Graser ist sehr 
schwierig und richtet sich vollstandig nach Lagę, Land- 
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strich und Bodenverhaltnissen. Da die Grasnarbe unter 
den sie standig bearbeitenden kraftigen FuBballschuhen 
naturgemaB recht leidet, so empfiehlt es sich stets hartes 
Gras zu wahlen. Auch hierfiir ist ein Fachmann zu Ratę 
zu ziehen. Das Spielfeld muB nach Fertigstellung sorg- 
faltige Pflege erhalten, bei trockenem Wetter ófter be- 
sprengt, gediingt und gewalzt werden, um eine stete Festig- 
keit zu erhalten.

Ganz besonders mtissen die Stellen vor dem Tor ge
pflegt werden, die zu allererst unter den harten Tritten der 
Spieler zu leiden haben. Im auBersten Falle hilft nichts 
weiter, ais das Spielfeld fur einige Zeit ganzlich fur das 
Spielen zu sperr 
Oft hilft auch 
gesetzt werden 
eher wieder in 
Rasenstiicke mi 
sind.

_ und die Teile vor dem Tor n
das nicht, so daB neue JRhseniśfe^e 
miissen. Dann aber darf der 
Gebrauch genommen werden, 
t dem Mutterboden vollst;indłg-

t

Fiir den Aufbau des Spielfeldes sind die Spielregeln 
des Deutschen FuBball-Bundes maBgebend. Danach muB 
es rechteckig sein und ein AusmaB von 90 zu 120 m Lange 
und 50 zu 90 m Breite haben. Zu kleine und zu groBe Spiel- 
felder haben ihre Vor- und Nachteile, die am meisten dann 
in Erscheinung treten, wenn die daran gewóhnten Spieler 
auf einem anderen Spielfeld spielen mtissen. Flanken- und 
Eckballe fallen dann fur den an die raumliche Ausdehnung 
seines Spielfeldes gewóhnten Spieler entweder zu kurz oder 
zu lang aus. Darum ist das MittelmaB von 70 zu 105 m 
stets das beste, auch das hier iibliche.

Die Spielfeldgrenzen sind durch Linien zu kennzeichnen, 
aber nicht etwa durch ausgehobene Rinnen. Unbedingt 
muB aber die Lagę des Torraumes, Strafraumes, der Straf- 
marke, wie auch die Torlinie von Ecke zu Ecke deutlich 
erkennbar sein. Die Querseiten heiBen Torlinien, die Langs- 
seiten Seitenlinien. Sie sind in der Mitte durch eine Mittel-
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linie verbunden, dereń Mittelpunkt kenntlich zu machen 
und um ihn ein Kreis von 9 m Halbmesser zu ziehen 
ist. An jeder Ecke hat eine hbchstens 1,50 m lange Fahne 
zu stehen, dereń Enden nicht spitz sein diirfen. Um jede 
Eckfahne ist ein Viertelkreis von 1 m Halbmesser zu ziehen.

Die Torę sind auf der Mitte der Torlinie zu errichten 
und werden aus zwei senkrechten im Boden festgemachten 
viereckigen Pfosten, die oben durch eine Querlatte ver- 
bunden sind, zusammengesetzt. Die Torę sind im lichten 
7,30 m breit und 2,40 m hoch. Torpfosten und Querlatte 
diirfen hbchstens 12 cm breit sein. Die Torlatte darf nicht 
durch Band oder einen andern biegsamen Gegenstand 
ersetzt werden. Rundę Torpfosten sind unstatthaft.

Der Torraum ist ein Rechteck, das aus der Grundlinie 
des Totes besteht und dessen Seitenlinien 5,50 m senkrecht 
von jedem Torpfosten aus gezogen werden. Ihre Enden 
sind durch eine zur Torlinie gleichlaufende Linie zu ver- 
binden.

Der Strafraum ist gleichfalls ein auf der Torlinie er- 
richtetes Rechteck. 16,50 m von jedem Torpfosten ent- 
fernt werden Senkrechte zur Torlinie gezeichnet, dereń 
Endpunkte miteinander durch eine Linie verbunden sind, 
die gleichlaufend zur Torlinie sein muB. Der davon ein- 
geschlossene Raum ist der Strafraum.

In einer Entfernung von u m von der Mitte der Tor
linie wircl die Strafmarke gekennzeichnet, die auch Elf- 
metermarke genannt wird.

Spieler, die absichtlich Fahnen entfernen oder um- 
stellen, die Querlatte herunterreiBen, sind vom Schieds
richter zunachst zu verwarnen, bei Wiederholung aber vom 
Spielfeld zu weisen.

Die Torę werden am besten mit einer hellen Farbę 
gestrichen, um sie scharf hervortreten zu lassen. In Holland 
befindet sich vielfach hinter dem Tor, in einer Entfernung 
von mehreren Metern, eine etwa iiber 1 m hohe weiBe Piankę, 
die das TorschieBen erleichtern soli. Weitere Auskunft 
geben die Spielregeln des Deutschen Fufiball-Bundes.
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WeiBe Piankę hinter dem Tor.

Spielgerate und Spielkleidung.
Spielgerate sind in jedem einschlagigen Sportgeschaft 

zu erńalten. Wie uberall ist auch hier das beste Gerat 
gerade gut genug. Die Beschaffung von Tornetzen ist sehr 
zu empfehlen.

Der Bali soli einen Umfang von 68,5 bis 71 cm haben. 
Sein Gewicht darf 370 bis 430 g betragen; die AuBenhiille 
muB Leder sein. Der Bali darf keine Bestandteile enthalten, 
die fur Spieler gefahrlich werden kbnnen. Er sollte nicht 
zu schwer gewahlt werden. Je leichter er ist, desto besser 
laBt sich mit ihm spielen und desto genauer gehorcht er 
selbst dem feinsten Zuspiel. Bei den ungeheuren Ball- 
preisen muB der Pflege des Balles ganz besondere Aufmerk- 
samkeit gewidmet werden. Jedes grbBere Sportgeschaft 
versendet auf Wunsch ausfuhrliche Beschreibungen iiber 
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sachgemaBes Aufpumpen und sachgemaBe Behandlung der 
Balie. Vor jedem Spiel ist der Bali aufzupumpen und datur 
Sorge zu tragen, daB Ersatzballe bereit gehalten werden.

Sorgfaltige Auswahl ist bei der Beschaffung der FuB- 
ballschuhe zu tref fen. Das Leder soli vor allem weich und 
geschmeidig sein, der Schuh gut aber beąuem passen. Die 
Sohle darf keinen Absatz haben und nicht zu stark sein; 
jeder schwere FuBballstiefel erschwert das schnelle Laufen 
und die geschickte Ballbehandlung auf das auBerste. Wie 
bei den Schlittschuhstiefeln so ist auch bei den FuBball- 
stiefeln auf richtige Bindung viel Wert zu legen. Bis zur 
Biegung im Gelenk ist die Verschnurung fest anzuziehen, 
dann kann sie loser aber selbstverstandlich nicht locker 
gehalten werden, um dem Gelenk die freie Beweglichkeit 
nicht kiinstlich einzuengen.

Stiirmer und Laufer miissen leichteres Schuhzeug 
wahlen ais die Verteidigung, die festeres Schuhzeug ver- 
tragen kann. Neue Schuhe sollen nie zum Wettspiel ge- 
braucht, sondern schon vorher getragen werden, damit sie 
sich dem FuB anpassen.

Ob die Sohle besser mit Lederstreifen oder mit Klótzen 
(Zapfen usw.) zu versehen ist, laBt sich schwer entscheiden. 
In letzter Zeit werden Streifen bevorzugt, weil sie nicht 
so leicht verloren gehen. Klótze wieder gewahren besseren 
Halt, erleiclitern schnelles Stoppen und Wenden. Die 
Spieler sollen sich unbedingt vor jedem Spiel, besonders 
aber bei schlechtem Wetter vergewissern, ob der Gleit- 
schutz unter der Sohle noch vorhanden und gut imstande 
ist. AuBerdem aber besteht bei abgelaufenen Klótzen und 
Streifen die Gefahr, daB die Nagel hervortreten. Das be- 
deutet wieder eine Gefahr fiir die Mitspieler. Der Schieds- 
richter muB, wenn er diese Feststellung wahrend des Spieles 
macht, den Spieler vom Spielfeld verweisen, der dann 
nicht mehr am Spiel teilnehmen darf, selbst wenn er den 
Schaden beseitigt. Der Spieler vermag also seine Mannschaft 
auf das empfindlichste zu schadigen.

Bei Regenwetter sind dem Torwart sogenannte Tor- 
warthandschuhe zu empfehlen. Sie verhindern das Ab- 
gleiten des meist recht schliipfrig gewordenen Bal] es. Es 
sind dann aber wollene Handschuhe zu wahlen, die bei
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Halbzeit gegen ein trockenes Paar auszutauschen sind. Ist 
das Wetter aber trocken, kónnen Lederhandschuhe ge- 
nommen werden.

Einen Abschnitt fur sich bildet die Spielkleidung. 
Hier bedeutet Einfachheit in der Farbę wahre Vornehm- 
heit. Schreiende Farben der Hemden oder Blusen wirken 
geradezu abstoBend. Dazu sind sie oft noch gar nicht ein- 
mal echt, so daB jedes Waschen das Hemd unansehnlicher 
macht und die Zusammengehórigkeit der Mannschaft 
wenigstens auBerlich immer mehr in Frage stellt.

Ob dem enganliegenden Hemd oder der faltigen Bluse 
der Vorzug zu geben ist, wird stets eine Streitfrage bleiben. 
Die lockere Bluse hat den Nachteil, daB sie gewissermaBen 
ais Windfang dient, das enganliegende Hemd aber bringt 
die nicht bei jedem schónen Kórperformen oftmals zu śtark 
zum Ausdruck. Die Hose soli nur so kurz sein, daB sie die 
Knie vbllig frei laBt. Sie muB beąuem und nicht etwa zum 
Platzen eng sein. Einen festen Gurt zum Halten der Hose 
zu tragen, wird wegen der damit meist verbundenen Zu- 
sammenschniirung des Leibes nicht empfohlen. Ein ent- 
sprechendes Gummiband, das meist schon in der Hose 
eingenaht ist, halt in den Hiiften geniigend fest.

Zu den Spielen sind nach Móglichkeit stets frische 
Striimpfe zu tragen. Es ist ein groBer Fehler, wenn die 
Spieler ihre Striimpfe in der Tasche ablagern lassen. Der 
Strumpf wird dadurch hart, driickt naturgemaB und 
scheuert den Fufi wund. Das Wechseln der Striimpfe und 
ihr Waschen wird erleichtert, wenn die Spieler anstatt der 
hohen Striimpfe sogenannte Wollstumpen (Striimpfe ohne 
FuB) tragen, die iiber die Socken gezogen werden kónnen.

Die besonders an kleinen Orten iiblichen Spielermiitzen 
sind vollstandig iiberfliissig; sie werden wahrend des 
Spieles zumeist doch nur verloren, hindern bei Kopfballen 
und wirken nicht gerade schónheitsverbessernd.

In stets sauberer Spielkleidung zum Spiel zu er- 
scheinen, ist die erste Pflicht der FuBballmannschaft. 
Nichts wirkt unschóner und abstoBender, ais wenn die eine 
Mannschaft wie aus dem Ei gepellt erscheint, die andere aber 
das gerade Gegenteil ist.
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Das FuIJballspielen nach den Regeln des 
Deutschen Fuliball-Bundes.

Kurz vor der von den Sportbehórden festgesetzten 
Zeit begeben sich die aus je ii Spielern bestehenden beiden 
Mannschaften auf das Spielfeld. Von keiner Mannschaft 
diirfen mehr ais 3 Spieler fehlen, andernfalls darf der 
Schiedsrichter das Spiel nicht stattfinden lassen. Scheiden 
wahrend des Spieles von einer Mannschaft mehr ais 3 Spieler 
aus, so muB der Schiedsrichter das Spiel abbrechen.

Das Spiel wird von einem Schiedsrichter geleitet, der 
iiber die Innehaltung der Spielregeln zu wachen und alle 
Streitfragen zu entscheiden hat. Seine Entscheidungen 
sind, sofern sie tatsachlicher Natur sind und das Ergebnis 
des Spieles in Betracht kommt, unanfechtbar. In seiner 
Gegen wart losen die beiden Spiel war te, wer von ihnen das 
Recht der Wahl hat. Der Gewinner kann sich entweder 
fur den AnstoB oder fur Platzwahl entscheiden. Letzteres 
spielt besonders bei Wind und Sonne eine gewisse Rolle. 
Die Mannschaften stellen sich dann auf. Die anstoBende 
Mannschaft steht mit 5 Sturmern auf der Mittellinie. Die 
Sturmer des Gegners diirfen den g-Meter-Kreis vor erfolgtem 
AnstoB nicht iiberschreiten. Meist stehen sich beim AnstoB 
nur die Fliigelstiirmer unmittelbar gegeniiber. Die Innen- 
stiirmer der Mannschaften sind durch den g-Meter-Kreis 
getrennt.

Die an der Seitenlinie stehenden Stiirmer werden 
AuBenstiirmer, je nach der Seite rechter oder linker AuBen- 
stiirmer, ihre Nebenleute, Innenstiirmer, rechter oder 
linker, und der fiinfte der Mittelstiirmer genannt. Hinter 
den Sturmern stehen die 3 Laufer, die beiden auBeren, die 
AuBenlaufer (rechter oder linker), der mittlere Mittellaufer. 
Ihnen folgen die zwei Verteidiger, im Torę steht der T01- 
wart.

Mit dem Pfiff gibt der Schiedsrichter das Zeichen zum 
Beginn des Spieles, das aber erst durch einen StoB auf den 
im Mittelpunkt des Spielfeldes ruhig liegenden Bali in der 
Richtung auf die gegnerische Torlinie eróffnet wird. Der 
Bali darf nicht riickwarts gęsto Ben werden und muB min-
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destens nach erfolgtem AbstoB eine volle Umdrehung um 
sich selbst machen oder einen Weg zuriicklegen, der seinem 
Umfang gleich ist.

Zwei Linienrichter, die bei Entscheidungsspielen einem 
nicht beteiligten Verein angehbren sollen, unterstiitzen den 
Schiedsrichter in seiner Tatigkeit, haben ihm rohes Spiel, 
Abseits und das Ausgehen des Balles wie die Mannschaft 
anzuzeigen, die den Einwurf hat. Das Spiel dauert 2 X 45 Mi- 
nuten, bei einer Pause von nicht mehr ais 5 Minuten, die 
nur mit Zustimmung des Schiedsrichters uberschritten 
werden kann. Nach 45 Minuten Spiel wechseln die Mann- 
schaften die Platze. Den AnstoB hat jetzt die sich bei Be- 
ginn des Spieles fur Platzwahl entscheidende Mannschaft.

Der Zweck des Spieles ist Torę zu erzielen. Ein Tor 
gilt ais gewonnen, wenn der Bali die Torlinie zwischen den 
Torpfosten unter der Querlatte in der Luft oder am Boden 
ganz uberschritten hat, ohne von einem Spieler der an- 
greifenden Mannschaft mit der Hand geworfen, getragen 
oder geschlagen worden zu sein. Die Mannschaft, die am 
SchluB des Spieles die meisten Torę erzielt, ist Sieger. Bei 
gleicher Torzahl ist das Spiel unentschieden. Entscheidungs- 
spiele diirfen nicht unentschieden ausgehen, sondern miissen 
bis zur Entscheidung durchgefuhrt werden. Der Schieds- 
rićhter hat nach Ablauf der 2X45 Minuten Spielzeit die 
Spielwarte noch einmal um die Seiten wahlen zulassen. Nach 
15 Minuten werden die Seiten wiederum gewechselt; ist 
auch dann keine Entscheidung gefallen, so wird erneut der 
Platz gewechselt und solange gespielt, bis das nachste Tor 
gefallen ist, das den Ausschlag gibt.

Uberschreitet der Bali wahrend des Spieles in der 
Luft oder am Boden die Seitenlinie, so wird er von der Mann
schaft, die ihn nicht ausstieB, wieder an der Stelle, wo er 
ausging, in das Feld geworfen. Der Einwerfende, meist 
der AuBenlaufer, muB die Seitenlinie mit beiden FiiBen 
oder Teilen von ihnen beriihren und das Gesicht dem Spiel
feld zuwenden. Der Bali ist mit beiden Handen iiber den 
Kopf in beliebiger Richtung in das Spielfeld zu werfen 
und darf von dem Einwerfenden erst dann wieder beriihrt 
werden, wenn den Bali ein anderer Spieler beriihrt hat. 
Von einem Einwurf aus kann ein Tor nicht gemacht werden.
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Falscli. Einwurf. Richtig.

Bei Kriegsverletzten, denen nur der Gebrauch eines Armes 
móglich ist, muB selbstverstandlich eine Ausnahme zu- 
gelassen und die Regel hier in verstandnisvollem Geiste 
ausgelegt werden.

Die schwierigste Regel ist die Abseitsregel. Abseits 
ist der Spieler, der im Augenblick des Spielens oder Ein- 
wurfs eines Mitspielers seiner Mannschaft der gegnerischen 
Torlinie naher steht und nicht wenigstens 3 Gegner (ein- 
schlieBlich des Torwartes) ihrer Torlinie noch naher stehen. 
Der abseits stehende Spieler darf dann weder den Bali 
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selbst spielen, noch in irgendeiner Weise den Gegner oder 
das Spiel iiberhaupt hindern. Besonders wichtig ist dabei, 
wo der Spieler steht, wenn ein anderer Spieler seiner Mann
schaft den Bali spielt. Einfaches Abseitsstehen ist nicht 
verboten, selbstverstandlich aber jede Abseitsstellung, die 
das Spiel beeinfluBt. Ist ein Spieler hinter dem Bali oder 
in gleicher Hbhe mit ihm, sobald er gespielt wird, so ist er 
nicht abseits, wohl aber, wenn er vor dem Bali ist.

Nicht abseits ist ein Spieler:
1. wenn ein Gegner den Bali zuletzt gespielt hat;
2. bei einem EckstoB;
3. beim AbstoB vom Tor;
4. in seiner eigenen Spielhalfte.

Ein abseits stehender Spieler bleibt abseits, auch wenn 
der Bali vom Torpfosten oder von der Querstange abprallt.

Wird der Bali iiber die Torlinie gestoBen, so ist er aus 
dem Spiel. Hat ihn die angreifende Mannschaft ausge- 
stoBen, so erhalt der Verteidiger einen AbstoB zuge- 
sprochen.

Der AbstoB vom Tor erfolgt von irgendeinem Punkt, 
innerhalb der Halfte des Torraums, die der Stelle ani 
nachsten liegt, an welcher der Bali ausging.

Hat der iiber die Torlinie ausgehende Bali aber einen 
Spieler der verteidigenden Mannschaft beriihrt, so erhalt 
der Angreifer einen EckstoB (Eckball) zugesprochen.

Der EckstoB wird nieist von dem AuBenstiirmer aus- 
gefiihrt, der Bali wird 1 m von der nachsten Eckfahne in 
das Spiel getreten. Die Eckfahne darf zur Ausfiihrung 
des StoBes nicht entfernt werden. Beim AbstoB wie beim 
EckstoB muB sich der Gegner bis nach erfolgtem StoB 
9 m vom Bali entfernt halten.

Von samtlichen Spielern darf der Torwart allein inner
halb seines eigenen Strafraumes den Bali mit den Handen 
oder den Armen beriihren, schlagen, stoBen oder werfen. 
AuBerhalb des Strafraumes ist ihm das verboten. Lauft 
der Torwart mehr ais zwei Schritte mit dem Bali, so ver- 
wirkt er einen. FreistoB, auBerhalb des Strafraumes fur 
Spielen mit der Hand einen StrafstoB. Der Torwart darf 
nur angerannt werden, wenn er den Bali beriihrt, einen 
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Gegner absichtlich hindert oder sich auBerhalb des Tor- 
raumes befindet. Hindert der Torwart den Gegner absicht
lich innerhalb des Torraumes, so kann er angegriffen werden. 
Der Schutz des Torwartes ist eine der Hauptbedingungen 
des Spieles. Das vielfach iibliche Anspringen des Tor
wartes und Aus-der-Hand-schlagen des Balles mit den 
FiiBen ist strengstens verboten. Das Wechseln des Tor
wartes ist dem Schiedsrichter anzuzeigen, sofern der neue 
Torwart den ihm nach den Regeln zustehenden Schutz in 
Anspruch nehmen will.

Jedes regelwidrige Spielen wird vom Schiedsrichter 
durch Verhangung von FreistóBen, StrafstóBen, Elfmeter- 
stoB und Verweisung vom Spielfeld bestraft.

Der FreistoB wird durch einen StoB nach den am 
Boden liegenden in Ruhe befindlichen Bali in beliebiger 
Richtung ausgefiihrt. Samtliche AnstóBe, AbstoBe, Frei- 
oder StrafstbBe sind von der Stelle auszufiihren, an der 
das regelwidrige Spiel stattfand. Der Schiedsrichter gibt 
das Zeichen zu der Ausfiihrung des StoBes, kann aber von 
einem FreistoB absehen, wenn dieser der bestraften Mann
schaft zum Vorteil gereichen wiirde. Ein unmittelbares 
Tor kann weder vom FreistoB, AnstoB, AbstoB noch Eck- 
stoB erzielt werden. Der FreistoB wird erteilt:

1. wenn ein Spieler beim Einwurf, FreistoB, StrafstoB, 
den Bali zweimal beriihrt, ehe es von einem andern 
Spieler geschah;

2. beim Abseitsspielen;
3. wenn der Torwart mehr ais zwei Schritte lauft;
4. der Torwart zur unrichtigen Zeit, wenn auch nicht 

regelwidrig, angelaufen wurde;
5. wenn der Bali vor dem Niederwurf beriihrt wurde;
6. wenn er beim ElfmeterstoB nicht vorwarts gestoBen 

wird;
7. bei falschem Einwurf;
8. bei gefahrlich werdendem Spiel.

Ein StrafstoB wird erteilt:
Beim Beinstellen, absichtlichen Treten, Schlagen oder 

Anspringen eines Spielers, bei absichtlichem Spiel mit 
der Hand (der Bali darf also weder mit der Hand noch
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Yerbotenes Wegdrangen.

vom Arm bis zur Schulter beriihrt werden), beim Halten 
mit der Hand, bei heftigem und gefahrlichem Anrennen 
oder wenn ein Spieler von hinten angerannt wird, der den 
Gegner nicht hindert. Durch einen StrafstoB kann unmittel
bar ein Tor erzielt werden.

Werden diese VerstóBe von der verteidigenden Partei 
innerhalb des Strafraumes verursacht, so muB der Schieds
richter einen ElfmeterstoB geben, kann aber auch davon 
absehen, wenn er iiberzeugt ist, daB diese Stratę zum Vorteil 
der ubertretenden Mannschaft geschehen wurde. Die Aus- 
ftihrung des StrafstoBes ist wie folgt:

Alle Spieler mit Ausnahme des den StrafstoB Aus- 
fiihrenden miissen aufierhalb des Strafraumes sein. Nur 
der verteidigende Torwart darf auf oder hinter seiner Tor
linie stehen. Der Bali ist vorwarts zu stoBen und sofort 
im Spiel. Auch hier darf der stoBende Spieler den Bali 
nicht eher spielen, bis ihn ein anderer Spieler beriihrt hat. 
Selbst wenn die Spielzeit abgelaufen ist, muB der Elf
meterstoB zunachst ausgefiihrt werden. Durch einen Elf
meterstoB kann unmittelbar ein Tor erzielt werden.
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Wird aus irgendeinem Grunde das Spiel zeitweise 
unterbrochen, ohne daB der Bali aus dem Spielfeld ge- 
gangen ist, so wird das Spiel dadurch wieder eróffnet, daB 
der Schiedsricłiter den Bali dort niederfallen laBt, wo das 
Spiel unterbrochen wurde. Sobald der Bali den Boden 
beriihrt hat, ist er im Spiel, vorher darf er nicht beriihrt 
werden.

Eingehendere Ausfiihrungen iiber das Spiel geben die 
Regeln des Deutschen FuBball-Bundes.

Die Spielregeln in Frage und Antwort.
Regel i.

Welche Fahnen miissen stehen, wenn das Spielfeld 
ordnungsmaBig gekreidet ist ? — Die vier Eckfahnen.

Darf die Eckfahne entfernt werden ? — Nein, auch 
nicht um einen Eckball besser treten zu kónnen.

Ist es — z. B. bei Schneefall — erlaubt, das Spielfeld 
mit schwarzer Farbę, RuB oder Asche zu bezeichnen ? — Ja.

Kann auch eine andersfarbige Masse, z. B. eine rotę, 
verwendet werden? — Ja!

MuB auch die Linie zwischen den Torpfosten gezeich- 
net sein ? — Ja!

Darf eine unvollstandig angetretene Mannschaft sich 
erganzen ? — Ja, bis zum SchluB des Spieles.

Regel 2.
Ist die Dauer der Pause in der Spielzeit von 90 Minuten 

enthalten ? — Nein.
Darf die Spielzeit verlangert werden ? — Ja. Der 

Schiedsrichter ist berechtigt — nicht verpflichtet — ver- 
geudete Zeit oder durch Ungliicksfalle oder andere Ur- 
sachen verlorene Zeit nachspielen zu lassen; doch ist es 
wunschenswert, daB den beiden Spielfiihrern in solchem 
Palle hiervon Kenntnis gegeben wird.

Darf die AuBenhiille des Balles aus einer andern Masse 
ais Leder bestehen ? — Nein!

Darf der Bali mit Metalldraht versćhnurt werden ? — 
Nein!
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Regel 3.
Welche Pause ist bei Halbzeit erlaubt ? Fiinf Mi

nuten.
Darf die Pause verlangert werden? — Ja, nach dem 

Ermessen des Schiedsrichters und wenn eine Mannschaft 
darum nachsucht. Falls eine kiirzere Spielzeit ais 90 Minuten 
gewiinscht wird, muB der Schiedsrichter hiervon verstan- 
digt werden. Dieses darf nur mit Einwilligung beider 
Spielfiihrer geschehen.

Wie ist bei einem Spiel zu verfahren, das bis zur Ent
scheidung durchgefiihrt werden soli ? — Wird bei einem 
unentschiedenen Spiel weiter gespielt, um eine Entscheidung 
herbeizufuhren, so losen die Spielwarte nochmals um die 
Seiten, die nach einer Viertelstunde gewechselt werden. 
Ist innerhalb dieser halben Stunde eine Entscheidung noch 
nicht gefallen, dann wird, nach vorhergegangener neuer- 
licher Platzwahl, solange gespielt, bis ein (dasentscheidende) 
Tor fallt.

Regel 4.
Kann beim Einwurf des Balles ein Tor erzielt werden ? 

— Ja, wenn der Bali beim Einwurf einen Spieler beriihrt 
und dann ins Tor rollt.

Darf der einwerfende Spieler einen FuB auf die Seiten
linie, den andern ins Spielfeld setzen ? — Nein, er muB mit 
beiden FiiBen auf der Seitenlinie stehen.

MuB der Einwurf in der Richtung auf das gegnerische 
Tor erfolgen ? — Nein, der Bali kann auch nach der Mitte 
oder nach der anderen Torseite zu geworfen werden.

Kann ein Torwachter hinter der Linie stehen und 
doch ein Tor verhindern ? — Ja, wenn die Hande, die 
den Bali halten, iiber die Linie liinausragen. (Beim Fangen 
und beim Fortschlagen des Balles lassen manche Tor
wachter den Bali manchmal in halber Hóhe die Torlinie 
erreichen, und es steht in diesem Falle dem Schiedsrichter 
frei, anzunehmen, daB der Bali die Torlinie iiberschritten 
hat. Ist dieses der Fali, und steht der Schiedsrichter an 
einem Platz, von dem aus er gut urteilen kann, so muB 
ein Tor gegeben werden. Es ist schwer, dieses zu beurteilen, 
wenn man nicht in der Nahe ist; es ist daher notwendig, 
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daB der Schiedsrichter immer moglichst in der Nahe des 
Balles bleibt. Ferner ist es sehr zu empfehlen, eine Seiten- 
stellung einzunehmen, wenn ein SchuB zu erwarten ist).

Was ist zu geben, wenn der Bali bei einem FreistoB 
den Schiedsrichter trifft und ins Tor geht ? — TorabstoB!

Aber wenn dieses bei einem StrafstoB eintritt ? — So 
ist Tor zu geben. (Bei dieser Entschęidung ist davon aus- 
zugehen, daB der Schiedsrichter nicht im Spiele ist.)

Was ist zu geben, wenn der Bali beim AbstoB gegen 
den Schiedsrichter und dann ins Tor zuriickprallt ? — 
Eckball.

Ist der Bali aus dem Spiel, wenn er von einer Fahne 
ins Spielfeld zuriickprallt ? — Nein, der Bali ist damit nicht 
„aus“, sondern bleibt im Spiel.

Was ist zu geben, wenn beim AbstoB der Wind den 
Bali zuriick ins Tor treibt ? — Eckball.

Ist ein Tor zu geben, wenn von einem Niederwurf 
ein Spieler den Bali ins Tor schieBt, oder. muB der Bali erst 
von einem zweiten Spieler gespielt sein ? — Es kann un
mittelbar ein Tor erzielt werden.

Regel 5.
MuB ein Spieler beim Einwurf die Beine geschlossen 

halten? — Nein, die Beine diirfen auch gespreizt werden.
Darf man den Bali auch riickwarts iiber den Kopf 

werfen ? — Nein, das Gesicht des einwerfenden Spielers 
muB dem Spielfelde zugekehrt sein.

Darf der Einwerfende den Bali einfach fallen lassen ? 
— Nein, der Bali muB geworfen werden.

Wer entscheidet, ob der Bali „aus“ ist? — In erster 
Linie der Schiedsrichter, dann der Linienrichter. Der 
Linienrichter soli mit seiner Flagge den Punkt bezeichnen, 
an dem der Bali das Feld verlieB und soli etwas hinter dem 
einwerfenden Spieler stehen, um den Einwurf zu beobachten. 
Wenn der Spieler den Einwurf nicht richtig ausfiihrt, so 
muB der Schiedsrichter einen FreistoB geben.

Ist gegen eine solche Entscheidung ein Protest móg- 
lich ? — Nein.

Den Linienrichtern sind moglichst hellfarbige Flaggen 
zu geben.
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Regel 6.
Wann darf ein Spieler, der abseits steht, wieder in 

das Spiel eingreifen ? — Sobald seine Abseitsstellung auf- 
gehoben ist und der Bali von einem anderen Spieler be- 
riihrt wurde.

Darf ein abseits stehender Spieler, ohne den Bali zu 
spielen, einen Gegner hindern ? — Nein.

Darf ein Spieler bei einem FreistoB abseits stehen ? — 
Nein.

Wann ist ein Eckball beendet ? —■ Sobald ein zweiter 
Spieler den Bali beriihrt.

Wenn ein Spieler abseits steht, nicht hindert, auch 
den Bali nicht spielt, den Gegner aber am sichern SchuB 
oder an der Aussicht hindert, ist er dann zu bestrafen ? — 
Ja, mit FreistoB.

Kann ein Spieler abseits stehen, wenn er einen vom 
Gegner zuletzt beriihrten Bali erhalt ? — Nein.

Kann ein Spieler abseits sein, wenn er hinter dem 
Bali ist, der von einem Spieler seiner eigenen Mannschaft 
gespielt wird ? — Nein.

Was ist zu geben, wenn ein Spieler einem Gegner, der 
eine Abseitsstellung innerhalb des Strafraums inne hat 
und weder versucht, den Bali zu spielen, noch jemand zu 
hindern, absichtlich das Bein stellt ? — Ein ElfmeterstoB.

Regel 7.
Wie weit muB der Gegner beim TorabstoB oder Eckball 

vom Bali sein ? — Neun Meter!
Darf die Eckfahne beim EckstoB entfernt werden ? — 

Nein. <
Wie weit darf der Bali seitwarts von der Eckfahne 

gelegt werden ? — Hóchstens einen Meter.
Wenn der Bali vom Torpfosten zu dem Spieler, der 

den Eckball trat, zuruckprallte, darf er ihn dann zum 
zweiten Małe spielen ? — Nein, er muB warten, bis der Bali 
von einem andern Spieler beriihrt worden ist.

Der Schiedsrichter ist verpflichtet, darauf zu achten, 
daB die EckstóBe von der Seite getreten werden, an welcher 
der Bali das Spielfeld yerlieB.
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Regel 8.
Darf ein Torwachter mit dem Bali innerhalb des Straf- 

raums mehr ais zwei Schritte laufen, wenn er ihn im Laufen 
in die Hóhe wirft und wieder auffangt ? — Nein.

Welche Strafe ist hierfiir zu geben ? — FreistoB, wenn 
es innerhalb des Strafraums geschah, aber StrafstoB, wenn 
es auBerhalb des Strafraums geschah.

Wann darf der Torwart gehindert oder gerempelt 
werden ? — Wenn der Torwachter einen Gegner hindert, 
kann auch er im Torraum angegriffen werden. Der Tor
wachter soli nicht auf unschóne Art und Weise angerannt 
werden.

Torwachter mógen stets bedenken, daB sie von einem 
Gegner angerannt werden kónnen, sobald sie den Torraum 
verlassen.

Der Torwachter ist soviel wie móglich zu decken; er 
soli aber sich immer so schnell wie móglich des Balles ent- 
ledigen.

Was ist zu geben, wenn der Torwart durch rohes Spiel 
(Schlagen, Beinstellen u. dgl.) gegen die Regeln verstóBt ? 
—- Elfmeter, wenn es im Strafraum geschah.

Darf der Torwachter gewechselt werden? — Ja; 
wahrend des Spieles kann fur den Torwachter ein anderer 
Spieler eintreten, jedoch muB der Schiedsrichter rechtzeitig 
davon benachrichtigt werden.

Wenn der Torwachter gewechselt wird, ohne daB dem 
Schiedsrichter Anzeige gemacht ist, und der neue Tor
wachter den Bali innerhalb des Strafraums mit der Hand 
beriihrt, so ist ein ElfmeterstoB zu erteilen.

Regel 9.
Welche Entscheidung ist gegen einen Spieler zu geben, 

der den Torwachter hindert, den Bali zu spielen ? — Frei
stoB.

Wann darf ein Torwachter gehindert werden ? — Wenn 
er den Bali in den Handen behalt, wenn er einen Gegner 
hindert, und wenn er sich auBerhalb des Torraums befindet.

Ist es einem Stiirmer, der nicht abseits steht, erlaubt, 
den Torwachter dadurch zu hindern, daB er ihm im Weg 
steht oder mit ihm auf andre Weise zusammenstóBt ? — 
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Ja, vorausgesetzt, daB es nicht absichtlich geschieht. Viel- 
fach kann die Beobachtung gemacht werden, daB z. B. beim 
Eckball Spieler versuchen, den Torwart zu drangen, wah- 
rend der Bali noch in der Luft ist. Das ist unstatthaft und 
hat FreistoB zur Folgę. Gegen den Torwart ist ein beson- 
ders vornehmes Spiel erforderlich.

VVelche Entscheidung ist zu geben, wenn ein Spieler 
den Bali von hinten dem Gegner nimmt oder zu nehmen 
versucht und ihm dabei absichtlich das Bein stellt ? — 
StrafstoB, und wenn es innerhalb des Strafraums von der 
verteidigenden Partei' geschieht, Elfmeter. Unter Bein- 
stellen ist zu verstehen, den Gegner absichtlich mit Hilfe 
der Beine zu Fali zu bringen oder dies zu versuchen, sowie 
auch dadurch, daB man sich vor oder hinter ihm nieder- 
biickt.

Diese Regel ist wichtig. Der Schiedsrichter kann da
durch, daB er sie streng anwendet und rechtzeitig eingreift, 
die Entstehung rohen Spiels verhindern. Er kann das 
Spiel jederzeit unterbrechen und einen FreistoB oder Straf
stoB erteilen oder einen oder mehrere Spieler verwarnen 
oder beides, wenn das Benehmen der Spieler unschicklich 
oder gefahrbringend ist. Der FreistoB ist an der Stelle des 
RegelverstoBes auszufiihren;

Das Anspringen eines Gegners ist stets absichtlich, es 
ware nur zu erwagen, ob der Sprung nicht notig war, um 
den Bali zu spielen.

Welche Entscheidung ist gegen einen Spieler zu geben, 
der absichtlich den Gegner von hinten oder vorn umrennt ? 
—- StrafstoB, und wenn es innerhalb des Strafraums von 
der verteidigenden Partei geschieht, Elfmeter. Der Schieds
richter braucht auch nicht zu warten, bis ein Zusammen- 
prall zweier Spieler erfolgt ist, ehe er einschreitet. Sieht 
er z. B. gefahrliches Spiel voraus (Zusammenprall, Sturz 
usw.), so soli er es durch seinen Pfiff sofort zum Stehen 
bringen. Er hat alsdann Niederwurf zu geben.

Darf ein Spieler von hinten angegriffen werden, wenn 
er nicht absichtlich einen Gegner hindert ? — Nein.

Darf ein Spieler, der seinem Gegner den Riicken kehrt, 
um mit ihm zusammenzuprallen, von hinten angegriffen 
werden ? — Ja.
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Darf ein Spieler, wenn er sein Gesicht dem eigenen 
Tor zuwendet und absichtlich einen Gegner hindert, mit 
den Handen beiseite geschoben werden ? — Nein,

Ist ein Torwart berechtigt, mit den Handen einen 
Gegner zu entfernen ? — Nein.

Regel io.
Ist es bei einem FreistoB einem Spieler erlaubt, den 

Bali zum zweiten Małe hintereinander zu spielen ? — Nein I
Darf ein Spieler der eigenen Mannschaft bei einem Frei

stoB naher ais 9 Meter an den Bali herankommen ? — Ja.
Auch ein Spieler der anderen Mannschaft ? — Nein.
Welchen Weg muB der Bali zuriickgelegt haben, um 

wieder im Spiel zu sein ? — Die Strecke, die seinem Um- 
fange gleich kommt.'

Die Ausfiihrung des FreistoBes darf nicht gestattet 
werden, solange der Bali sich noch bewegt. Der Schieds
richter kann von der Erteilung eines FreistoBes absehen 
und weiter spielen lassen, wenn dieses der zum FreistoB 
berechtigten Mannschaft zum Vorteil gereichen kann.

Von einem FreistoB, AnstoB, AbstoB oder EckstoB 
aus kann ein Tor nur erzielt werden, wenn ein anderer 
Spieler den Bali beriihrt. Beim FreistoB darf der das Tor 
erzielende Spieler aber nicht abseits sein.

Regel 11.
Darf ein StrafstoB riickwarts getreten werden ? — Nein.
Ist ein Tor zu geben, wenn bei einem FreistoB ein 

anderer Spieler den FuB auf den Bali setzt (um ihn so 
ais beriihrt von einem andern Spieler zu bezeichnen) und 
der den FreistoB ausfiihrende Spieler den Bali ins Tor 
schieBt ? — Nein.

Regel 12.
Wie wird ein ElfmeterstoB ausgefiihrt ? — Bei einem 

ElfmeterstoB miissen samtliche Spieler, mit Ausnahme des 
den StoB Ausfiihrenden und des Torwarts, auBerhalb des 
Strafraums stehen. Der Torwart darf nur auf oder hinter 
der Torlinie stehen. Der Bali muB auf das Tor geschossen 
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werden, darf also nicht seitwarts geschoben werden, um 
einem anderen Spieler Gelegenheit zum SchuB zu geben. 
Der angreifenden Mannschaft steht nur ein direkter StoB 
zu und der Bali darf erst dann von dem SchieBenden wieder 
gespielt werden, wenn er von einem anderen Spieler be- 
riihrt worden ist. Die zur Ausfiihrung eines ElfmeterstoBes 
erforderliche Zeit muB auch dann gewahrt werden, wenn 
die Spielzeit inzwischen abgelaufen ist, was z. B. bei einem 
Eckball nicht angebracht ist. Der verteidigenden Mann
schaft ist ein FreistoB zu geben, wenn der ElfmeterstoB 
nicht nach vorwarts gestoBen oder der Bali von dem 
SchieBenden zweimal hintereinander beriihrt wird. Springt 
der Bali von der Latte oder dem Torpfosten zuriick, gilt er 
nicht ais beriihrt. Nur wenn der Bali vom Torwart ab- 
prallt, darf er von demselben Spieler wieder gespielt 
werden.

Der Schiedsrichter kann in Fallen, bei denen er iiber - 
zeugt ist, daB die Anerkennung eines ElfmeterstoBes zum 
Vorteil der iibertretenden Mannschaft geschehen wiirde, 
davon absehen, die Regel in Kraft treten zu lassen.

Wenn der Bali bei einem ElfmeterstoB zwischen die 
Torpfosten unter der Querstange hindurchgeht, so darf 
das erzielte Tor nicht wegen irgendeines VerstoBes der 
verteidigenden Mannschaft fur ungiiltig erklart werden.

Beispiel: Bei einem ElfmeterstoB gegen die ParteiA 
dringen nach dem Pfiff des Schiedsrichters und vor dem 
StoB Spieler der Mannschaft B in den Strafraum. Der 
Bali wird vom Torwachter gehalten. Der Schiedsrichter 
ordnet die Wiederholung des StrafstoBes an. Diese Ent
scheidung ist regelwidrig. Der ElfmeterstoB hatte in diesem 
Falle nur dann wiederholt werden diirfen, wenn aus ihm 
ein Tor erzielt worden ware. Begehen dagegen Spieler der 
verteidigenden Mannschaft den Fehler, so wird der Straf
stoB dann wiederholt, wenn er kein Tor zur Folgę hat. 
Nur wenn Spieler beider Parteien an dem Fehler beteiligt 
sind, hat der StrafstoB unter allen Umstanden wiederholt 
zu werden.

Nur in folgenden absichtlichen Fallen kann ein 
Elfmeter verschuldet werden:
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t. einen Gegner treten, anspringen, halten, stoBen oder 
schlagen, von hinten anrennen, ihm ein Bein stellen 
oder heftig oder gefahrlich anrennen;

2. den Bali im Strafraum mit der Hand spielen.
Auch der Torwart kann unter den unter i. angegebenen 

Fallen einen Elfmeter verschulden. Jeder Spieler, der 
einen Elfmeter wegen der Falle unter i. verschuldet, kann 
auBerdem vom Platze verwiesen werden.

Es ist ein Fehler, wenn der Schiedsrichter in Fallen, 
bei denen ein Spieler vom Platze zu weisen ist, nur einen 
ElfmeterstoB erteilt. Die Erteilung eines Elfmeterstofies 
befreit den Schiedsrichter keinesfalls von der Pflicht, den 
Spieler vom Felde zu weisen, wenn der VerstoB ein der- 
artiges Vorgehen erheischt.

Der den ElfmeterstoB tretende Spieler oder der Tor
wart diirfen nicht durch Rufen, Schreien u. dgl. belastigt 
werden. Geschieht es dennoch, so kann der Schiedsrichter 
den StoB wiederholen lassen, wenn der StoB kein Tor zur 
Folgę hatte und die Stórung von der verteidigenden Mann
schaft ausging.

Erst nachdem der Schiedsrichter gepfiffen hat, darf 
der Bali getreten werden. Viele Schiedsrichter ziehen vor, 
nicht zu pfeifen. In die.sem Falle sollen sie aber laut und 
deutlich erklaren: „Ich pfeife nicht". — Kein Spieler darf 
in den Strafraum dringen, bevor der Bali getreten ist. 
Riickt ein Spieler absichtlich vor, ist er zu verwarnen, im 
Wiederholungsfall vom Platze zu wejsen.

Darf ein Elfmeter gegeben werden, wenn das Spiel
feld nicht gezeichnet ist ? — Ja, der Schiedsrichter muB 
die Lagę der Strecke dann durch Abschreiten feststellen.

Ist ein Elfmeter zu geben, wenn einem abseits stehenden 
Spieler von einem Spieler der verteidigenden Mannschaft 
im Strafraum das Bein gestellt wird ? — Ja.

Wenn ein Spieler einen Elfmeter verwirkt, der Bali 
aber unmittelbar darauf die Torlinie passiert, ist dann 
Elfmeter zu geben ? — Nein, Tor!

Regel 13.
Sind spitze oder konische Klótzchen erlaubt ? — Nein. 

Darf ein Spieler, dessen Schuhe vor dem Spielbeginn 

52



ais unvorschriftsmaBig befunden werden, am Spiel teil- 
nehmen, nachdem er den Fehler beseitigt oder vorschrifts- 
maBige Schuhe angezogen hat ? — Ja.

Darf ein Spieler, bei dem wahrend des Spiels eine Ver- 
letzung dieser Regel festgelegt wird, nach Wechseln der 
Schuhe wieder an dem Spiel teilnehmen ? — Nein.

Ist es Pflicht des Schiedsrichters, die Schuhe der Spieler 
vor dem Spiel nachzusehen oder braucht er das nur auf 
Verlangen zu tun ? — Nur auf Verlangen oder aus eigenem 
Ermessen.

Wenn die Aufmerksamkeit des Schiedsrichters wahrend 
des Spieles auf einen VerstoB gegen diese Regel gelenkt 
wird, so kann der betreffende Spieler nicht einfach seine 
Stiefeln wechseln, er ist vielmehr fur den Rest des Spieles 
auszuschlieBen. Wenn ein Spieler im Zweifel ist, kann er 
vor dem Beginn des Spieles den Schiedsrichter fragen; 
dieser muB dann die Stiefel untersuchen. Die Spieler ver- 
gessen sehr haufig, daB die Lederklotze usw. sich abnutzen 
und dann die Nagel bloBgelegt werden, wodurch die Stiefel 
regelwidrig werden. — Dieselben Vorschriften gelten fur 
Beinschutzer.

Regel 16.
Bleibt der Bali im Spiel bis zur Entscheidung des 

Schiedsrichters ? — Ja. — Im Falle einer vermuteten Uber- 
tretung der Regeln Bleibt der Bali solange im Spiel, bis 
gepfiffen ist. Der Schiedsrichter soli sich aber augenblick- 
lich entscheiden. Im Falle des Zweifels sind die Linien
richter zu befragen. Wenn der Schiedsrichter einer Be- 
rufung nicht Folgę leisten will, so ist seinerseits ein Schiitteln 
des Kopfes oder der Zuruf: ,,Weiterspielen“ zu empfehlen. 
Hat er sich einmal entschieden, und wird weiter gespielt, 
kann er seine Entscheidung nicht andern.

Regel 17.
Wie ist zu verfahren, wenn der Bali beim Niederwurf 

,,aus“ geht oder ins Tor ? — Geht der Bali iiber die Seiten- 
oder Torlinie, ehe er von einem Spieler gespielt wird, so 
laBt ihn der Schiedsrichter nochmals niederfallen. Die 
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Spieler beider Mannschaften diirfen den Bali nicht eher 
spielen, bis er den Boden beriihrt hat.

Sonstiges.
Darf ein Schiedsrichter einen Spieler wegen rohen 

Spiels ohne Verwarnung sof ort vom Platze weisen ? — Ja.
Kann ein Spieler vom Spielfeld gewiesen werden, der 

sich dauernd gegen die eine oder andere Spielregel vergeht, 
auch wenn er sich keine groben VerstóBe zuschulden kom- 
men laBt ? — Ja, wenn er vorher verwarnt wurde.

Miissen Spielfeldverweisungen dem Verband gemeldet 
werden ? — Ja, an die zustandige Sportbehórde.

Ist ein Spieler, der unniitzerweise sein Kórpergewicht 
gegen seinen Gegner benutzt, zu bestrafen ? — Ja, mit Ver- 
warnung und FreistoB.

In welchen Fallen hat der Linienrichter Entscheidungen 
zu geben ? — Bei einem Einwurf oder Eckball.

Ist eines Linienrichters Entscheidung maBgebend und 
endgiiltig zu betrSchten ? — Nein.

Kann ein Linienrichter bei einem etwaigen MiBver- 
halten vom Spielfeld gewiesen werden ? — Ja; der Schieds
richter kann einen andern fur ihn wahlen. Obwohl der 
Schiedsrichter das Recht hat, einen Linienrichter wegen 
unnótiger Storungen oder unangebrachten Benehmens 
vom Felde zu weisen und einen Stellvertreter zu ernennen, 
sollte dies doch nur im auBersten Falle getan werden, da 
eine Warnung wahrscheinlich geniigen wird.

Abseits.
Abseits ist der Zankapfel fur Schiedsrichter, Spieler 

und vor allem die Zuschauer. Bei keinem RegelverstoB 
ist es fur den Schiedsrichter so unbedingt notwendig, dicht 
am Bali zu sein, wie grade hier. Er kann unmóglich eine 
Abseitsstellung klar erkennen, wenn er 15 und mehr Meter 
hinter dem Bali herkeucht, wo oft nur x/4 m die Entscheidung 
bringt.

Die Regel sagt knapp und klar, daB ein abseitsstehender 
Spieler weder den Bali selbst spielen, noch in irgendeiner 
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Weise den Gegner oder das Spiel uberhaupt hindern darf. 
Also Abseitsstehen an sich wird nicht bestraft. Hiergegen 
aber verstoBen recht viele Schiedsrichter. Ist der Bali 
rechtsauBen, der linkę AuBenstiirmer aber ist abseits, sich 
dessen bewuBt und bleibt stehen, so kann die rechte Seite 
durchaus weiter spielen und ein Tor erzielen. Versucht 
aber der LinksauBen nur irgendwie in das Spiel einzugreifen, 
dann fallt er sofort unter die Abseitsregel. Unter den 
Spielern herrscht iiber die Abseitsregel noch recht viel Un- 
kenntnis, deshalb ware es fur sie ebenso wichtig, Regel- 
abende zu besuchen, wie fur die Schiedsrichter. Wie oft 
werden Spieler gesehen, die kurz vor dem Tor abseits ge- 
worden sind und in guter Meinung mit „Hande hoch 
still stehen, zum Zeichen, daB sie nicht in das Spiel ein- 
greifen wollen. Die Regel besagt aber, daB der abseits 
stehende Spieler weder den Gegner noch das Spiel uberhaupt 
hindern solle. Es ist doch selbstverstandlich, daB jeder 
dicht vor dem Tor abseits stehende Spieler unbedingt den 
Gegner oder das Spiel hindern muB. Das gleiche gilt, 
wenn der abseits stehende Spieler in das Tor lauft und sich 
im Netz hinter dem Torwart aufbaut. Er hindert dort 
immer. Schon der Gedanke, daB ein Spieler hinter dem 
Torwart steht, lenkt diesen von der Verteidigung ab, 
hindert ihn also.

Eine Anzahl Abseitsstellungen mógen zur Klarung 
beitragen:

Nr. i. Abseits.
Zuspiel zu einem Spieler der eigenen Mannschaft.

Oe

A lauft mit dem Bali vor und gibt ihn, ehe er D er- 
reicht, an B ab, B ist abseits, weil zwischen ihm und der 
Torlinie keine 3 Gegner waren, ais der Bali von A ab- 
gegeben wurde.
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Nr. 2. Nicht abseits.
Zuspiel zu einem Spieler der eigenen Mannschaft.

A lauft mit dem Bali vor und da sich D entgegen- 
stellt, spielt er den Bali rechts quer iiber das Feld, B lauft 
aus Stellung i in Stellung 2. B ist nicht abseits, weil er 
in dcm Augenblick, ais A den Bali fortgab, hinter dem Bali 
war und 3 Gegner zwischen sich und der Torlinie hatte.

Nr. 3. Abseits.

------- _J
*?O. o.

A'®------------

A und B greifen im Fliigelspiel an. A gibt den Bali an 
B., der, durch D am SchuB verhindert, den Bali an A, der 
mittlerweile von Stellung 1 zu Stellung 2 gelaufen ist, ab- 
gibt. A ist abseits, weil er nicht 3 Gegner vor sich und der 
Torlinie hatte, ais B den Bali nach vorn spielte.

Nr. 4. Nicht abseits.

■ ■■ ----------- 1 OĆ I, ..... . . ■

B

'"® Ot

A und B laufen, sich den Bali zuspielend, in der Mitte 
vorwarts. A, durch D behindert, spielt den Bali zuriick 
zu B, B ist nicht abseits, weil er hinter dem Balie war.
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Nr. 5. Abseits. 
Żurticklaufen an den Bali.

A flankt zur Mitte. B lauft aus Stellung 1 in Stellung 2, 
ubernimmt den Bali, iiberspielt D und E und schieBt Tor. 
B ist abseits, weil er in dem Augenblicke, ais der Bali von 
A abgegeben wurde, keine 3 Gegner vor sich und der Tor
linie hatte.

Nr. 6. Abseits. 
Zuriicklaufen an den Bali.

—...°e —
8’® Oe

A schieBt hoch auf das Tor und durch den Wind wird 
der Bali zuriickgetrieben, B lauft von Stellung 1 zu Stel
lung 2 und schieBt Tor. B ist abseits, weil er in dem Augen- 
blick, ais der Bali von A gespielt wurde, nicht 3 Gegner vor 
sich und der Torlinie hatte.

Nr. 7. Abseits.
Ein vom Tormann abgewehrter SchuB.

-COI 
b4

—i

OE

A schieBt aufs Tor, C schlagt den Bali zu B, der den 
Bali zu F spielt und F schieBt Tor. F ist abseits, weil er 
sich vor B befindet und weil er in dem Augenblick, ais ihm 
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der Bali von B zugespielt wurde, keine 3 Gegner zwischen 
sich und der Torlinie hatte.

Nr. 8. Nicht abseits.
Ein vom Tormann abgewehrter SchuB.

\ Oe
Od

>3 A

A schieBt aufs Tor. Der von C abgewehrte Bali ge- 
langt zu B, welcher schieBt. B hat wohl nicht 3 Gegner 
zwischen sich und der Torlinie in dem Augenblick, ais der 
Bali von A gespielt wurde. Er ist trotzdem nicht abseits, 
weil der Bali zuletzt von einem Gegner beriihrt wurde.

Nr. 9. Abseits.
Wenn der Bali vom Torpfosten oder Querstange abprallt

00 / g-

A schieBt aufs Tor und der Bali prallt vom Torpfosten 
in das Spielfeld zuriick. B iibernimmt den Bali und schieBt. 
B ist abseits, weil der Bali zuletzt von A, einem Spieler 
seiner eigenen Partei, gespielt wurde und ais A den Bali spielte, 
hatte B keine 3 Gegner zwischen sich und der Torlinie.

Nr. 10. Abseits.
Wennjder Bali einen Gegner beriihrt.

__—----------- —1 OĆ 1------------------- —1

A schieBt aufs Tor, der Bali prallt jedoch vom FuBe 
D’s ab. A lauft von Stellung 1 in Stellung 2, iibernimmt 
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wieder den Bali, kann jedoch infolge Behinderung durch D 
nicht aufs Tor schieBen. A spielt daher den Bali zu B. B 
ist abseits, weil er sich in dem Augenblick, ais A den Bali 
spielte, vor A befand und keine 3 Gegner zwischen sich 
und der Torlinie hatte.

Nr. 11. Nicht abseits.
Wenn der Bali einen Gegner beriihrt.

A schieBt aufs Tor, D lauft von Stellung 1 zu Stellung 2, 
um den Bali aufzuhalten, dieser gleitet jedoch von seinem 
FuBe zu B ab. B ist nicht abseits, obwohl er keine 3 Gegner 
zwischen sich und der Torlinie hatte, weil der Bali vom 
Gegner D gespielt wurde.

Nr. 12. Abseits. 
Behinderung des Tormannes.

Oo/ Ot
0A

A schieBt Tor. B behindert jedoch den Torwart C 
derart, daB er nicht zur Abwehr des Balles schreiten 
kann. Das Tor ist nicht anzuerkennen, weil sich B in 
einer Abseitsstellung befindet und weder den Bali be- 
riihren noch in irgendeiner Weise den Gegner oder das 
Spiel hindern darf.
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Nr. 13. Abseits. 
Behinderung dęs Torwartes.

—r7bc.. 1—_
O° / ®B

Oe
®A

A schieBt aufs Tor. Indessen lauft B und hindert C 
den Bali abzuwehren. B ist abseits, weil er sich vor A 
befand und keine 3 Gegner zwischen sich und der Torlinie 
hatte. B darf in der von ihm eingenommenen Stellung 
weder den Bali beriihren noch in irgendeiner Weise den 
Gegner oder das Spiel hindern.

Nr. 14. Abseits. 
Nach einem EckstoB.

s.OE
A fiihrt einen EckstoB aus und der Bali kommt zu B. 

B schieBt aufs Tor, der Bali beriihrt F und geht ins Tor. 
F ist abseits, weil der Bali nach dem EckstoB bereits von 
einem Spieler der eigenen Partei beriihrt wurde und in 
dem Augenblick, ais B den Bali spielte, hatte F keine 
3 Gegner zwischen sich und der Torlinie.

Nr. 15. Nicht abseits. 
Nach einem EckstoB.

2>
A

..............  —1 : _ U.
---------------------- OC

O° Oe

A fiihrt einen EckstoB aus. Der Bali kommt zu B, 
welcher in das Tor schieBt. Obwohl B nur einen Gegner
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zwischen sich und der Torlinie hat, ist er nicht abseits, 
weil bei einem EckstoB kein Spieler abseits ist.

Nr. 16. Nicht abseits.
Nach einem EckstoB.

Ot

A fiihrt einen EckstoB aus. Der Bali kommt zu D, 
gleitet von dessen FuB zu B, der ins Tor schieBt. Obwohl B 
nur einen Gegner vor sich hat, ist er nicht abseits, weil 
der Bali zuletzt von einem Gegner beriihrt wurde.

Nr. 17. Abseits.
Nach einem Einwurf von der Seitenlinie.

A wirft den Bali zu B und lauft von Stellung 1 zu 
Stellung 2. A ist dort abseits, weil er keine 3 Gegner 
zwischen sich und der Torlinie hatte, ais ihm der Bali von B X 
zugespielt wurde.

Nr. 18. Nicht abseits.
Nach einem Einwurf von der Seitenlinie.
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A wirft den Bali zu D, der ilin infolge FehlstoBes zu B 
gibt. Obwohl B keine 3 Gegner zwischen sich und der Tor
linie hatte, ist er nicht abseits, weil der Bali zuletzt von 
einem Gegner beriihrt wurde.

Nr. 19. Nicht abseits.
Innerhalb der eigenen Spielhalfte gibt es kein Abseits.

Obwohl A keine 3 Gegner zwischen sich und der Tor
linie hat, ist er nicht abseits, wenn er im Augenblick des 
zuletzt von B vorgespielten Balles in die gegnerische Spiel
halfte lauft, um den Bali zu ubernehmen.
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Der Anfanger.
Wer erinnert sich nicht noch gern seiner Friedens- 

soldatenzeit, in der schnauzbartige Unteroffiziere dem 
Rekruten klar machten, daB er weder richtig stehen, noch 
gehen konne. Zuerst maBloses Erstaunen, dann Begreifen 
und zuletzt vollstandige Uberzeugung. Ahnlich geht es beim 
Erlernen des FuBballspieles. Dem Anfanger erscheint es 
so einfach und leicht, mit dem Bali zu laufen. Er versucht 
und nach wenigen Schritten fallt er mit tódlicher Sicherheit 
iiber den Bali. Er muB erst laufen lernen ohne und mit dem 
Bali. Nun hat sich auch hier die Zeit geandert. Der Spieler 
von iiber 20 Jahren, der FuBball erst lernen will, ist so 
ziemlich eine Ausnahme; Regel dagegen der Schiller, der 
seinen kleinen Krickettball standig in der Hosentasche 
tragt, ihn bei jeder móglichen und auch unmbglichen Ge- 
legenheit auf der StraBe zu treiben versucht und keinen 
Stein ruhig liegen laBt, sondern ihn mit einer geschickten 
Bewegung des FuBes wegbefórdert, nicht immer zum Vor- 
teil. des jetzt nicht mehr so haltbaren, dafiir aber desto 
teueren Schuhwerkes.

Laufen lernen ist daher die erste Aufgabe, die dem 
Neuling auf dem Platze gestellt wird. Um die Anfanger 
fest in der Hand zu halten, sie nicht durch das Spiel anderer 
fortgeschrittener Mannschaften ablenken zu lassen, ist es 
wiclitig, die Ubungsstunden stets so zu legen, daB die An
fanger mit ihrem Lehrer immer allein sind.

Die Kleidung soli, wie iiberhaupt beim FuBballspiel, 
móglichst leicht sein und darf keine Bewegung des Kórpers 
hemmen. FuBballschuhe sind an den ersten Ubungstagen 
noch nicht nbtig. Der Lehrer laBt die Jugend nach Be- 
lieben tummeln. Seinem geiibten Blick entgeht weder der 
Schnelle und Entschlossene noch der Langsamere und Be- 
dachtige. Ein kurzer schneller Lauf der Schuler uber 50 m 
wird dem Leiter seine Wahrnehmung bestatigen und die 
Auswahl erleichtern. Es folgt das Laufen mit dem Bali, das 
immer noch mit leichtem Schuhzeug geschehen kann. Der 
FuB, vor allem die Gelenke sollen geschmeidig werden und 
der leisesten Bewegung nachgeben. Der Unterschied 
zwischen Schlittschuhlaufern und Rollschuhlaufern tritt
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Balltreiben.

hier oftmals schlagend zutage. Wahrend jene infolge der 
schmalen Laufschiene des Schlittschuhes bereits iiber ge- 
schmeidige Gelenke verfiigen, sind die Rollschuhlaufer 
meist steif, weil der FuB dort standig auf einer breiten 
Grundlage ruht, die FuBgelenke sich also fast stets in Ruhe 
befinden.

Das Laufen mit dem Bali hat erst langsam zu erfolgen, 
bis es mit der zunehmenden Beherrschung immer schneller 
gesteigert werden kann. Dem Treiben des Balles mit der 
Innenkante des FuBes folgt spater die AuBenkante. Es 
ist besonders darauf zu achten, daB der Bali nicht zu weit 
fortgetrieben wird, sondern mbglichst dicht am FuBe bleibt, 
fórmlich an ihm klebt. Das wird erreicht, wenn der Bali 
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von der Innenkante des einen zur Innenspitze des andern 
FuBes wandert. An das Vorwartslaufen ist allmahlich das 
Wenden nach rechts und links anzuschlieBen. Zuerst kann 
der Bogen der Wendung gróBer gewahlt werden, um ihn 
dann spater immer mehr zu verkleinern, bis sie scharf und 
knapp erfolgt. Es ist hier schon dringend darauf zu achten, 
daB die Wendung rechts und links gleichmaBig geiibt wird, 
um jede Einseitigkeit schon von vornherein auszuschlieBen. 
Der Blick beim Laufen darf nicht auf den Boden gerichtet 
sein, sondern stets nach dem Ziel, das der Lehrer dem Lau- 
fenden durch Zurufe weist. Der Anfanger muB den Bali 
fuhlen lernen. Die Haltung soli dabei gerade und unge- 
zwungen sein, um leichte Atmung zu gewahrleisten.

Beherrscht der Anfanger das Treiben des Balles, das 
kurze Drehen und Wenden, sofortiges Halten auf Zurufe, 
dann folgt das Umspielen des Gegners, das am besten am 
lebenden Gegenstand, am Spieler selbst geiibt wird, um 
dem Anfanger gleich die richtige Entfernung beizubringen 
in der er den Gegner stets zu umspielen hat. Eine Anzahl 
Spieler werden geradlinig in Zwischenraumen von 8—io m 
aufgestellt und sind von dem Schiiler mit treibendem Bali 
in Schlangenlinie zu umspielen. Die Umspielten und die 
Spieler miissen natiirlich wechseln bis jeder entsprechend 
seiner Lernfahigkeit seine bestimmte Anzahl Ubungen 
hinter sich hat. Der Zwischenraum zwischen den zu Um- 
spielenden wird allmahlich bis auf das geringste MaB, etwa 
1,5 m verkiirzt, um das Umspielen immer schwieriger zu ge- 
stalten. Die Aufstellung der zu Umspielenden kann weiter 
in den verschiedensten Formen, nicht mehr gradlinig er- 
folgen, um den Anfanger an die verschiedenen Stellungen im 
Spiel zu gewóhnen. Ubt der Spieler spater allein oder nur 
mit wenigen Kameraden, dann kónnen Stócke (Eckfahnen) 
in den Boden gesteckt und so umspielt werden. Gutes 
und sicheres Treiben des Balles (Dribbeln) ist fur die zu- 
kiinftige Entwicklung des Spielers sehr wichtig. Es ist 
die Grundlage ftir erfolgreiches Feldspiel. Das Balltreiben 
wird in Deutschland leider zu wenig gepflegt.

Die ftir die Ubungen zur Verwendung kommenden 
Balie sind vor allem leicht zu halten. Bei Schulern sollen 
es kleinere Balie sein, da ein groBer schwerer Bali in gar
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keinem Verhaltnis zur Kórperkraft des Schiilers steht, die 
Ausbildung also mehr hemmt ais ihr niitzt.

Das StoBen des Balles.
Wie dem Rekruten das Soldatenspielen erst Yergniigen 

bereitet, wenn er zum erstenmal mit dem Gewehr schieBen 
darf, so geht es der lernenden Jugend, wenn sie zum Tor- 
schuB gelassen wird. Bis dahin ist es aber noch ein recht 
weiter Weg. Zuerst heiBt es uberhaupt den Bali treffen 
lernen. Es gibt drei Arten, den Bali wegzubefórdern:

der SpannstoB, zum Angriff und zur Abwehr;
der StoB mit der Innen- und AuBenseite des Fufies 

zum Zuspiel;
der SpitzenstoB.

Der Anfanger wird zunachst immer dem SpitzenstoB 
den Vorzug geben, weil er glaubt, mit ihm gróBere Kraft 
und Sicherheit zu entwickeln. Das ist falsch. Der sicherste 
StoB ist und bleibt der SpannstoB. Dafiir ist er aber am 
schwersten zu erlernen. Der vollkommen gestreckte FuB, 
der dann also mit dem Schienbein eine Linie zu bilden 
hat, muB den ankommenden Bali genau wagerecht treffen. 
Der Lehrer lasse die Schiller zunachst erst FuBiibungen 
ohne Bali machen, und zwar in der Art der Freiiibungen. 
Die Spieler stellen sich in einer Reihe mit dem Gesicht nach 
dem Lehrer auf und miissen nun gemeinsam mit dem 
rechten ufid linken Bein abwechselnd Knieheben und die 
FuBspitzen genau nach unten strecken. Der Lehrer iiber - 
sieht so am besten schlechte FuBhaltung, die sofort zu 
verbessern ist. Erst wenn die Schiller die FuBspitzen gerade 
strecken kónnen, was bei manchem Anfanger durchaus 
nicht so einfach ist, sollen sie an den rollenden Bali heran 
gelassen werden. Hier sind die Schlage mit dem FuB zu
nachst langsam und schwach zu iiben, um dann immer 
kraftiger zu werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, 
daB der Bali nur nach vorn geschlagen wird.

Falsch ist es, wenn der FuB sich vollstandig um den 
Bali legt. Das scheint zwar naturgemaB, jeder Schlag wird
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aber zeigen, daB mit solcher Haltung meist nur hohe Balie 
herauskommen.

Der SpannstoB ist mit beiden FiiBen zu iiben, damit 
der Schuler von Anbeginn mit jedem FuB schlagen lernt. 
Das ist fur die Zukunft auBerordentlich wichtig. Beim 
Schlag ist das Bein in der Hiifte lose zu schwingen, damit 
der FuB den Bali mit voller Kraft trifft. Bei weiterer Ver- 
vollkommung des Schiilers ist ihm der Bali aus den ver- 
schiedenen Richtungen zuzuspielen oder zuzuwerfen. Er 
lernt so den Bali aus jeder Richtung und jeder Hóhe auf- 
nehmen.

Der Schuler muB weiter vom Boden abprallende Balie 
kurz iiber dem Boden mit SpannstoB zu fassen versuchen.

69



Nach dem StoB.

Wird der Bali mit genau senkreclit gehaltenen Unter- 
schenkeln und FuB genommen, so geht er hoch, bei schrag 
zuriickgenommenem Unterschenkel aber flach.

Im AnschluB hieran kann das Aufnehmen des Balles 
auf den FuBriicken geiibt werden. Der Lehrer rollt-dem 
Schiller den Bali zu, dieser nimmt mit flach auf dem Boden 
gesetzten FuB den Bali schnell auf und hebt ihn mit einem 
Ruck in die Hóhe. So aufgenommen kann der Bali auch 
nach riickwarts gespielt werden. Das Aufnehmen des Balles 
gewahrleistet das Uberspringen des vom Gegner etwa vor- 
gestreckten FuBes mit dem Bali.

Ist der SpannstoB nach allen Richtungen hin gut 
durchgebildet, so wird der Schlag des Balles mit der Innen- 
seite und spater der AuBenseite der FiiBe geiibt. Diese 
Schlage werden zum Zuspielen von Mann zu Mann ge- 
braucht. Hier hat der Schiller die Kraft seines Schlages 
abschatzen zu lernen. Der Lehrer tut gut, dem Schiiler 
die vom Bali zuriickgelegte Entfernung mit Schritten ab
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Nach dem StoB.

messen zu lernen. Das Auge gewbhnt sich dann an bestimmte 
Entfernung und weiB den Schlag spater genau fur die 
richtige Entfernung einzustellen. Auch dicht vor dem Tor 
kann das Schlagen mit der FuBseite zur Anwendung kom- 
men, um den Bali leicht in das Tor zu schieben. Das ist 
besser, ais ihn mit starkem Spitzenschlag iiber die Latte 
zu heben.

Der StoB'mit der Spitze ist die letzte Ubung fur das 
Schlagen, hier eigentlich richtig StoBen des Balles. Mit 
grofier Vorliebe werden die Eckballe von vielen AuBen- 
sturmern mit der Spitze getreten. Das ist nicht richtig, 
weil die geringste falsche Haltung dem Bali eine vom Aus- 
fiihrenden nicht beabsichtigte Drehung gibt. Diese Dreh-

71



Ober Kopf gezogen.

balie konnen, wenn sie bewuBt Drehung erhalten, 
fur die Verteidigung auBerordentlich schwierig zu nehmen 
sein. Es wird naturlich auch vor dem Tor Mbglichkeiten



Das Herumholen des Balles.

geben, bei denen ein schneller und meist wenig bemerkter 
SpitzenstoB schon zu iiberraschenden Toren fiihrt. All- 
gemein ist aber immer der SpannstoB oder der StoB mit 
der Seite des FuBes vorzuziehen. Beim SpitzenstoB ist 
der Bali genau in der Mitte zu treffen; jede Abweichung 
nach den Seiten oder nach unten und oben gibt dem Bali 
eine Drehung der Flugbahn.

Ist die Beherrschung des Balles mit beiden FiiBen 
vollkommen durchgebildet, so ist zu den Zieliibungen iiber - 
zugehen. Sie werden von den Spielern vor dem Tor vor- 
genommen und arten bei nicht sachgemaBer Aufsicht zum 
iibelsten Tortreten aus, das den Spieler vóllig verderben 
kann. Wichtiger sind weniger SchuB- ais Zieliibungen. 
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Es kommt also nicht auf die Kraft des Schusses, sondern 
auf seine Genauigkeit an. Verschiedentlich wird eine Eck- 
oder Seitenfahne auf die Torlinie gestellt, die von den 
Schiilern zunachst aus kurzer Entfernung getroffen werden 
soli. Die Entfernung ist allmahlich zu steigern, gleichfalls 
aber auch die StoBkraft.

Der Lehrer iibe vor dem Torę auch das Hineinschieben 
des Balles mit der Innen- oder AuBenseite des FuBes aus 
kurzer Entfernung. Er prage den Schiilern unbedingt ein, 
daB auf kurze Entfernung der beriihmte BombenschuB 
meist iiber die Latte geht, jeder schnelle und iiberraschende 
mit der FuBkante hineingeschobene Bali aber unbedingt 
Erfolg verspricht.

Um den Schiller zu zwingen, in bestimmte Teile des 
Tores zu schieBen, ist durch 2—3 von der Querlatte bis 
zum Boden herabreichende Schniire (Taue, Bander) die 
Toróffnung in 3—4 Abschnitte zu teilen. Es entstehen so 
3—4 Offnungen, die von rechts nach links mit 1, 2, 3 oder 4 
bezeichnet werden. Der Lehrer ordnet nun durch Zurufe 
an, in welche der 4 Offnungen der Schiller zu schieBen hat. 
In ahnlicher Weise ist auch der fur den Torwart am schwer- 
sten zu haltende flachę, kurz iiber dem Boden kommende 
SchuB zu iiben. Zu diesem Zweck wird etwa 1 m vom Boden 
entfernt eine Schnur (Tau, Band) von Torpfosten zu Tor
pfosten gezogen. Der Ubende muB dann jeden Bali unter- 
halb der Schnur in das Tor schieBen. Diese Ubung laBt 
sich auch ais Vervollkommnung der vorher beschriebenen 
verwerten. Der Lehrer ordnet dann FlachschuB in eine 
der vorhandenen Offnungen (1, 2, 3, 4) an. Das SchieBen 
wird dadurch erschwert.

Um diese Ubung fur die Schiller anregender zu ge- 
stalten, kónnen fur die besten Leistungen Belohnungen 
ausgesetzt werden.

Eine verschiedentlich gern angebrachte Ubung ist 
das Aufnehmen des Balles mit der Ferse. Der iiber den 
Kopf oder seitwarts ankommende Bali wird mit der Ferse 
gefaBt und wieder iiber den Kopf zuriickgeschlagen. Die 
Ubung ist recht schwer und kommt auch nicht oft vor.
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Zum TorschieBęn rorgerichtet.

Die Drehballe.
Beim SpitzenstoB wurde bereits erwahnt, daB jede 

Abweichung von dem genau wagerecht ausgeiibten StoB 
eine von den Ausfuhrenden nicht beabsichtigte Drehung 
herbeifiihren kann. Beim Tennisspiel sind solche Drehballe 
(Effet) gebrauchlich; sie erschweren den Ruchschlag auBer
ordentlich und verlangen gespannteste Aufmerksamkeit. 
Drehballe lassen sich mit jedem StoB oder Schlag erzielen. 
Die Spieler werden schon oft selbst bemerkt haben, daB 
Balie, die sie glauben ganz ordnungsmaBig geschlagen zu 
haben, plótzlich eine andere Bahii einschlagen, weil eben 
im Augenblick des Schlages der FuB eine von dem Spieler 
nicht beabsichtigte Drehung machte. Der mehr oder weniger 
starkę Wind spielt bei den Drehballen natiirlich eine sehr 
erhebliche Rolle, da er die Drehung verstarken oder auch 
abschwachen kann.

Drehballe lassen sich am besten beim SpitzenstoB 
beobachten. Trifft die Spitze den Bali nicht genau in der 
Mitte, sondern etwas weiter nach rechts oder links, so wird 
stets der Bali eine dem Beriihrungspunkt entgegengesetzte 
Flugbahn einnehmen. Der Eckball kann also durch eine 
beabsichtigte Drehung im Bogen vor das Tor gelegt werden, 
und zwar je nachdem der Bali von der rechten Ecke rechts 
oder links von der Mitte getreten wurde, in einem dem 
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Torę ab oder zugekehrten Bogen; bei der linken Ecke ist 
dieser Bogen naturlich umgekehrt.

Aber auch jeder andere Schlag des Balles laBt sich 
zu Drehballen verwerten, wenn der den Schlag ausfiihrende 
FuB beim Beriihren des Balles eine Drehung erfahrt, die 
dem gestoBenen Bali dann eine der Schwingung des FuBes 
entgegengesetzte Drehung gibt. In gleicher Art kann auch 
den Kopfballen eine bestimmte Drehung gegeben werden.

Der Kopfball.
Eine Mannschaft, die ausgepragtes Kopfballspiel zeigt, 

wird dem Gegner stets um ein Bedeutendes uberlegen sein. 
Was aber heute oftmals unter Kbpfen verstanden wird, 
ist vielfach nichts weiter ais ein Vorhalten des Kopfes, von 
dem der Bali dann nach Belieben abprallen darf. Nimmt 
er dann eine nicht beabsichtigte Flugbahn, beim Verteidiger 
anstatt vom Torę ab gerade in das Tor hinein, dann ist 
das Wundern groB. Bali, Luft und was nicht alles erhalten 
die Schuld, nur nicht der Kópfende selbst. Der Spieler 
muB sich beim Kbpfen klar machen, nach welcher Richtung 
der Bali gehen soli. Dementsprechend hat er ihn aufzu- 
nehmen und abzuspielen. Nach vorn wird der Bali mit 
der Stirn gekbpft. Sich den Bali auf den Kopf fallen zu 
lassen, wird der Spieler wahrsćheinlich nur einmal ver- 
suchen und an diesem Versuch fur lange Zeit genug haben. 
Das Kbpfen nach der Seite wird mit dem rechten oder 
linken Scheitel ausgefiihrt. Auch das Riickwartskbpfen 
mit dem Hinterkopf muB geiibt werden und kann manch- 
mal besonders fur den Mittellaufer — die Ubung ist aber 
recht schwer — von Vorteil sein. Das Kbpfen selbst ist in 
allen Stellungen zu uben, sowohl hoch im Sprung, wie auch 
mit gebeugtem Rumpf. Ich sah verschiedentlich, wie ein 
etwa in Huftenhohe kommender Bali von dem Innen- 
sturmer mit gebeugtem Oberkorper fein eingekopft wurde.

Soli der Bali eine bestimmte Richtung erhalten, so 
muB der KopfstoB ruckartig und mit einem der Entfernung 
entsprechenden Schlag erfolgen. Der Kopf muB darum 
lose auf dem Rumpf sitzen, der die Bewegung mit zu unter- 
stiitzen hat.
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Kopfball.

Besonders zu iiben ist das Springen nach dem hoch 
fliegenden Bali. Die Geschmeidigkeit des Spielers und 
seine allgemeine Kórperausbildung kommen hier am besten 
zur Geltung. Beim Sprung ist die Entfernung des an- 
kommenden Balles abzuschatzen und danach der Sprung 
einzurichten, der nicht zu spiit erfolgen darf, wenn nicht 
der Bali iiber den Springer hinweggehen soli. Wie bei 
allen Zieliibungen ist das Ziel, hier also der Bali, schon bei 
seinem Anflug im Auge zu behalten.
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Das Ballstoppen.
Mit dem guten Kopfballspiel gehórt sicheres Ball

stoppen zum Riistzeug eines Spielers erster Klasse. Beide 
sind das hohe Lied der Ballbehandlung. Stoppen eines 
hoch kommenden und auf den Boden prallenden Balles 
heiBt, ihm die Fahigkeit des Abprallens zu nehmen, also 
seine Schwungkraft zu lahmen. Das geschieht, wenn im 
Augenblick des Beriihrens mit dem Boden der FuB eine 
zweite Verbindung von Boden und Bali herbeifiihrt, damit 
die Spannkraft des Balles gewissermaBen durch den FuB 
in die Erde leitet. Man kann auch im iibertragenen 
Sinne von einem Auffangen des Balles mit den FiiBen 
sprechen.

Fur den Anfanger ist die einfachste Art des Stoppens, 
im Augenblick des Beriihrens des Balles mit dem Boden, 
den FuB leicht auf den Bali zu stellen. Hartes Zutreten 
wiirde den Bali wieder abgleiten lassen und damit den 
Zweck, ihn in Gewalt zu bekommen, verfehlen. Bei flach 
kommenden Ballen hat das Beriihren des Balles mit der 
Sohle zu erfolgen, wahrend der FuB zugleich mit der Ferse 
auf dem Boden ruht. Das Stoppen mit dem Spann, der 
Innen- und AuBenseite des FuBes — bei den von der Seite 
kommenden Ballen — der Brust und schlieBlich auch dem 
Kopfe ist gleichfalls zu iiben. Je dichter der Bali am Kor per 
gestoppt wird, desto besser fur die Weiterverwertung. 
Erste Regel bei Balistoppiibungen ist, daB der Kórper oder 
der Kórperteil, mit dem der Bali in Beriihrung kommt, 
im Augenblick dieser Beriihrung sofort nachgibt; nur da- 
durch kann die Sprungkraft aufgehoben werden. Beim 
Stoppen mit der Brust muB diese leicht zuriickweichen. 
Der Bali fallt oder rollt dann am Kórper herunter auf den 
FuB. Auch das Stoppen mit beiden Unterschenkeln muB 
gelernt werden. Es wird von manchen Spielern jedem 
anderen Stoppen mit dem FuB vorgezogen, weil der Bali 
sofort in der Gewalt des Spielers bleibt.

Sehr zu iiben ist das Stoppen im vollen Lauf und das 
sofortige Weiterspielen des Balles. Die Stoppiibungen sind 
naturlich mit beiden FiiBen vorzunehmen. Dem Spieler 
ist vor allem einzupragen, den gestoppten Bali sofort
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Gestoppt.

weiterzugeben, weil im Spiel jeder Bruchteil einer Sekunde 
von Wert ist.

Die Einzelarbeit des Spielers.
Dem Lehrer ist wahrend der Ubungszeit mit seiner 

kleinen Schar langst klar geworden, wie er die einzelnen 
Spieler nach Neigung, angeeigneter oder angeborener Ge- 
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schicklichkeit zu verwerten gedenkt. Er wird daher schon 
bald dazu iibergehen, die fur jeden einzelnen Posten aus- 
gewahlten Spieler mit den ihnen zukommenden Aufgaben 
vertraut zu machen und sie darin besonders auszubilden. 
Dabei darf aber die allgemeine Ausbildung niemals auBer 
aclit gelassen werden.

Jeder der elf Spieler hat seine ganz besondere Aufgabe 
im Spiel, die von ihm wieder bestimmte, oft nur von ihm 
allein giiltige Leistungen verlangt. Diese Leistungen bis 
zur hóchsten Vollendung zu vervollkommnen ist die Auf
gabe der Einzelarbeit des Spielers, die beim Torwart vbllig 
aus dem allgemeinen Rahmen herausfallt. Allein schon 
das Recht, den Bali mit der Hand wegbefbrdern zu diirfen, 
weist ihm eine ganz andere Arbeit zu ais die der ubrigen 
Spieler. Er wird seine Ubungen stets im Torę, dem ihm 
anvertrauten wertvollsten Teil, vornehmen kbnnen und 
immer Spieler finden, die ihm durch ZuschieBen von Ballen 
freiwillige Hilfe leisten. Er hat sich in der Abwehr der auf 
das Tor gegebenen Balie zu uben, soli vor allem jeden Bali 
grundsatzlich fangen, die sicherste Art ihn unschadlich zu 
machen, ihn nur im Notfalle wegfausten und in ganz sel- 
tenen Fallen mit dem FuB wegschlagen. Stoppen des Balles 
vor oder auf der Torlinie kommt nur Meistern ihres Faches 
zu. Der Torwart soli das blitzschnelle Hinwerfen bei tief 
zur Ecke kommenden Ballen lernen, vor allem sich mit 
seinem Tor vollig vertraut machen. Er muB die Entfernung 
von jedem Standort im Tor zu den Torpfosten kennen, um 
so Sprung oder Schlag nach dem Bali vóllig sicher abzu- 
wagen. Faustballspiel und Ubungen im Boxball geben ihm 
Sicherheit und Kraft zum Fausten. Das Wegbefórdern des 
Balles soli nicht planlos, sondern nur nach einem be- 
stimmten Ziel erfolgen. Immer muB seine Mannschaft den 
Bali erhalten, nicht der Gegner. Er muB also genau so 
gut zieleń kónnen wie der Stiirmer beim TorschuB. Beim 
WegstoBen soli der Bali nicht im hohen Bogen nach vorn 
getrieben werden, sondern móglichst flach iiber die Kópfe 
der Angreifer hinweggehen, aber immer noch so hoch, daB 
er nicht mit dem Kopf abgefangen werden kann. Der 
Torwart muB den Bali auf groBe Entfernung werfen kbnnen 
damit er schnell aus der Gefahrzone vor dem Tor gerat
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Gefangen.

Die Verteidiger haben den gleichen weiten, sogenannten 
befreienden Schlag zu iiben, miissen hoch auf das Tor 
kommende Balie sicher wegkbpfen, wie iiberliaupt jede 
Balie aus der Luft aufnehmen. Das Stoppen des Balles 
vor dem Tor und Vorbeispielen an dem Gegner ist meist 
mit groBer Gefahr fur das Tor selbst verknupft, daher mbg- 
lichst zu unterlassen. Mit Vorliebe werden die Verteidiger 
wegen ihres scharfen Schusses zu Elfmeterballen und Straf- 
stoBen herangezogen. Sie miissen diese daher auch unter 
ihre Ubungen aufnehmen.

Fur die Laufer gelten ais besondere Aufgaben der 
Einwurf von der Seitenlinie. Kbpfen und Stoppen des 
Balles wie die Ausftihrung von StrafstoBen gehórt weiter 
zu ihrem Ubungsbereich.

Von den Sturmern haben die AuBenstiirmer in der 
Ausfiihrung der Eckballe ihre Sonderaufgabe, ferner das
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Hereinflanken (Schlagen) des Balles von der Seitenlinie 
zur Mitte und der Seiteneinwurf.

Der Mittel- und die Innensturmer wieder miissen das 
TorschieBen, den ElfmeterstoB wie Strafstófie dicht hinter 
der Strafraumgrenze fleiBig iiben, um vollkommene Sicher- 
heit darin zu erlangen. Das Kópfen und Stoppen des 
Balles gehórt ganz selbst verstandlich gleichfalls zu dieser 
Ubungsarbeit.

Gemeinschaftsubungen.
Nach der Ausbildung des Anfangers in der Ballbehand- 

lung kann er zu Gemeinschaftsubungen zugelassen werden, 
die alles umfassen sollen, was ihm bisher gelehrt wurde. 
Am besten ist es, zunachst nur zwei Spieler zusammen 
iiben zu lassen, um die Lernenden leichter an das Zusammen- 
spielen zu gewóhnen. Mit kurzer Entfernung wird begonnen. 
Zunachst erfolgt gegenSeitiges Zupassen und Zukópfen 
wie Stoppen des Balles, dann Lauf mit dem Bali und kurzes 
Abgeben an den Mitspieler, der sofort mit dem Bali weiter 
zu laufen hat und ihn seinem Nachbar wieder zuspielt. 
Das FuBballfeld ist fur dieses Tummeln lang genug. Die 
Entfernung zwischen den Spielern wird immer gróBer ge- 
macht, bis der Bali gegenseitig zugeschossen werden muB. 
Er ist dabei im Laufen zu stoppen und sofort weiter zu 
geben oder glatt aus der Luft zu nehmen, zu kópfen, mit 
der Brust zu stoppen und zuriickzuschieBen. Bei all diesen 
Ubungen ist unbedingt darauf zu achten, daB die Spieler 
nicht einseitig werden, sondern die FiiBe abwechselnd ge- 
brauchen. Uben drei Spieler, so stellen sie sich am besten 
zu Gemeinschaftsubungen im Dreieck auf, das bereits die 
Grundlage zum wichtigen Zusammenspiel fur den Wett- 
kampf bietet. Treten noch mehrere Spieler hinzu, so sind 
sie im Kreise oder im Vieleck aufzustellen. Auch hier 
werden die gleichen Ubungen wie vorher durchgefiihrt. 
Der Lehrer beachte vor allem, daB auch samtliche vor- 
kommenden Ubungen angewendet werden und sich nicht 
der eine oder andere Spieler von einer ihm nicht zusagenden 
Ubung druckt. Dadurch vervollkommnet er sich erst recht 
nicht.
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Wahrend des Ubens im Vieleck sollen die Spieler 
schnell die Pliitze wechseln, und zwar schon wahrend des 
Spieles.

Aus dem mehr schematischen Spiel mu fi der Schiller 
allmahlich in die fein durchdachte Zusammenarbeit hinuber- 
gefiihrt werden. Hier ist es besonders wertvoll, dem An
fanger die inneren Zusammenhange des Spieles ausfiihrlich 
zu erlautern und sie ihm an einer Wandtafel durch Zeicli- 
nung eingehend klar zu machen. Voraussetzung hierbei 
ist selbstverstandlich, daB vorher die Spielregeln mit dem 
Spieler bis in das kleinste durchgegangen sind und von ihm 
nun auch tatsachlich beherrscht werden.

Hat er das Wesen des Spieles erfaBt, die wertvolle 
Zusammenarbeit und Wechselwirkung zwischen Stiirmer 
und Laufer, Laufer und Verteidiger erkannt, dann kann 
er zum letzten aber auch wichtigsten Teil seiner Ausbildung, 
dem Zusammenspiel zugelassen werden.

Allgemeine Regeln.
Spiele mit Uberłegung, das bringt erhebliche Vor- 

teile dem Spieler gegeniiber, der das Spiel nur ais nette 
Abwechslung be trach tet.

Wechsle oft die Angriffsform, dadurch wird die 
Verteidigung stets in Atem gehalten und ermiidet.

Versuche die gleichen Tricks nicht zu oft, 
sie werden desto leichter erkannt und unschadlich gemacht.

Achte stets auf den Bali, das wird recht oft unter- 
lassen. Wie oft kehren Spieler dem Bali aus irgendeinem 
Grunde den Riicken zu und werden durch die sich standig 
wechselnde Spiellage schlieBlich zuungunsten ihrer Mann- 
schaften uberrascht.

Halte den Bali am Boden, er ist dort leichter zu 
iibersehen und besser zuzuspielen.

Halte Platz, das muB manchem Spieler immer und 
immer wieder zugerufen werden. Wie oft hatten durch 
Platzhalten schon Torę gewonnen oder aber auch ver- 
hindert werden kónnen. Nur der Mittellaufer hat das Recht, 
seinen Platz im bestimmten Umkreis zu verandern.
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Spiele fur die Mannschaft und nicht fiir dich 
selbst, sonst kommt Unordnung in das Zusammenspiel. 
Die Mannschaft sei eingedenk, daB sie stets ais eine Mann
schaft, also ein geschlossenes Ganzes zu spielen hat und 
nicht ais ii verschiedene Spieler. Sie soli aber auch nicht 
maschinenmaBig spielen. Maschine bleibt Maschine. 
Kommt ein Glied in Unordnung, dann stockt der ganze 
Apparat. Eine Mannschaft muB aber auch spielen kbnnen, 
selbst wenn Glieder ausfallen oder wichtige Glieder fehlen.

Spiele zu und nicht weg. Schlechtes Zuspiel ist 
gar kein Zuspiel, das manchmal besser sein kann. Nur den 
Bali wegschlagen, um der Verantwortung hieriiber ent- 
hoben zu sein, ist verkehrt. Sich selbst in einer schlechten 
Stellung befinden und seinem Mitspieler, der noch schlechter 
steht, zuzuspielen, ware grundverkehrt, da heiBt es eben: 
durch.

Achte auf den Pfiff des Schiedsrichters, halte 
also nicht an, wenn der Gegner „abseits" ruft, oft doch 
nur in der Absicht, dich zu tauschen. Eine nie wieder 
kommende Gelegenheit zum SchuB kann dadurch verloren 
gehen.

Beruhre den Bali nie mit der Hand, auch nicht 
beim Uben, um ihn beąuem zum SchuB zu bringen. Sehr 
leicht ubertragt sich diese Angewohnheit auch auf das Spiel 
und schadet dann deiner Mannschaft.

Nimm jeden Bali wie er kommt. Das gilt be- 
sonders fiir die Verteidiger. Der Stiirmer ist oft schneller 
zur Stelle ais dem Gegner lieb ist.

Zusammenarbeit der Mannschaft.
Die gute Zusammenarbeit einer Mannschaft besteht 

aus der vollkommenen Beherrschung des Balles in Ver- 
bindung mit einem geschickten und genau bestimmenden 
Abgeben des Balles. Sie bezweckt schnelles Vorbringen 
des Balles zum feindlichen Tor bei móglichster Schonung 
der eigenen und Ermiidung der gegnerischen Krafte. Gute 
Zusammenarbeit erfordert sicheren Uberblick der Spiel- 
lage, Erfassen des richtigen Augenblicks und blitzschnelle 
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Entscheidung. Jedes auch nur sekundenlange Zógern ver- 
schlechtert sofort die Lagę. In einer verstandnisvollen 
zweckmaBigen Zusammenarbeit liegt der Hauptwert der 
Mannschaft, bei der selbst Schbnheitsfehler in Gestalt von 
nicht ganz ausgepragter Ballbehandlung einzelner Spieler 
nicht viel ausmachen. Wahrend andererseits eine Mann
schaft mit ii guten Einzelspielern aber ohne sichere Zu
sammenarbeit immer nur das Spiel von uMann zeigen wird, 
das seine Wirkung meist verpufft. Das Geftihl fur diese 
Zusammenarbeit muB schon im Verein liegen, muB ihm 
Uberlieferung sein. Unsere alte deutsche Klasse zeigt das 
am besten. Ihr hat die Kriegszeit nicht viel anhaben 
kbnnen. Wohl ging bei einzelnen Vereinen die Spielstarke 
zuriick und AuBenseiter konnten infolge der giinstigen 
wirtschaftlichen oder militarischen Verhaltnisse ihrer Spieler 
zur Hbhe dieser alten Klasse auflaufen; sie fielen aber 
zum grbBten Teil wieder ab, ja muBten abfallen, ais die alten 
Spieler zuriickkehrten und mit ihnen jener vorbildliche 
Geist echter Sportkameradschaft, der allein die Grundlage 
fur ein inniges Zusammenhalten und Sichverstehen der 
Mannschaft sein kann. DieZusammenarbeit der Mannschaft 
findet auBerlich ihren Ausdruck durch Zuspiel mit FuB 
oder Kopf. Unbedingt sicher und schwer abwehrbar ist 
das flachę, knapp iiber den Boden ausgefiihrte Zuspiel des 
Balles. Hohes Zuspiel wird leichter beobachtet und ist 
durch Kopfspiel leichter abzufangen. Nie darf aber das 
Zusammenspiel ubertrieben werden, dann fiihrt es zum 
Gegenteil seines Zweckes, der ist: Torę zu erzielen. Voll- 
endetes Einzelspiel mit zweckmaBiger Zusammenarbeit ver- 
bunden, ist die beste Mischung.

Die Zusammenarbeit ergibt von selbst zwei verschie- 
dene Arten: den Angriff und die Abwehr. Dabei kbnnen 
selbstverstandlich Abwehr und Angriff fast unmittelbar 
zusammenfallen, wenn die Hintermannschaft bei der Ab
wehr den Bali zu den Laufern und Sturmern weitergibt. 
In der Hauptsache wird aber die Zusammenarbeit am hau- 
figsten zwischen Sturmern und Laufern, Verteidigern und 
Torwart erfolgen. Bei diesem Zuspiel ist der Bali stets auf 
den freien Raum zu spielen, also stets so weit vor den den 
Bali empfangenden Spieler zu geben, daB dieser auf keinen
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Fali in seinem Vorwartslaufen aufgehalten wird. Je schneller 
der Lauf ist, desto weiter hat das Vorspiel auf den freien 
Raum zu erfolgen.

FuBballspiel ist ein Kampfspiel zweier gleichwertigen 
Mannschaften, das darf nie vergessen werden. In diesem 
Kampf gilt es die Schwache des Gegners zu erkennen und 
sie auszuniitzen, die eigenen schwachen Punkte aber nach 
Móglichkeit zu verbergen, Wind und Wetter in den Kreis 
der Berechnung zu ziehen. Gerade hiergegen wird vielfach 
gesiindigt. Wie oft wird im Angriff, wenn der Wind schrag 
zum Platz weht, der Bali immer gerade nach jener Seite 
gespielt, die beim SchuB Gegenwind erhalt, wahrend die 
andere mit Wind spielende Seite den Bali abgibt, anstatt 
den SchuB zu versuchen. Auch Sonne und Regen spielen 
bei der Wahl des Platzes eine groBe Rolle. Hier sind die 
órtlichen Verhaltnisse ganz besonders zu beriicksichtigen.

Der Angriff.
Sein Hauptzweck ist Torę zu erzielen, alles andere 

Nebenzweck zur Erreichung dieses Zieles. Der Angriff 
kann auf verschiedene Arten vorgetragen werden, durch 
langes Zuspiel, kurzes Zuspiel und Einzelspiel.

Bei dem langen Zuspiel muB wegen der zu bewaltigenden 
Entfernung der Bali mit dem Spann getreten werden. Das 
kurze Zuspiel erfolgt mit den AuBenseiten der FiiBe.

Langes Zuspiel (Passen) geht von Fliigel zu Fliigel 
oder von den Innenstiirmern zum entgegengesetzten Fliigel, 
vom Mittelstiirmer und Mittellaufer nach den Fliigeln, je 
nach der Spiellage. Dies hat das Bestreben, die Verteidigung 
durch schnellen Wechsel auseinander zu reiBen, um so der 
Mitte freies SchuBfeld zu geben. Wickelt sich das Spiel 
in der Mitte des Feldes ab, so wird der Bali an den freien 
Fliigelstiirmer gegeben werden, wird dieser angegriffen, 
erfolgt der Wechsel zu dem freien entgegengesetzten Fliigel, 
wirft sich die Abwehr auf ihn, dann wandert der Bali zur 
Mitte, die dann sicherlich frei ist und zum SchuB kommen 
kann. Langes Zuspiel hat den groBen Vorteil, das Spiel 
stets offen zu halten. Es zwingt die Verteidigung, sich 
weit auseinander zu ziehen und ermudet dadurch die Ver-
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teidiger. Bei starkem Wind spielen die Windverhaltnisse 
natiirlich sehr erheblich mit, da er stets groBen EinfluB auf 
das lange Zuspiel haben wird und jede genaue Berechnung 
ausschlieBt. Bei starkem Wind ist daher kurzes Zuspiel 
immer sicherer, ebenso natiirlich bei Regenwetter, das den 
Bali schwer, glatt und daher zu langem Zuspiel ziemlich 
untauglich macht.

Das kurze Zuspiel zeigt zwei Unterarten: das haupt- 
sachlich geiibte und gar zu leicht iibertriebene Dreiinnen- 
spiel, d. h. kurzes Zuspiel zwischen den Innenstiirmern 
und dem Mittelstiirmer, und zweitens, ein iiber die ganze 
Linie der Stiirmerreihe verteiltes Zuspiel.

Das Dreiinnenspiel verlangt von selbst engen Zu- 
sammenschluB der drei Innenspieler, die sich dann mit 
den AuBenstiirmern nur im langen Zuspiel verbinden kbnnen. 
Auch beim Dreiinnenspiel ist erste Pflicht, den Bali stets 
auf den freien Raum zu schieben und so den Gegner zu 
umgehen. Schneller Stellungswechsel der Spieler selbst 
ist dabei oft nbtig.

Wird das kurze Zuspiel iiber die ganze Linie der Stiir- 
merreihen vorgezogen, dann wandert der Bali von Spieler 
zu Spieler, die in ziemlich gleichen Abstand vorriicken, 
bis die Mitte in sicherer SchuBweite ist. Das lange Vor- 
geben der Balie soli erst in der Nahe des Tores erfolgen. 
Der Stiirmer treibt den Bali mbglichst dicht an die Verteidi- 
gung heran und gibt dann zwischen beiden Verteidigern den 
Bali so vor, daB der Nebenspieler mit grbBter Schnelligkeit 
noch vor dem dann meist herauslaufenden Torwart den 
Bali erreichen und einsenden kann. Der den Bali auf- 
nehmende Spieler muB bei diesem Angriff vor allem beob- 
achten, nicht abseits zu geraten, stets fiir solche Balie 
auf der Lauer liegen und iiber einen schnellen Ablauf ver- 
fiigen.

Der Vorteil des kurzeń Zuspiels liegt in seiner Genauig- 
keit. Der Bali wird fast stets im Bereich und in der Sicht 
der Angreifer liegen. Die Nachteile dieses Spieles liegen in 
einem zu leicht iibertriebenen Zuspiel, das zu dicht an das 
Tor gefiihrt wird, dort ganz selbstverstandlich Gedrange 
verursacht und die Abwehr der meist schnell herbeigeeilten 
Yerteidigung (Laufer und Yerteidiger) erleichtert. Eine
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Verbindung des Innenspiels mit langem Zuspiel, das je nach 
der Spiellage angewendet wird, ist sehr vorteilhaft.

Das Einzelspiel, d. h. versuchen, sich durch Ball- 
treiben an der Verteidigung vorbei zu arbeiten, kommt 
nur in Einzelfallen in Betracht und setzt vollendetes 
Kónnen voraus.

Gutes Zusammenspiel mit den Laufern tragt erheblich 
zur Stiirkung des Angriffs und zum leichten Umspielen des 
Gegners bei, der dadurch schneller miirbe gemacht wird. 
Dieses Zusammenspiel mit der Lauferreihe kann sich so-

(Sl Yerteidiger

/’s
I 1><1 r. Laufer

/

/

1. Laufer (Q) -—< ___

O —
r© Mittellaufer

--------o---------= Weg des Balles

Umspielen des r. Laufers.

wohl an den Fliigeln wie auch in der Mitte abwickeln, also 
der linkę Fliigel des Sturmes mit dem folgenden AuBen- 
laufer, der linkę AuBenstiirmer mit seinem Seitenlaufer 
und Mittellaufer; in gleicher Weise auf der rechten Seite; 
die Innenstiirmer mit dem Mittellaufer und schlieBlich der 
Mittelstiirmer in jeder der Spiellage angemessenen Ver- 
bindung mit seinen Neben- und Hinterspielern. Der Bali 
wird so im Winkel um den Gegner gespielt, der oftmals gar 
nicht in der Lagę ist, anzugreifen, weil er nicht weiB, wo er 
angreifen soli. Das Zusammenspielen mit Stiirmern und 
Laufern bedingt selbstverstandlich, daB die Lauferreihe 
zum Sturm aufriickt und nicht etwa in den Fliigeln zur
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Verteidigung abfallt, damit also giinstigen freien Raum 
fur die feindlichen Innenstiirmer schafft. Das Zusammen- 
spiel zwischen Sturmern undLaufern kann nur gliicken, wenn 
die nicht am Bali befindlichen Spieler sich sofort frei stellen 
und sich nicht abdecken lassen.

Niemals darf eine Mannschaft standig die gleichen 
Angriffsformen anwenden, wenn sie nicht der ebenbiirtige 
Gegner sofort erkennen will und seine AbwehrmaBnahmen 
dagegen trifft. Gerade in dem schnellen Wechsel dieser 
Spielfolge, in dem steten Anpassen an den jeweiligen Stand 
des Spieles liegt ja der besondere Reiz einer spannenden 
Kampfhandlung, zeigt sich der hohe geistige Wert des 
Spieles selbst.

Die Verteidigung.
Ihre Aufgabe ist, Torę zu verhindern. Die vorbeugende 

MaBnahme hierzu, den Stiirmer oder auch Laufer nicht 
zum SchuB kommen zu lassen oder ihm doch wenigstens 
das SchuBfeld abzuschneiden und einzuengen. In dieser 
Abwehr liegt aber schon der Beginn zum neuen Angriff. 
Abwehr und Angriff derart zu verbinden, daB der AuBen- 
stiirmer den Bali so kunstgerecht vorgelegt bekommt, daB 
er den Angriff nur fortzusetzen braucht, bedeutet wohl die 
hochste Form der Verteidigung.

Auch fur die Verteidigung stehen zwei besondere Ab- 
wehrarten zur Verfiigung: Zusammenarbeit von Laufern 
und Verteidigern und getrennte Verteidigung durch die 
Laufer und die Verteidiger.

Die erste Art stellt jedem der fiinf Hinterleute (3 Laufer 
und 2 Verteidiger) die Aufgabe, je einen der Stiirmer zu 
bewachen. In der Nahe des Tores soli der AuBenlaufer 
den AuBensturmer, die Verteidiger die Innenstiirmer und 
der Mittellaufer den Mittelstiirmer abdecken und sie am 
SchuB hindern. Die Mannschaft muB sich natiirlich ganz 
genau vorher auf den zu deckenden gegnerischen Spieler 
festgelegt haben, damit kein MiBverstandnis entstehen kann 
und schlieBlich Laufer und Verteidiger gegenseitig auf den 
Angriff warten, bis es meist zu spat ist. Der Vorteil dieser 
Yerteidigungsart liegt in der Yerteilung der Krafte, die
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AuBenstiirmer und Yerteidiger.

Last ruht nicht mehr allein nur auf den 2 Mann der letzten 
Verteidigungslinie, sondern wird zu einem nicht unerheb- 
lichen Teil auch auf die Laufer abgewalzt, die allerdings 
dann zu ihrer Angriffslast noch ein gut Stiick Verteidigungs- 
arbeit zugewiesen erhalten. Hier zeigt sich klar, daB eine 
gute, ausdauernde Lauferreihe tatsachlich das Riickgrad 
der Mannschaft ist.

Entwickelt sich das Spiel im Felde, dann fallt dem 
AuBenlaufer das Beobachten der Innenspieler zu. Der 
AuBenstiirmer aber wird vom Verteidiger abgedeckt, der 
daher naher an die Seitenlinie heranriicken muB. Diese 
Verteidigungsart setzt selbstverstandlich ein genaues Ver- 
stehen zwischen Verteidigung und AuBenlaufern voraus, 
da oftmals beim Angriff auf das Tor AuBenlaufer und Yer
teidiger ihre zu beobachtenden Gegner wechseln, jener 
zum AuBenstiirmer aufriickt und ihn deckt, dieser zur Mitte 
zuriickgeht, um den vom Innenstiirmer zu erwartenden 
SchuB abzuwehren. Im Notfall miissen auch die Innen-
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stiirmer zuriickgezogen werden, die dann die gegnerischen 
AuBenlaufer abzudecken haben.

Angreifen und richtig abdecken ist auch fur die Ver- 
teidigung die starkste und beste Waffe. Wahrend der Laufer 
den Gegner angreift, stellt sich der Verteidiger zwischen 
Bali und den neuen Angreifer, an den der Bali abgegeben 
werden soli. Er hat so die Móglichkeit ihn abzufangen. 
Gegen diese Grundregel der Verteidigung wird besonders 
von den AuBenlaufern stark gesiindigt, die meist auf die 
Verteidigung zuriickfallen.

Vielfach geiibt wird das mit dem Abdecken oft ver- 
wechselte Sperren, d. h. das Hindern im Weiterspielen 
durch geschicktes Vorstellen vor den Gegner oder blitz- 
schnelles Kreuzen seiner Laufbahn. Das Sperren galt 
friiher ais verboten, wird aber jetzt zugelassen.

Kurz gestreift werden soli die zweite Art der Ver- 
teidigung, in der die Laufer ais erste Verteidigungslinie 
ebenso selbststandig arbeiten wie die Verteidigung ais 
letzte Linie. Diese Verteidigungsart tragt aber groBe Gefahr 
in sich, da selbstverstandlich drei Laufer von fiinf Stiirmern 
leichter iiberlaufen oder umspielt werden. Nur einer ganz 
hervorragenden Lauferreihe kann es so gelingen, die Stiir- 
merreihe aufzuhalten oder nur einen Angreifer durch- 
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zulassen, der dann von der Verteidigung unschadlich ge- 
macht werden muB. Ist aber die Lauferreihe durchbrochen, 
dann steht die Verteidigung vor einer sehr schweren Auf- 
gabe und nur ein guter Torwart ist die letzte Rettung vor 
einem Erfolg des Gegners.

Die Stiirmerreihe.
Die Stiirmer sind die Hauptangriffswaffe der Mann

schaft. Sie zu scharfen, d. h. entschlossen, schuBsicher und 
fein zusammenarbeitend zu halten, ist die wichtigste Auf- 
gabe fiir die Mannschaft. Ihr Spiel darf sich daher niemals 
in Einzelspiel auflbsen, sondern muB stets ein festes Gefiige 
sein und bleiben; das setzt voraus, daB die Spieler genau 
die Spielweise ihrer Nebenleute kennen. Abwechslung im 
Angriff, die Verteidigung nie im voraus die Art des Angriffs 
erkennen lassend, ja im letzten Augenblick oft die Angriffs- 
art zu wechseln, gehbrt zum Uberraschungswerkzeug des 
Stiirmers. Er soli seinem Nebenmann den Bali nur dann 
zuspielen, wenn er sieht, daB dieser besser steht ais er. 
Alle Angriffe sind mit grbBter Schnelligkeit durchzufiihren, 
weil gerade im Angriff jede Sekunde kostbar ist. Die Stiir- 
mer sollen versuchen, die Verteidigung auf eine Seite zu 
locken und dann plótzlich Seitenwechsel vornehmen, also 
den Bali dem jetzt freien Fliigel zuspielen. Das Angehen 
der Verteidigung ist ein Mittel, sie in der vielleicht sonst 
sicheren Abwehr zu stóren. Mancher Verteidiger, der frei- 
stehend jeden Bali glatt zuriickschlagt, wird sofort un- 
sicher und schieBt darauf los, wenn er von einem Stiirmer 
angegriffen wird. Die Stiirmer miissen ausgezeichnet den 
Bali treiben konnen, um auf diese Weise einen hart- 
nackigen Verteidiger zu umgelien. Zogern ist das grbBte 
Ubel des Stiirmers und hat schon manche Mannschaft um 
den sicheren Erfolg gebracht, weil die Verteidigung schneller 
zur Stelle war, ais der Stiirmer zum EntschluB kam. Das 
sind oft nur Bruchteile von Sekunden.

Der AuBenstiirmer.
Das Spiel der beiden AuBenstiirmer ist sich gleich, 

nur in der Ausfiihrung entgegengesetzt. Der linkę AuBen-
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AuBenstiirmer und Laufer.

stiirmer muB mit dem linken, der RechtsauBen mit dem 
rechten FuB flanken kónnen. EckstóBe dagegen sind mit 
dem entgegengesetzten FuB zu treten, aber stets mit dem 
Spann, nie mit der Spitze, wenn nicht dem Bali eine be- 
absichtigte Drehung gegeben werden soli. Die Ausfiihrung 
des Eckballes ist alleinige Aufgabe des AuBenstiirmers. Er 
hat zwei Móglichkeiten fur die Ausfiihrung. Entweder er 
gibt den Bali kurz vor das Tor, vor dem stets Gedrange 
sein wird, damit ihn einer der Innenstiirmer einkópft oder 
aber er schlagt ihn dem Mittellaufer oder seinem AuBen- 
laufer zu, der sich vorher bereits zum SchuB frei gestellt 
hat. Hier bedarf es selbstverstandlich stets einer Ver- 
standigung zwischen AuBenstiirmer und den Laufern.

GróBte Schnelligkeit ist das Haupterfordernis der 
AuBenstiirmer, die iiber einen schnellen und jeder Zeit 
bereiten Ablauf verfiigen und den Laufer iiberlaufen 
miissen. Der AuBenstiirmer darf aber beim Treiben den 
Bali nicht zu weit vorgeben, weil dann die Gefahr besteht, 
daB er ihn verliert oder sich zu weit nach vorn begibt. Die 
AuBenstiirmer miissen iiber verschiedene Kniffe verfiigen, 
um den gegnerischen Laufer oder die Verteidigung zu um- 
spielen. So z. B., den Bali am Gegner vorbei zu spielen 
und diesen entgegengesetzt zu umlaufen. Die Stellung des 
AuBenstiirmers soli etwa i m von der AuBenlinie entfernt 
sein. Dabei hat er aber Sorge zu tragen, daB er nicht ab
seits gerat. Ist der gegnerische Laufer umspielt, so kann 
der AuBenstiirmer, um den herankommenden Yerteidiger 
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zu tauschen, zunachst in seiner Schnelligkeit nachlassen, 
dem dann meist das gleiche vorsichtige Nachlassen des 
Gegners folgt, um diesen schlieBlich im sofort ansetzenden 
schnellsten Lauf zu iiberspielen. Zu oft darf diese List 
selbstverstandlich nicht angewandt werden. Der AuBen- 
sturmer soli moglichst wenig die Verteidigung angehen. 
Das ist meist Sache des Innenstiirmers. Durch das Angehen 
der Verteidigung wird der AuBenstiirmer in seiner wichtig- 
sten Aufgabe, dem Flanken, gęstórt. Der AuBenstiirmer 
muB den ihm von hinten, dem AuBenlaufer, oder von der 
Seite, dem Mittellaufer, steil zugespielten Bali im vollsten 
Lauf iibernehmen kónnen. Jedes Stocken oder Zógern 
bringt ihm Gegner auf den Hals. Die beste Gelegenheit 
zum Flanken ist etwa 16 m von der Torlinie entfernt flach 
iiber die Kópfe der Verteidigung hinweg. Fehlerhaft ist 
es zu flanken, wenn der AuBenstiirmer bedrangt wird. 
Sein Flanken wird dann stets unsicher sein. Er spiele sich 
also entweder frei oder gebe den Bali an den Laufer zuriick, 
um ihn spater unter giinstigeren Bedingungen wieder zu 
erhalten. Wird die Flankę zu dicht vor das Tor abgegeben, 
besteht die Móglichkeit, daB der Torwart oder die Ver- 
t.eidigung sie abfangt. Der AuBenstiirmer soli sich vor 
jedem Flanken mit einem raschen Blick iiber die Stellung 
seiner Innenstiirmer unterrichten und muB dann mit genau 
berechnetem Schlag den Bali dem am giinstigsten stehenden 
Spieler zuschieBen, aber stets so, daB dieser dem Bali ent- 
gegenlaufen und so einen viel sicheren SchuB anbringen 
kann. Vielfach wird der Fehler gemacht, daB die AuBen- 
stiirmer den Bali nicht los werden kónnen, zu spat flanken 
und dadurch der Verteidigung Gelegenheit zum Abdecken 
des Tores' geben. In solchen Fallen ist es ratsam, den Bali 
nicht dem meist abgedeckten Mittelstiirmer, sondern dem 
Mittellaufer zuzuspielen, der oft besser Gelegenheit zum 
SchuB hat ais der Mittelstiirmer. Wird der AuBenstiirmer 
von seinem Gegner nach innen und fast bis an die Torlinie 
abgedrangt ohne zum TorschuB kommen zu kónnen, so 
spiele er von dort seinem Innenstiirmer zu. Gelingt es dem 
AuBenstiirmer allein durchzukommen und kónnen seine 
Nebenleute infolge geringer Schnelligkeit nicht folgen, 
dann muB der AuBenstiirmer sofort schrag auf das Tor zu- 

98



laufen und schieBen. Der SchuB muB mógligst von vorne 
angebracht werden, weil jeder im stumpfen oder spitzen 
Winkel gegebene SchuB leichter gehalten werden kann. 
Kommt der AuBenstiirmer aber nicht zum SchuB, so kann 
er leicht seinem Innenspieler zu passen.

Nicht immer hat die Flankę des AuBenstiirmers erst 
in der Hohe des Strafraumes zu erfolgen. Dies kann schon 
friiher geschehen, wenn ihm z. B. der Weg versperrt wird 
und die Mitte durch Dreiinnenspiel besser durchkommen 
kann. Beim Umspielen des Gegners muB sich der AuBen- 
stiirmer stets des Innenstiirmers bedienen oder iiber den 
AuBenlaufer und Mittellaufer den Bali wieder zugespielt 
erhalten. Der AuBenstiirmer hat den Einwurf seiner Seite 
zu iiberwachen. Ist der Laufer weit zuriick, so muB der 
AuBenstiirmer den Einwurf iibernehmen, ganz besonders 
aber im gegnerischen Strafraum.

In der Verteidigung hat der AuBenstiirmer nichts zu 
suchen. Beim Eckball in der eigenen Spielhalfte sollen 
sich die AuBenstiirmer etwa 12 m von der Seitenlinie ent- 
fernt aufhalten. Sie haben von hier aus Gelegenheit vor- 
zustoBen und gemeinsam mit dem Mittelstiirmer die auf- 
geriickte gegnerische Verteidigung zu iiberlaufen.

Ist der Gegner im Angriff, die eigene Mannschaft also 
zuriickgedrangt, so ist die Stellung des AuBenstiirmers 
dauernd an der Mittellinie, da er ja in seiner eigenen Spiel
halfte nie abseits werden kann. Halt sich die gegnerische 
Verteidigung aber zuriick, dann hat er ihr zu folgen, stets 
dabei aber zu beachten, nicht abseits zu geraten und sich 
von den Verteidigern und Laufern móglichst entfernt zu 
halten, um im Falle eines ihm zugespielten Balles ungestórt 
von ihnen angreifen zu kbnnen, Grundsatz fiir die AuBen
stiirmer ist, daB sie ihre AuBenposten nur nach Verstan- 
digung mit den Innenstiirmern oder den AuBenlaufern 
verlassen, um mit ihnen nur der Spiellage entsprechend 
die Platze zu wechseln.

Der Innenstiirmer.
Die Innenstiirmer, so genannt, weil sie zwischen 

AuBenstiirmer und Mittelstiirmer sich befinden, bilden die 
Yerbindung zur Mitte und nach auBen, wie zu den Laufern;
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tlberspielt.

sie heiBen darum auch Verbindungsstiirmer. Ihre Stellung 
im Spiel ist aus diesem Grunde etwas gegen die iibrige 
Stiirmerreihe zuriickfallend, also zwischen Laufer und 
Stiirmer liegend. Die ihnen zugewiesenen Aufgaben sind 
also nicht leicht und erfordern neben gro Ber Schnelligkeit, 
Ausdauer, verstandnisvolle Ubersicht iiber die Spiellage 
und hervorragend gutes Zusammenspiel mit den 
Nebenleuten, Kaltbliitigkeit und Selbstlosigkeit. Sie
miissen dem Nebenmann ohne Zógern den Bali zuspielen, 
wenn er vor dem Tor fiir den. SchuB giinstiger steht. 
Treiben des Balles, SchuBfertigkeit auf beiden Beinen und 
gutes Kópfen gehórt weiter zu ihrem Riistzeug. Sie haben 
die Verteidiger anzugreifen und in der Abwehr zu stóren. 
Vor allem miissen sie die Spielweise ihres Mittelstiirmers 
genau kennen, mit ihr fórmlich verwachsen sein und stets 
wissen, was er in bestimmten Fallen zu tun pflegt. Von 
ihnen hangt es weiter ab, obdie Fliigelzur Geltung kommen 
oder nicht. Sehr oft bedient der Innenstiirmer seinen AuBen
stiirmer fast gar nicht, so entsteht dann meist iibertriebenes 
Dreiinnenspiel.

Dem Innenstiirmer liegt besonders der Fliigelwechsel 
ob. Wenn er sieht, daB sein Fliigelstiirmer bedrangt ist, 
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muB er den Bali dem Gegenfliigel lang zuspielen. Er kann 
die Verteidigung insofern auf sich locken,'als er scheinbar 
den Bali zu seinem AuBenstiirmer hintreibt, in dem Augen- 
blick aber, wo sich dann die gegnerische Verteidigung dieser 
Seite nahert, den Bali an den entgegengesetzten Fliigel 
gibt. Die Innenstiirmer miissen jede Gelegenheit abpassen, 
wo sie die Verteidigung durchbrechen kónnen, um sich 
dem Mittelstiirmer schuBbereit zu zeigen. Die Stellung 
des Innenstiirmers wird durch die Spiellage erheblich be- 
einfluBt, kann daher naher an dem AuBenspieler sein, um 
mit ihm und dem Fliigellaufer im Zickzackspiel vorwarts 
zu kommen versuchen oder mit der Mitte das Dreiinnen- 
spiel zu treiben. Hat sein Fliigelstiirmer den Bali, so muB 
er sofort die Lagę iiberschauen, ob dieser seiner Unter- 
stiitzung bedarf oder ob sein Verbleib in der Mitte geboten 
erscheint, um hier Gegner abzudecken. Er wird oft in die 
Lagę kommen, seinen Platz mit dem AuBenstiirmer zu 
wechseln. Daher muB auch der Innenstiirmer zu flanken 
verstehen.

Beim Einwurf hat der Innenstiirmer den des Gegners 
abzudecken. Hat seine Mannschaft den Einwurf, so 
empfiehlt es sich, den Bali dem Laufer wieder zuriickzu- 
geben. Der Gegner erwartet dies in den seltensten Fallen 
und der Laufer hat freie Bahn zur weiteren Abgabe.

Im Notfall hat der. Innenstiirmer bei der Verteidigung 
mitzuhelfen. Bei Eckballen ist der Stand des Innenstiirmers 
vor dem Torę. Dort hat er die Aufgabe seinen SchuB an- 
zubringen, sofern dies irgend móglich ist. Er hutę sich 
aber aus kurzer Entfernung sogenannte Bombenschiisse 
anwenden zu wollen. Sie gehen meist fehl, wahrend ein 
leichter aber sicher gezielter SchuB fast nie sein Ziel ver- 
fehlt.

Der Mittelstiirmer.
Er ist der geistige Fiihrer des Angriffs und hat darum 

den verantwortungsvollsten und schwersten Posten. Im 
gewissen Sinne ist er der Drehpunkt, um den sich die 
gesamte Stiirmerreihe gruppiert. Seine mehr oder weniger ge- 
ringe Schnelligkeit bestimmt das Tempo des Angriffes. 
Die fiir den Innenstiirmer geforderten Eigenschaften hat

IOI



Der Mittelstiirmer vor dem SchuB.

er in ganz hervorragendem MaBe zu eigen zu haben. 
Meistens bestimmt der Mittelstiirmer die Art des Angriffes, 
ob Innenspiel mit seinen Nebenleuten oder raumgreifendes 
Fliigelspiel mit den AuBenstiirmern erforderlich ist. Der 
Mittelstiirmer soli mbglichst kraftig gebaut sein, um auch 
schwere Verteidiger abdrangen zu kbnnen, sonst ergeht es 
ihm umgekehrt. Er muB vor allem Abwechslung in den 
Angriff bringen und darf selbst nie die gleichen Angriffs- 
formen hintereinander anwenden, weil sonst die Verteidigung 
sich auf seine Finten einspielt. Zwischen ihm und den 
Innenstiirmern ist ganz besondere Verstandigung unbedingt 
notwendig. Fiir besondere Falle, zum Tauschen des Geg
ners, ist es ratsam, sich mit den Innenstiirmern durch vorher 
verabredete Zeichen zu verstandigen. Er muB besonders 
die schwache Stelle der Verteidigung erkennen und sein 
Angriffsspiel hierauf zuschneiden. Sieht er einen Fliigel 
ungedeckt, so hat er ihm sofort zuzuspielen. Der Mittel
stiirmer soli nicht allzu lange den Bali treiben, weil dann 
ein Zógern entsteht, das die AuBenstiirmer abseits bringt. 
Wie der Innenstiirmer, so muB auch der Mittelstiirmer aus 
jeder Stellung schieBen kbnnen, und zwar rechts und links, 
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ebenso sicher muB sein Kópfen sein. Den SchuB soli er 
schon auf 15—20 m anzubringen versuchen, selbstverstand- 
lich SpannschuB und aus dieser Entfernung mit groBer 
Scharfe und Kraft. Er darf iiberhaupt keine Gelegenheit 
zum SchuB voriibergehen lassen. Bei schlechtem, reg- 
nerischem Wetter soli stets weiter SchuB zur Anwendung 
gelangen, da glatte Balie fiir den Torwart sehr schwer zu 
halten sind. Wird auf das Tor geschossen, so haben Mittel- 
stiirmer und Innenstiirmer sofort den Torwart anzugreifen, 
der dadurch in seiner Abwehr gestórt und unsicher gemacht 
wird. Unbedingt notwendig ist es, jedem auf das Tor ge- 
gebenen Bali nachzusetzen; die Miihe ist schon oft durch 
ein Tor belohnt worden. Jeder TorscliuB soli mbglichst 
niedrig gehalten werden, da er am schwersten abzuwehren 
ist und vom Torwart oft nur durch Hinwerfen gehalten 
werden kann. Rascher EntschluB beim SchuB ist ein wich- 
tiger Grundsatz fiir den Mittelstiirmer. So mancher Erfolg 
ging verloren, weil die Mitte den SchuB nicht wagte und 
erst eine bessere Stellung zu erzielen versuchte. Vor dem 
Tor noch zuzuspielen ist —bis auf eine geringe Ausnahme — 
ein groBer Fehler: im Felde iiberlegen, vor dem Tor un- 
entschlossen, ist oft das Ergebnis des Spieles mancher 
Mannschaft. Der Mittelstiirmer muB fiir sein Spiel Raum 
haben, die Innenstiirmer diirfen sich ihm also nicht zu dicht 
anschlieBen, weil sie ihn in der Ausfiihrung seiner taktischen 
Manóver nur hindern wiirden. Beim Zuspiel vomMittellaufer 
zum Mittelstiirmer wird dieser fast stets vom gegnerischen 
Mittellaufer bedrangt werden. In solchen Fallen drehe der 
Mittelstiirmer sich seinem Torę zu, spiele den ihm zuge- 
paBten Bali gleich wieder zuriick, springe sofort einige 
Schritte seitwarts uud nehme dann den ihm von dem auf- 
merksamen Mittellaufer schnell wieder zugespielten Bali 
auf. In den meisten Fallen ist der gegnerische Mittellaufer 
sekundenlang abgeschiittelt; das geniigt zum weiteren An
griff. Ist der Fliigelstiirmer im Besitz des Balles, soli sich 
der Mittelstiirmer mbglichst in gleicher Hóhe halten. Beim 
Strafraum aber abstoppen und die Flankę erwarten.

Beim Angriff vor dem Tor soli der vom Verteidiger 
angegriffene Mittelstiirmer den Bali ruhig an den etwa 
10 m hinter ihm folgenden Mittellaufer abgeben, der dann
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meist rechts oder links vom Mittelstiirmer freies SchuBfeld 
finden wiid. Hat der Mittelstiirmer die Verteidigung iiber- 
rannt, und stelit allein dem meist herauslaufenden Torwart 
gegeniiber, dann heiBt es kaltes Blut bewahren, den Bali 
in der Hand behalten und durch geschickte Finten vorbei- 
zukommen versuchen.

Beim Einwurf hat der Mittelstiirmer den gegnerischen 
Mittellaufer abzudecken, sich selbst aber, wenn seine Mann
schaft einwirft, moglichst frei zu halten.

Beim Eckball hat der Mittelstiirmer in der Mitte nahe 
vor dem Tor zu stehen. Er wird dann meist vom geg
nerischen Mittellaufer abgedeckt werden und muB sich im 
Augenblick des Eckballes frei zu machen versuchen.

Der Mittelstiirmer soli sich an der Verteidigung seiner 
eigenen Mannschaft moglichst wenig beteiligen. Er ist 
nun einmal der Drehpunkt des Angriffes und ohne ihn 
entsteht in der Mitte eine fiihlbare Leere. Auch beim 
Eckball gegen seine Mannschaft soli er sich nicht beteiligen, 
sondern auf ihn zugespielte Balie lauern.

Der ElfmeterstoB ist Sache des Mittelstiirmers oder 
eines Innenstiirmęrs, StrafstóBe dagegen sollen den Laufern 
iiberlassen werden, die Stiirmer sich bei der Ausfiihrung 
aber gut und richtig stellen.
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Die Lauferreihe.
Die Lauferreihe ist das Riickgrad der Mannschaft, Sie 

muB verteidigen wie die Verteidiger und angreifen wie die 
Stiirmer. Ihr Versagen entscheidet meist das Spiel. Auf 
ihr lastet der Hauptteil aller Arbeit, daher miissen die 
Laufer in erster Linie ausdauernd sein, sich stets am Bali 
halten und ihn dem Gegner abzunehmen versuchen. Der 
Laufer ist darum stets in Bewegung, alle Eigenschaften 
eines guten Spielers sollen sich in der Lauferreihe ver- 
einigen. Besonders wichtig bei ihr ist genaues Zuspielen. 
Der Laufer muB die Stiirmerreihe fórmlich mit Ballen 
fiittern. Sein Ballstoppen und Kópfen sollen vorbildlich 
sein, da er die meisten von der gegnerischen Verteidigung 
abgegebenen Balie abfangen muB. Gerade das Abfangen 
des Balles ist eine der hauptsachlichsten Pflichten der 
Laufer.

Die. Stellung der Laufer ist zwischen Stiirmerreihe 
und Verteidigung. Sie miissen stets bereit sein, der vor- 
gehenden Stiirmerreihe zu folgen und beim Angriff auf ihr 
Tor schnell zur Verteidigung zuriickkehren.

Beim Eckball hat der Mittellaufer den gegnerischen 
Mittelstiirmer zu decken. Die Innenstiirmer werden ent- 
weder von den gegnerischen Innenstiirmern gedeckt oder 
auch von den AuBenlaufern. Kommen die Fliigelstiirmer 
in die Hóhe des Tores, so miissen sie von den AuBenlaufern 
abgedeckt werden. Beim Eckball vor dem gegnerischen 
Tor sollen sich die Laufer móglichst auBerhalb des Ge- 
dranges halten, um gegebenenfalls einen zu weit kommenden 
Bali durch SchuB anbringeri zu kónnen. Der Laufer soli 
nur dann den Bali treiben, wenn er einen gróBeren freien 
Raum zur Verfiigung hat und so zum Sturm aufriicken 
kann. Bedrangt oder in die Ecke getrieben ist das Ball- 
treiben vom Ubel, dann hilft nur das Zuspiel oder Aus- 
spielen.

Ist die Lauferreihe iiberspielt, muB sie sofort zur Ver- 
teidigung des Tores zuriick, da jetzt die Verteidiger den 
Angreifer anzugehen und ihm den Bali abzunehmen ver- 
suchen. Die Laufer miissen dann an die Stelle der Ver- 
teidiger treten. Beim Angriff der AuBenstiirmer auf das
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gegnerische Tor haben die Laufer unbedingt zu folgen. 
Sie befinden sich also zwischen der eigenen und der zuriick- 
gehenden gegnerischen Sturmerreihe, naher aber ihrer 
eigenen Sturmerreihe. Sie sind dadurch in der Lagę, von 
der gegnerischen Verteidigung abgewehrte Balie noch vor 
den gegnerischen Stiirmern zu erreichen und den Angriff 
wieder vorzutragen.

Der Laufer soli Torę schieBen, sobald ihm eine Ge- 
legenheit dazu geboten wird. Steht aber ein Stiirmer frei, 
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so ist ihm unter allen Umstanden der Bali zuzuspielen. 
Straf- und FreistóBe im Felde sind durchweg von den 
Laufern auszufiihren, wahrend sich die Stiirmer giinstig, 
also frei zu stellen haben. Erfolgt der StrafstoB aber vor 
dem eigenen Tor, so muB die Ausfiihrung den Verteidigern 
iiberlassen werden.

Der Mittellaufer.
Er ist der eigentliche Mittelpunkt des Spieles, von 

seinem Durchhalten hangt alles ab; laBt er in seinen Kraften 
nach, so sind die AuBenlaufer gezwungen, mehr nach 
innen zu gehen. Damit geben sie aber dem Gegner Gelegen
heit zum Durchbruch an den Fliigeln. Von allen Spielern 
hat der Mittellaufer allein das Recht seinen Platz beliebig 
zu andern. Er darf dies natiirlich nicht iibertreiben, denn 
er soli die Mannschaft zusammenhalten und nicht etwa 
auseinander reiBen.

In der Verteidigung hat der Mittellaufer den Mittel
stiirmer des Gegners zu decken und darf dabei auch die 
Innenstiirmer nicht aus dem Auge lassen, muB sie an- 
greifenund versuchen, ihnen den Bali abzunehmen. In der 
Nahe des Tores wird ihm die Beobachtung der Innenstiirmer 
durch die AuBenlaufer oder Verteidiger abgenommen. 
Hohes Zuspiel, auf das Tor kommende Balie, muB er mit 
dem Kopfe abwehren, und zwar so geschickt, da.B er sie 
gleich seinen Stiirmern wieder vorlegen kann. Er darf dem 
gegnerischen Mittelstiirmer nicht eher vom Halse gehen 
bis er ihm den Bali abgenommen hat, koste es was es wolle. 
Im Felde wird er den gleichen Kampf mit dem gegnerischen 
Mittellaufer zu bestehen haben.

Beim Angriff muB der Mittellaufer stets hinter seinen 
Stiirmern liegen, immer bereit, ihre zuriickgespielten Balie 
zu empfangen und einen iiberraschenden TorschuB zu 
wagen. Er hat ftir gutes Ballverteilen zu sorgen und den 
Bali immer an die nicht bedrangte Seite zu geben, und 
zwar durch langen SchuB vor die AuBenstiirmer, steil und 
flach vor die Innenstiirmer. Auch er muB wie der Mittel
stiirmer die schwachen Punkte der gegnerischenVerteidigung 
erfassen, um sie ftir sich auszuniitzen. Beim Angriff ist
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besonders gro Be Aufmerksamkeit erforderlicli, der kleinste 
Fehler kann hier Unheil stiften.

Beim TorabschuB des Gegners muB er sich giinstig 
zum Abfangen des Balles stellen, also Windrichtung und 
sonstige Umstande in Betracht ziehen. Macht seine Mann
schaft aber TorabschuB, so ist sein Platz wieder hinter den 
Stiirmern. Kommt der Bali nun zu ihm, so hat er mit 
raschem Blick zu entscheiden, wohin er den Bali weiter 
geben will.

Beim gegnerischen Einwurf hat er den feindlichen 
Mittelstiirmer zu iiberwachen oder doch das Zuspiel zu ihm 
zu unterbinden versuchen. Beim eigenen Einwurf muB er 
versuchen, sich des jetzt iiberwachenden feindlichen Mittel- 
stiirmers zu entziehen, damit ihm der AuBenlaufer den 
Bali zuwerfen kann.

Der AuBenlaufer.
Die AuBenlaufer haben das Durchbrechen der feind

lichen AuBenstiirmer zu verhindern, miissen sich also der 
Schnelligkeit dieser Spieler durchaus anzupassen versuchen. 
Zum Abdecken des Fliigels bediirfen die AuBenlaufer der 
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Mitarbeit der Verteidiger. Auf keinen Fali aber diirfen 
sich die AuBenlaufer etwa hauptsachlich auf die Verteidigung 
legen, das ware ein sehr groBer Fehler und wurde den 
eigenen Angriff schwachen. Meist wird der AuBenlaufer 
dem Mittelstiirmer und seinern eigenen Fliigel zuzuspielen 
haben, in seltenen Fallen dem entgegengesetzten Flugel.

Beim Angriff ist die Stellung des AuBenliiufers in der 
Mitte hinter den AuBen- und Innenstiirmern, etwa 12—15 m 
hinter ihnen, so daB beide in der Lagę sind, ihm zuzuspielen. 
Wird der eigene Fliigel angegriffen, so wird manchmal dem 
AuBenlaufer die Notwendigkeit des Flankens zufallen, 
nachdem ihm der Bali vom AuBenstiirmer zuriickgespielt 
wurde. Vor allem muB der AuBenlaufer im Angriff, also 
wenn seine Mannschaft den Bali hat, sich stets frei zu 
stellen suchen, genau so wie natiirlich auch der Mittel- 
laufer.

In der Verteidigung hat er nahe am Tor den feind- 
lichen AuBenstiirmer abzudecken, im Mittelfelde aber, und 
wenn der AuBenstiirmer flankt, den Innenstiirmer. Es 
muB dann der Verteidiger den AuBenstiirmer ins Auge 
fassen. Genaue Verstandigung zwischen Laufer und Ver- 
teidigung ist hier unbedingt erforderlich, sonst decken beide 
schlieBlich nur einen Spieler und lassen den anderen frei.

Der Einwurf wird stets vom AuBenlaufer ausgefiihrt. 
Nur im Strafraum des Gegners ist es wertvoll, den Einwurf 
vom AuBenstiirmer ausfiihren zu lassen. Der Einwurf ist 
so schnell ais moglich zu machen. Jedes Warten bedeutet 
verlorene Zeit, die der Gegner zum Sammeln benutzt. 
Trotz der Schnelligkeit muB der Einwurf den Regeln ent- 
sprechend ausgefiihrt werden, da sonst ein FreistoB ver- 
hangt wird. Der Bali ist stets dem freistehenden Spieler 
der eigenen Mannschaft zuzuwerfen, je weiter der Wurf 
moglich ist, desto besser. Vor dem Tor kann er z. B. die 
Wirkung eines Eckballes haben.

Hat der Gegner den Einwurf, so muB der AuBenlaufer 
den gegnerischen AuBenstiirmer bewachen und abdecken, 
damit er nicht mit dem Bali weglaufen kann. Der AuBen
laufer steht am besten hinter dem AuBenstiirmer, dieser 
muB sich beim Weiterspielen wenden, wahrend der Laufer 
nur vorwarts zu spielen braucht. Beim Eckball vor dem 
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eigenen Tor hat der AuBenlaufer den feindlichen Innen
stiirmer zu dec.ken und Balie mit dem Kopfe abzuwehren 
yersuchen.

Die Verteidiger.
Sie sind im gewissen Sinne die letzte Verteidigungs- 

linie vor dem Tor, das sie in Gemeinschaft mit den Laufern 
und bei Bedrangnis auch mit den Innenstiirmern zu schiitzen 
haben. Diese Gemeinschaftsarbeit setzt unbedingtes Ver- 
standnis zwischen den Verteidigern untereinander wie 
zwischen ihnen und dem Tormann auf der einen und den 
Laufern auf der anderen Seite voraus.

Die Arbeit der Verteidiger ist abhangig von der Laufer- 
reihe. Gute. Abwehr der Lauferreihe erleichtert. die Ver- 
teidigung ganz erheblich. Greift einer der yerteidiger den 
Gegner an, so muB der andere das Abspielen des Balles 
an einen etwa ungedeckt stehenden zweiten Gegner zu ver- 
hindern suchen. Ist ein Yerteidiger im Besitz des Balles, 
so muB ihm der andere die gegnerischen Sturmer vom 
Leibe halten, sie also sperren bis der Bali sicher abge- 
wehrt ist.

Die Verteidiger miissen gut kópfen, vor allem sicher 
mit beiden FiiBen schlagen konnen. GroBe und kraftige 
Spieler werden ais Yerteidiger bevorzugt, da sie oft wahrend 
des gegnerischen Angriffs Luft schaffen miissen. Schwache 
Verteidiger wiirden einfach von den Stiirmern weggedriickt 
oder iiberrannt werden.

Der Verteidiger soli den Bali nehrnen wie er kommt, 
lieber aus der Luft ais ihn erst auf den Boden prallen zu 
lassen. Er darf niemals durch Balltreiben den Gegner zu 
umspielen yersuchen. Das ist immer gefahrlich und hat 
schon manches Tor auf dem Gewissen, ebenso wie das 
Ballstoppen und dann Wegschlagen. Sofort den Bali weg, 
wie er auch kommt, ist die erste Regel fiir gute Verteidiger. 
Der Abwehrschlag darf aber dann nicht ins Ziellose gehen, 
sondern der Bali muB der eigenen Stiirmerreihe flach iiber 
die iibrigen Spieler hinweg zugespielt werden, vor allem 
nach auBen an die Fliigel, sofern das Tor bedrangt wird;
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bei freiem Spiel kann auch die Stiirmermitte den Bali 
erhalten. Das Zuspiel ist moglichst niedrig zu gestalten. 
Das iibliche, je hbher je besser, ist grundfalsch, solche 
Balie kommen hbchst selten in den Besitz der eigenen 
Sturmerreihe, kónnen lange vorher beobachtet wie erwartet 
werden und verursachen nur die iibliche Drangelei. Greift 
der Laufer den Gegner an, muB der Verteidiger zur Hilfe 
bereit sein und den abgespielten Bali abfangen. Verteidigung 
und Angriff miteinander zu verbinden, das heiBt, den auf 
das Tor kommenden Bali sofort der eigenen Sturmerreihe 
geschickt vorzulegen, muB das Ziel der Verteidigung sein.

Wird der Verteidiger stark bedrangt und vermag er 
den Bali nicht mehr vorwarts los zu werden, so muB er 
ihn dem Torwart zuriickspielen; dazu gehórt natiirlich ver- 
standnisvolle Zusammenarbeit mit diesem. Der Bali muB 
scharf, am besten in der Richtung neben die Torpfosten 
gegeben werden, so daB ihn der Stiirmer nicht mehr ein- 
holen kann, der Torwart aber noch Zeit hat, ihn weg- 
zubefórdern. Ein groBer Fehler der Verteidiger ist das zu 
nahe Aufriicken zum Tor. Sie versperren dem Torwart 
meist die Aussicht und rauben ihm die Bewegungs- 
freiheit.

III



D
em Torw

art zugespielt.

Beim Spielen im Felde 
riicken die Verteidiger selbst- 
verstandlich vor, und zwar 
schriig gestaffelt, der schnel- 
lere am weitestenvorn. Bricht 
ein AuBenstiirmer durch, dann 
muB der Verteidiger dieser 
Sei te sich ihm sofortentgegen- 
stellen, bis ihm von der schleu- 
nigst^zuriickgehenden Laufer
reihe Hilfe wird. Der zweite 
Verteidiger hat bis dahin die 
Mitte der gegnerischen Stiir
mer abzudecken.

MuBte der Torwart bei 
einem Angriff aus dem Tor 
laufen, so hat sofort einVertei- 
diger seine Stelle einzunehmen, 
darf aber selbstverstandlich 
nicht mit den Handen ab- 
wehren.

Nicht immer kann der 
Verteidiger der Stiirmerreihe 
zuspielen, besonders nicht, 
wenndieseabgedecktist. Meist 
wird aber dann ein Laufer frei 
sein, dem der Bali zugespielt 
werden kann. Bei einem Eck
ball vor dem eigenen Tor 
sollen die Verteidiger keinen 
Gegner decken, sondern nur 
ihr Augenmerk auf die Ab
wehr des Balles richten und 
ihn wegzuschlagen versuchen, 
móglichst nach den Fliigeln. 
Beim Eckball am gegnerischen 
Tor kónnen die Verteidiger 
wenn sie schnell sind, auf- 

riicken, um die vom Gegner abgewehrten Balie wieder 
abzufangen, besonders da doch meist die feindlichen 
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Mittel- und AuBenstiirmer schon auf das Zuspielen des 
Balles lauern. Die Verteidiger miissen sich daher móglichst 
in die von den drei feindlichen Stiirmern gebildeten zwei 
Liicken stellen, so daB sie je nach dem Zuspiel den Mit
telstiirmer angreifen und den AuBenstiirmer abdecken 
kónnen oder umgekehrt.

Beim Einwurf des eigenen Laufers, selbst wenn auch 
der Einwurf noch etwas iiber der Mittellinie erfolgt, soli 
der Verteidiger den AuBenstiirmer abdecken. Hat der 
Gegner Einwurf, dann soli der Verteidiger dieser Seite 
keinen Spieler abdecken, sondern sich nur so weit von den 
beim Einwurf meist ansammelnden Spielern zuriickhalten, 
daB er einen etwa mit dem Bali losgehenden Stiirmer an
greifen kann.

Der Torwart.
Er ist die letzte Rettung vor dem Tor. Sein Spiel 

daher das verantwortungsreichste. Katzenartige Ge- 
schmeidigkeit, sicherer Blick, besondere Kaltbliitigkeit und 
schnellste Entschlossenheit sollen seine Eigenschaften sein. 
Ein kraftiger Torwart, móglichst iiber MittelgróBe, ist 
besser ais ein schwachlicher, den die angreifenden Stiirmer 
leicht in das Tor zu driicken vermógen.

Zur Abwehr des Balles stehen ihm zwei Móglichkeiten 
zur Verfiigung: Abwehr durch die Hande, Fangen oder 
Fausten, und Abwehr durch die FtiBe. Regel sollte es sein, 
den Bali nur mit den Handen abzuwehren. Oft ist der 
leichteste und unscheinbarste Bali tiickisch, hat vom 
Schlag Drehung erhalten und springt anders ais der Tor- 
mann meint. Tormanner, die mit Vorliebe die FiiBe zur 
Abwehr gebrauchen, gehbren nie zur guten Klasse der Tor- 
warte. Das Fangen des Balles soli geschickt uńd mit beiden 
Handen durch den iibrigen Kórper obendrein gedeckt sein. 
Auch das Wegfausten sollte móglichst mit beiden Fausten 
geschehen, wodurch ein Abgleiten des Balles ziemlich zur 
Unmóglichkeit wird. An Regentagen ist das Spiel des Tor
wartes ganz besonders gefahrlich und verantwortlich. Hier 
sollte der Torwart anstatt der iiblichen Lederhandschuhe 
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wollene Handschuhe tragen, da es mit Lederhandschuhen 
unmóglich ist, einen schliipfrig gewordenen Bali fest- 
zuhalten. Bei Halbzeit sind ein weiteres Paar trockene 
Wollhandschulie zum Wechseln bereit zu halten.

Wie der Verteidiger bei der Abwehr, so hat der Tor
wart beim AbstoB den Bali nicht wahllos zuzuspielen, son
dern immer der Seite, die die beste Angriffsmbglichkeit 
zeigt.

Das Fausten des Torwartes soli nur bei starkem An- 
drangen der Gegner geschehen, muB sicher und kraftig 
ausgefiihrt werden und den Bali weit in das Feld fiihren. 
Schwaches Fausten bedeutet eine groBe Gefahr, da von 
den lauernden Angreifern der zu kurz zuriickgeschlagene 
Bali meist sofort aufgegriffen und zu einem iiberraschenden 
Erfolg verwandelt wird. Die Torwarte sollen sich daher 
im weiten Fausten iiben; je weiter der Schlag, desto freier 
das Tor. Das Fausten soli moglichst mit beiden Fausten 
und mit der ganzen Wucht des Korpers ausgefiihrt werden, 
dann wird der Schlag auch raumgreifend sein. Angewandt 
wird das Fausten meist bei Eckballen.

Das Fangen des Balles soli gleichfalls mit beiden Handen 
erfolgen, und zwar so, daB der ganze iibrige Kórper mit ais 
Deckung gebraucht wird. Hohe Balie sind im Sprung bei 
gekrtimmten Kbrper abzufangen und miissen, wenn keine 
Zeit vorhanden ist, weggeworfen werden. Auch zu dieser 
Vbrwartsbewegung des Balles gehórt groBe Kraft; sie setzt 
lange Ubung voraus, um den Bali moglichst weit- einem 
frei stehenden Spieler zuzuwerfen.

Der Torwart soli den auf das Tor kommenden Bali be- 
rechnen kónnen. Besonders wenn er dem durchbrechenden 
Stiirmer allein gegeniibersteht, muB er aus der Art des 
Schlages, ob mit dem rechten oder linken Bein, wissen, 
nach welcher Seite des Tores der Bali seinen Weg finden 
wird. SchieBt der Stiirmer den Bali mit dem rechten 
Spann, so wird er, sofern der Bali keine Drehung erhalten 
hat, meist an der rechten Seite des Torwartes voriiber- 
kommen. Mit der AuBenseite des rechten FuBes geschossen, 
muB der Bali dagegen links vom Torwart voriiber. Schiisse 
vom rechten Fliigel gehen meist in die vom Torwart rechte 
Ecke.
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Stellung beim Eckball.
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Richtiges Stellen gehórt weiter zu den wichtigsten Auf- 
gaben des Torwarts und erleichtert die Abwehr. Wie 
oft stellt sich der Torwart im Tor vollkommen falsch und 
erleichtert so den Erfolg des Gegners. Beim schragen 
SchuB auf das Tor soli der Torwart so stehen, daB er der 
Richtung, aus der der SchuB kommt, entgegenlauft, also 
Front zur SchuBlinie. Schiisse vom Fliigel soli der Torwart 
etwas von der Torlinie entfernt erwarten, und zwar so, daB 
er den gróBten Teil der vom herankommenden Bali be- 
strichenen Torlinie beherrscht, ihr also das Gesicht zukehrt.

Beim Eckball muB der Torwart an dem, dem AbschuB 
entgegengesetzten Torpfosten stehen.

Niedrige, also am Boden rollende Balie, sollen mit 
beiden Handen aufgefangen werden. Der Torwart kann 
sich dabei auf ein Knie niederlassen, was oft gróBere 
Sicherheit verleiht, dafiir aber manchmal das schnelle 
Wiederaufrichten erschwert. Kniet der Torwart nicht, so 
miissen beide Beine fest geschlossen werden. Schon mancher 
wuchtig getretene Bali ist dem Torwart aus den Handen 
durch die gespreizten Beine in das Tor gerollt. Wird der 
Torwart von den Stiirmern angegriffen, muB er zur List 
greifen, darf aber beim Tauschen keinesfalls mehr ais zwei 
Schritte gehen. Kommt der flachę SchuB iiberraschend 
nach einer Seite, so bleibt dem Torwart nichts weiter iibrig, 
ais sich blitzschnell hinzuwerfen, und den Bali so mit dem 
gesamten Kórper abzudecken. Balie, die mit voller Wucht 
nach der Torecke gehen, sind, wenn sie nicht mehr weg- 
befórdert werden kónnen, um den Torpfosten iiber die Tor
linie nach auBen zu driicken. Immer besser eine Ecke 
zu verwirken, ais ein sonst sicheres Tor herbeifiihren zu 
helfen.

Hochkommende Balie sind im Sprung zu nehmen und 
wenn sie nicht gefangen werden kónnen, iiber die Querstange 
zu leiten. Es geniigt, im rechten Augenblick dem Bali 
einen StoB nach oben zu versetzen, um ihn aus seiner Flug- 
bahn zu bringen. Bei hohen Schiissen muB der Torwart 
ganz besondere Vorsicht iiben und sich nicht etwa von der 
Hoffnung tauschen lassen, der Bali gehe doch iiber die 
Querlatte. In Zweifelfallen ist ihm unbedingt die Richtung 
iiber die Ouerlatte zu geben.
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Im letztcn Augenblick.

Aus dem Tor laufen, dem Bali oder dem Stiirmer also 
entgegen, sollte der Torwart nur in Notfalłen.

Lauft er zur unrechten Zeit aus dem Tor und fehlt den 
Bali, so sitzt der SchuB sicher im Netz. Nur wenn ein 
vdllig frei stehender Innenstiirmer den Bali zugespielt 
erhalten sollte, ist es an der Zeit, diesem Stiirmer so schnell 
ais moglich entgegenzulaufen und ihn am SchuB zu hindern. 
Dann aber soli der nachste Verteidiger schleuriigst an Stelle 
des Torwartes treten. Ist aber ein Verteidiger zum Ab
decken des Stiirmers bereit, muB der Torwart unbedingt 
im Tor bleiben, sofern ihn nicht etwa der Verteidiger 
herausruft. Hat ein Stiirmer auch die Reihe der Verteidiger 
durchbrochen und kommt ungedeckt auf das Tor, so muB
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„Vom Fufi genommen".

ihm der Torwart entgegenlaufen. Erwartet er den SchuB 
im Tor, so hat er wenig Aussicht, den Erfolg zu verhindern. 
Das Herauslaufen des Torwartes soli móglichst in dem 
Augenblick erfolgen, in dem der Stiirmer den Bali, wenn 
auch nur fiir den Bruchteil einer Sekunde, vom FuB ver- 
loren hat. Der Torwart ist dann in dem Augenblick, wo 
der Stiirmer den Bali wieder zu fassen scheint, gleichfalls 
an ihm, nimmt den Bali vom FuB oder aber wirft sich iiber 
den Bali.

Genau aufpassen muB der Torwart, wenn ihm die yer
teidiger den Bali zuriickspielen. Er soli ihm dann móglichst 
entgegenlaufen und in Sicherheit bringen. Torwart und 
Verteidiger miissen sich sehr gut verstehen und verstan- 
digen; jenes Arbeit ist viel sicherer, wenn er zwei gute 
Verteidiger vor sich weiB.

Merksteine fur Spieler.
Erscheine zum Spiel in der besten kórperlichen Ver- 

fassung, denn oft genug entscheiden die letzten Minuten
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Sagę nur unter ganz triftigen Griinden zum Wettspiel 
ab und dann rechtzeitig, denn einmal machst du dadurch 
viel Arbeit, weil eine Umstellung auch die anderen Mann
schaften beeinfluBt, und dann, weil du deine Mannschaft 
schadigst, wenn sie unvollstandig spiełt.

Erscheine piinktlich zum Spiel und mit deiner Mann
schaft auf dem Spielplatz, denn der erste Eindruck ist der 
beste.

Halte deine Sportkleidung stets sauber.
Halte wahrend des Spiels den Mund, denke um so mehr 

und erlerne das Gute vom Gegner, was du noch nicht 
kannst.

Ube Kameradschaft, denn deine io Kameraden 
arbeiten wie du fur eine gute Sache.

Zeige, wenn deine Mannschaft verliert, auch wenn sie 
besser ist ais der Gegner, daB du ais Sportsmann zu ver- 
lieren verstehst.

Befolge ais gut erzogener Spieler die Anordnungen des 
Schiedsrichters unter allen Umstanden, denn er arbeitet 
fiir den Sport und dich und hat demnach Anerkennung 
und Achtung verdient.

Der Spielfuhrer.
Jede Mannschaft muB einen Spielfuhrer besitzen, dem 

sie untersteht und zu gehorchen hat. Er hat die geistige 
Fuhrung der Mannschaft und ist ihr Stratege auf dem Spiel
feld. Darum muB er aber auch wirklich ein Fiihrer sein 
und darf sich nicht fiihren lassen. Er muB die besondere 
Gabe haben, die personliche Geschicklichkeit eines Spielers 
fur einen bestimmten Posten zu erkennen. Seine Stellung 
erfordert die genaue Kenntnis der einzelnen Spieler seiner 
Mannschaft und ihrer Verwendungsfahigkeit. Er muB 
daher Menschenkenner sein. Gute Spielfuhrer werden ge- 
boren und nicht erzogen. Der Verein kann sich gliicklich 
schatzen, der einen solchen Spielfuhrer in seiner I. Mann
schaft besitzt. In seinen Handen ruht nicht nur das All- 
gemeinwohl der Mannschaft, sondern auch das Ansehen 
des Yereins und mit ihm des FuBballsportes. Der Spiel-
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fiihrer vermag regelwidriges Spiel seiner Mannschaft zu 
verhindern und muB selbst in dieser Beziehung vorbildlich 
sein. Das Beispiel feuert immer an. Wenn er aber selbst 
regelwidriges Spiel anwendet, so ist es durchaus selbst- 
verstandlich, daB sich auch seine Mannschaft darin iibt. 
Er muB also iiber sein eigenes Spiel sehr wachsam sein und 
die Spieler tadeln, die regelwidrig spielen. Er soli den 
Spielern Achtung vor dem Schiedsrichter einflóBen und 
sie zwingen, sich nicht gegen dessen Entscheidung auf- 
zulehnen, selbst wenn es eine Fehlentscheidung ist. Seine 
Kenntnis der Spieler soli sich aber nicht nur auf das Spiel 
allein beschranken, sondern auch auf die Eigenheiten, die 
Schwachen und Fehler der Spieler. Mancher Spieler wird 
am besten allein gelassen, andere wieder kommen erst dann 
aus sich heraus, wenn sie von dem Spielfiihrer angefeuert 
werden. Er soli aus seinen Spielern herausholen, was in 
ihnen steckt. So gibt es Spieler, die langweilig und schlaff 
zu spielen scheinen, wahrend sie in Wirklichkeit ihr Bestes 
hergeben. Treibt sie der Spielfiihrer dann noch an, so 
werden sie verstimmt und ihr Spiel wird schlechter. Ner- 
vóse Spieler, die es auch gibt, werden am besten allein 
gelassen. Ihr Spiel wird nur aufgeregter, wenn standig zu 
ihnen gesprochen wird. Ein anderer Spieler wieder bedarf 
der Aufheiterung, jenem mtissen die Fehler seines Spieles 
mitgeteilt werden, der eine kann das vertragen, der andere 
nicht. Der Spielfiihrer muB also genau wissen, was er tun 
und sagen soli, davon hangt manches Spiel ab. Vor allem 
muB er seine Mannschaft mitzureiBen verstehen, darf selbst 
nie den Kopf hangen lassen, wenn das Spiel noch so schlecht 
steht; gerade in solchen Augenblicken wird die Mannschaft 
immer auf den Fiihrer sehen.

Was er fiir richtig halt, muB er durchfiihren, also auch 
die Spieler der Mannschaft auswechseln, wenn irgendeine 
Seite nicht gut zusammen arbeitet. Gerade hier kann er 
den Beweis eines guten Verstandnisses von Spielern und 
Spiel geben. Stellt sich bei Halbzeit heraus, daB die Mann
schaft noch keinen Erfolg erzielt, obwohl der Gegner nicht 
besonders stark ist, dann ist es vielleicht notwendig, die 
Innen- und AuBenstiirmer zu tauschen. Das kann Erfolg 
haben. Die veranderte Aufstellung kann aber auch die
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Spiellage verschlechtern, schlieBlich aber muB die Um- 
stellung doch gewagt werden, besonders dann, wenn der 
Gegner wirklich schlechter ist, ais die eigene Mannschaft. 
Hat der Spielfiihrer Erfolg mit seiner Umstellung, so 
braucht er auf Dank nicht zu rechnen, bleibt der Erfolg aus, 
so muB er die Vorwiirfe in dem BewuBtsein geduldig hin- 
nehmen, das Beste fur die Mannschaft gewollt zu haben. 
Ein guter Spielfiihrer wird nie zbgern, die Mannschaft um- 
zustellen, wenn er es fur nótig halt. Ein gleichgiiltiger 
Spielfiihrer aber laBt dem Spiel seinen Lauf. Er fiirchtet 
die Vorwiirfe und stellt die eigene Person iiber das Ganze. 
Das ist natiirlich eine grundfalsche Auffassung von der 
Stellung eines Spielfiihrers. Der gute Spielfiihrer wird 
ohne Riicksicht auf Lob und Tadel die Umstellung wagen, 
nur von dem Gedanken ausgehend, seiner Mannschaft den 
Sieg zu verschaffen.

Der Spielfiihrer soli seine Mannschaft zur Piinktlich- 
keit erziehen. Rechtzeitig muB sie antreten und keiner 
darf etwa spater kommen. Es sieht nichts haBlicher aus, 
ais wenn 9 Spieler das Feld betreten, der 10. und u. aber 
in Abstanden gemachlich nachkommen. Auch auf saubere 
Spielkleidung seiner Mannschaft hat der Spielfiihrer zu 
achten. Er wird auch vor dem Spiel die FuBballschuhe der 
Mannschaft nachsehen, ob nicht etwa Nagel aus den Klbtzen 
hervortreten, die den Schiedsrichter veranlassen kónnten, 
den Spieler auszuschlieBen. Der Spielfiihrer muB in ge- 
wissem Sinne die Kompagniemutter seiner Mannschaft 
sein, sich um alles kiimmern und fur alles sorgen, sich nie 
auf andere verlassen, denn dann ist er meist verlassen.

Der Spielfiihrer soli im Spiel nicht viel anordnen und 
sprechen, er macht die Mannschaft dadurch nur unruhig. 
Auch nach auBen ist die Wirkung nicht gerade gut. Es 
gibt Spielfiihrer, die glauben, Anordnungen geben zu 
miissen, selbst wenn es gar nicht notwendig ist. Er stort 
dadurch nicht nur sein eigenes Spiel, sondern auch das 
seiner Nachbarn. Die kónnen dann ihre Fahigkeit nicht 
entwickeln, weil ihre Aufmerksamkeit standig abgelenkt 
wird. Die Spieler aber verlieren den Kopf von den vielen 
Anordnungen, die sie erhalten. Es gibt nichts Schlechteres, 
ais dies standige Yerbessern im Spiel. Der Erfolg ist meistens, 
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das alles nervós wird und schlechter spielt. Selbstver- 
standlich sind manchmal Anweisungen an die Spieler 
durchaus notwendig; der Spielfuhrer soli aber dann seine 
Anordnung klar und kurz geben, ohne viel Worte zu nrachen. 
Eine notwendige Besprechung und weitere Aus- 
fuhrungen sollte er bis zur Halbzeit lassen.

Wahrend des Spieles bestinrmt der Spielfuhrer die 
Verwendung der Spieler, hat also anzuordnen, ob nur init 
vier Sturmern und vier Laufern gespielt werden soli, um 
einen erreichten Vorsprung zu halten. Er muB genau wissen, 
was seine Mannschaft an Ausdauer im Spiel leistet. Wenn 
er sieht, daB die Mannschaft der Schnelligkeit des Gegners 
zum Opfer zu fallen droht, hat er sofort GegenmaBregeln 
zu ergreifen und die Hintermannschaft zu verstarken. 
Sieht er den Gegner abfallen, ist der Angriff zu verscharfen. 
Er bestimmt, ob zu diesem Zweck das Einverteidigerspiel 
eingefiihrt werden soli, das die Fliigelstiirmer des Gegners 
leicht abseits stellt, daftir aber einen, die Abseitsregeln 
vollkommen beherrschenden Schiedsrichter voraussetzt.

Hat sich das Spiel bis in die zweite Halbzeit unent- 
schieden gehalten, so muB er wissen, wann er den letzten 
Sturm mit seiner Mannschaft wagen, aus ihr also die letzte 
Kraft herausholen kann. Wird der Gegner in seine Spiel- 
halfte zuriickgedrangt und mauert, d. h. zieht er seine 
samtlichen Spieler zur Verteidigung zuriick, die dann eine 
fórmliche Mauer voll Beinen vor dem Tor bilden, durch 
die kaum ein Bali sich den Weg bahnen kann, dann muB er 
das Spiel offen zu gestalten versuchen, seine Mannschaft, 
besonders die Laufer, kiinstlich zuriickhalten, um dann mit 
schnellen VorstóBen Erfolge zu erzielen versuchen.

Er muB Wind und Wetter beriicksichtigen und be- 
stimmen, von welcher Seite der Angriff einzuleiten ist, wenn 
die Stiirmer das nicht schon von selbst tun.

Dem Schiedsrichter gegeniiber ist er der Vertreter der 
Mannschaft, hat sich also bei Beginn des Spieles entweder 
fiir Platzwahl oder AnstoB zu entscheiden. Auch das darf 
nicht etwa wahllos geschehen. Der Stand der Sonne ist 
dabei sehr in Betracht zu ziehen. Steht sie zu Beginn des 
Spieles bereits tief oder aber sind Wolkenwiinde am Hori- 
zont vorhanden, so kann mit Sicherheit damit gerechnet 
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werden, daB nach Halbzeit entweder die Sonne ganz ver- 
schwunden oder hinter die Wolkenwande getaucht ist. 
Der Spielfiihrer wird also in diesem Falle, wenn er die Wahl 
hat, mit der Sonne spielen, weil er beim Seitenwechsel 
damit rechnen kann, daB seine Mannschaft das Spielen 
gegen die Sonne nicht mehr hindert. Ebenso ist die Wind- 
starke zu beachten. In manchen Gegenden laBt der Wind 
am Spatnachmittag erheblich nach. Andere Mannschaften 
lassen sich vom Wind iiberhaupt nicht beeinflussen, ja zeigen 
gegen den Wind ein viel besseres Zusammenspiel, weil sie 
dann gezwungen sind, flaches Zuspiel zu iiben, um iiber- 
haupt vorwarts zu kommen. Es gibt Mannschaften, die 
sofort zu Spielbeginn eine ungeheure Sclinelligkeit ent- 
wickeln, um den Gegner zu uberlaufen und schon zu Anfang 
miirbe zu machen. Wird diese Schnelligkeit ubertrieben, 
so fallt ihr oft die eigene Mannschaft zuerst zum Opfer. 
Andere Mannschaften schlagen die entgegengesetzte Taktik 
ein, geben erst nach Halbzeit alles aus sich heraus, nachdem 
sich der Gegner bereits miide gearbeitet hat. Alle diese 
Móglichkeiten hat der Spielfiihrer zu beachten. Er muB 
wissen, was er seiner Mannschaft zutrauen kann und was 
nicht, nur dann wird er Erfolge haben.

Der beste Posten fiir den Spielfiihrer ist der des Mittel- 
laufers. In dieser Stellung kann er das Spiel am sichersten 
iibersehen. Auch der Mittelstiirmer ist noch recht gut; 
niemals aber sollten Torwart oder Fliigelstiirmer zu Spiel- 
fiihrern bestellt werden. Der Torwart hat fast gar keine 
Ubersicht iiber die Mannschaft, besonders nicht iiber die 
Sturmerreihe und ihren Angriff. Er kann seiten genau 
sehen, was vorn vorgeht. Ebenso schwer ist der Fliigel- 
stiirmer zum Spielfiihrer geeignet. Er ist vom Zuspiel der 
gesamten Mannschaft zu sehr abliangig; geht sie zuriick, 
muB er vorn auBen bleiben, hat also gar keinen EinfluB 
auf die hinter ihm stehenden Spieler; Verteidiger, Innen- 
stiirmer und AuBenlaufer sind ais Spielfiihrer zwar schon 
in einer et was besseren Lagę, reichen aber nicht im ent- 
ferntesten an die Stellung des Mittellaufers heran.

Die Wahl der Mannschaft sollte dem Spielfiihrer allein 
nicht iiberlassen bleiben. Es hangt hier gar zu viel von 
der persónlichen Auffassung ab. Oft wird es davon 
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abhangen, ob es besser ist einen guten Zuspieler oder einen 
sicheren Schiitzen einzustellen. Ist der Spielfiihrer ein 
Stiirmer, zieht er natiirlich den Zuspieler vor, da er mit 
diesem besser zusammen zu arbeiten glaubt. Der Spiel- 
fiihrer wird auch stets den Spieler bevorzugen, der ihm 
willig folgt, wahrend der andere, fur die Mannschaft viel- 
leicht bessere, vor seinen Augen keine Gnade findet. Des- 
halb ist ds besser, einen besonderen AusschuB mit der Auf- 
stellung der^Mannschaft zu betrauen, dem der Spielfiihrer 
selbstverstandlich ais Vertreter der Mannschaft beizu- 
ordnen ist.

Der Schiedsrichter.
Auch der Schiedsrichter hat genau wie das Spiel im 

Laufe der Zeit verschiedene Formen durchmachen miissen, 
die in Deutschland, wo das FuBballspiel immerhin noch 
recht jung ist, natiirlich nicht in Erscheinung traten. 
England hatte friiher drei Unparteiische. Jede Mannschaft 
brachte ihren Unparteiischen mit, der auf ihrer Spielhalfte 
amtete; ein dritter Oberschiedsrichter entschied, wenn 
beide nicht zur Einigung gelangen konnten. Die Un
parteiischen machten dann die Wandlung zum Linienrichter 
durch, wahrend der Schiedsrichter Alleinherrscher auf dem 
Felde wurde.

Der Schiedsrichterfrage wird jetzt in Deutschland er- 
hóhte Bedeutung beigemessen. Schiedsrichterausschusse, 
-Vereine und Vereinigungen sorgen fur die Ausbildung 
guter Schiedsrichter, die bei dem immer mehr anwachsenden 
Spielbetrieb in recht groBer Zahl gebraucht werden.

Der Schiedsrichter sollte moglichst Spieler gewesen 
sein; es ist dies nicht unbedingt notwendig, denn es gibt 
gute Schiedsrichter, die nie gespielt haben. Diese Ausnahme 
bestatigt aber wie so oft nur die Regel. Unbedingt muB 
aber der Schiedsrichter wissen, wie gespielt wird. Das 
sagen ihm nicht immer die Regeln, die er selbstverstandlich 
ganz genau beherrschen muB, sondern das lehrt ihm nur 
das Spiel selbst. Gute Ubung im Laufen ist fur den Schieds
richter, unbedingt notwendig. Er muB oft schneller sein 
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ais der rascheste Stiirmer und ausdauernder ais der beste 
Laufer, wenn er seine Hauptaufgabe, stets am Bali zu sein, 
erfiillen soli und muB. Daher iiben und nochmals iiben ist 
die beste Vorbereitung fiir den Schiedsrichter. Wer ein 
Spiel leitet, ohne vorher seine Krafte fiir das Amt gestahlt 
zu haben, wird schon nach Halbzeit mit seinen Kraften 
zu Ende sein.

In vielen Beziehungen muB also der Schiedsrichter 
die Eigenschaften guter Spieler haben: schneller EntschluB, 
klare Ubersicht, Gewandheit, Schnelligkeit, groBe Festig- 
keit, Furchtlosigkeit und alles verbindend unbedingte 
Gerechtigkeit.

Schneller EntschluB! Der Schiedsrichter soli sofort 
nach der Ubertretung der Regel seine Entscheidung geben 
und nicht erst zógern, das beunruhigt nur die Spieler.

Klare Ubersicht ist besonders bei Abseitsstellungen er- 
forderlich. Der Schiedsrichter muB das standig wechselnde 
Bikl des Spieles sofort kritisch in sich aufnehmen.

Gewandt soli der am Bali befindliche Schiedsrichter 
— ist er nicht am Bali, komrnt das gar nicht in Frage — 
den Spielern ausweichen, um sie nicht am Spiel zu hindern.

Schnelligkeit ist notwendig, um dem Spiel uberhaupt 
fołgen und die Regelverletzung sofort iibersehen zu kónnen. 
Beim Abseits macht oft schon 1/4 m erheblich fiir die Ent
scheidung aus.

Entschlossenheit und Furchtlosigkeit in der Entschei
dung sind hauptsachlichste Pflicht. Mit ihnen steht und 
fallt der Schiedsrichter. Die Mannschaft weiB sofort, ob 
sie sich dem Schiedsrichter fiigen muB oder nicht. Wehe 
dem Schiedsrichter, der unter die Herrschaft der Spieler 
gerat, statt iiber ihnen zu stehen. Er verliert sofort das 
Spiel aus der Hand und iible Auftritte sind dann meist die 
Folgę.

Gerechtigkeit des Schiedsrichters ist die Voraussetzung, 
um das Vertrauen der Spieler zu gewinnen. Jeder Spieler 
wird einem sonst gerecliten Schiedsrichter eine Fehlent- 
scheidung nur ais einen Irrtum, der durchaus unschuldbar 
ist, anrechnen.

Viele Schiedsrichter folgen dem Spiel etwa 5—10 m 
von der Seitenlinie entfernt, in dem Glauben, von dort 
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besser die Abseitsstellung iibersehen zu kbnnen. Das ist 
falsch. Der Schiedsrichter soli mbglichst am Bali sein, das 
kann er aber nicht, wenn er einseitig nur die eine Langshalfte 
mit seiner Gegenwart beehrt. Es ist dies nichts weiter 
ais Beąuemlichkeit, denn auch in der Mitte muB er die 
Abseitsstellung gut iibersehen kbnnen. Er kann das auch, 
wenn er am Bali ist.

Bei Eckballen muB der Schiedsrichter auf der Torlinie, 
und zwar an dem entgegengesetzten Torpfosten stehen. 
Auch bei Angriffen auf das Tor soli der Schiedsrichter 

• mbglichst die Stiirmer zu iiberfliigeln yersuchen, um sich 
eine giinstige Stellung in der Nahe der Torlinie zu sichern, 
von wo aus er den TorschuB gut beobachten kann.

Der Schiedsrichter soli in bequemer und zweckent- 
sprechender Kleidung das Spiel leiten; FuBballschuhe sind 
unbedingt notwendig, wenn er dem Spiel folgen soli. In 
Spielkleidung zu erscheinen, ist nicht praktisch; sie kann 
nur zu unangenehmen Verwechslungen AnlaB geben, hebt 
auch den Schiedsrichter in den Augen der Spieler selbst 
nicht geniigend hervor. Am besten ist der bekannte Sport- 
anzug mit Kniehose. Eine gute Schiedsrichterpfeife, die 
laut und deutlich wirkt, gehort weiter zu den Ausriistungs- 
gegenstanden; nichts ist furchterlicher, ais eine Pfeife, die 
nur leise wimmert. DaB der Schiedsrichter wenigstens 
eine richtig gehende Uhr haben muB, wird ais selbst- 
yerstandlich yorausgesetzt. Vorsichtige Schiedsrichter 
nehmen fursorglich zwei Uhren mit auf das Feld, darunter 
eine Stoppuhr, die sich immer bewahrt, weil sie den ge- 
nauen Abpfiff gewahrleistet. Er yergleicht die Uhrzeit 
sowohl vor Beginn des Spieles wie zur Halbzeit mit den 
Linienrichtern. Das bedeutet aber nicht, daB der Schieds
richter seine Uhr nach der des Linienrichters stellt. Dies 
ware falsch, denn maBgebend ist nur die des Schiedsrichters. 
Er hat daher dafiir Sorge zu tragen, daB sie richtig geht, 
muB sie also mit der Bahnhofs- oder Postuhr yergleichen. 
Kirchenuhren in kleineren Orten gehen oft ihre eigenen 
Wege und sind daher nicht immer maBgebend.

Der mit einem Kneifer bewaffnete Schiedsrichter ist 
eine Unmoglichkeit. Verliert er den Kneifer, so ist er wehr- 
los, weil er dann nichts sieht. Aber auch der eine Brille
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tragende Schiedsrichter hat in vielen Fallen einen recht 
schweren Stand, besonders bei regnerischem oder feuchtem 
Wetter, das die Glaser beschlagt und sein Sehen damit 
auBerst erschwert.

Trifft der Schiedsrichtei’ eine Entscheidung, so soli er 
wenn irgend moglich ganz kurz den Grund der Verfehlung 
angeben, also: abseits, gehakt, falscher Einwurf, Hand usw. 
Der Spieler, der in der Hitze des Spieles oftmals nicht 
weiB, welchen RegelverstoB er begangen hat, wird beruhigt 
sein und Wiederholungen vermeiden, weil er weiB, der 
Schiedsrichter achtet darauf.

Der Schiedsrichter muB bei bestimmten RegelverstbBen 
sich klar machen, ob der VerstoB absichtlich war oder 
nicht. Besonders bei regnerischem Wetter und dadurch 
schliipfrigem Boden wird es leichter vorkommen, daB ein 
Spieler im Ausgleiten ganz unbeabsichtigt den Gegner 
regelwidrig stóBt. Beim Handmachen, Beriihren des Balles 
mit der Hand (ausgenommen der Torwart) sind manche 
Schiedsrichter erschreckend kleinlich. Sie machen sich 
ihr Amt recht beąuem und geben immer Hand, ob absicht
lich oder nicht, ist ihnen gleich. Das kann im Strafraum 
durch ElfmeterstoB oft zu recht schweren Folgen fiihren. 
Dies sollten sich alle Schiedsrichter stets vor Augen halten. 
Nur absichtlich Handmachen wird bestraft.

Will der Schiedsrichter die Mannschaft sofort in die 
Hand bekommen, so greife er von Anbeginn scharf ein 
und unterbinde jede Regelwidrigkeit, ohne in das Klein- 
liche zu fallen. Im hbchsten Grade verkehrt ist es, erst 
ein Auge zuzudriicken und dann, wenn die Mannschaften 
beginnen, sich iiber die Regeln hinwegzusetzen, einzu- 
greifen. Meist ist es dann schon zu spat.

Hat der Schiedsrichter nach seiner Auffassung die 
richtige Entscheidung getroffen, so darf er sich auf keinen 
Fali von den Spielern bewegen lassen, diese Entscheidung 
wieder zuruckzunehmen. Er verliert das Vertrauen zu sich 
selbst und die Spieler zu ihm, beides ist gleich schlimm. 
Hat er einen Spieler herausgestellt, so darf er, auch in 
Freundschafts- oder Gesellschaftsspielen nicht den Wieder - 
eintritt gestatten. In Verbandsspielen wtirde das die Un- 
giiltigkeit des Spieles nach sich ziehen. Bei Unglucksfallen 
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auf dem Spielfeld pfeife der Schiedsrichter sofort ab und 
sorge dafiir, daB der verletzte Spieler vom Platze geschafft 
wird. Er erkundige sich selbst verstandlich auch nachher 
nach dem Befinden des Spielers, denn das ist einfachste 
Menschenpflicht. Der Deutsche FuBball-Bund verlangt bei 
solchen Unfallen sofort Anzeige des Unfalles und schreibt 
hierfur vor:

„Jeder vorkommende Unfall ist stets vom Schiedsrichter 
und nur bei Ubungsspielen vom Verein unverzuglich der 
Bezirks-, Gau- der sonstigen unteren Verbandsbehdrde zu 
melden. Diese sendet dem Schiedsrichter oder Verein den 
Fragebogen zu, der zweifach ausgefiillt sofort wieder zuriick- 
zugeben ist.

Die untere Verbandsbehbrde priift die Angaben des 
Schiedsrichters nach und holt die zur Beantwortung der 
Fragen nótigen Unterlagen ein. Alsdann ist der vollstandig 
ausgefiillte Fragebogen (in doppelter Ausfiihrung) spatestens 
2 Wochen nach dem stattgehabten Unfall an den Deutschen 
FuBball-Bund, Kieł, zu senden.

Schiedsrichter und Vereine, welche die vorgeschriebene 
Unfallanzeige unterlassen, werden streng bestraft. Es ist 
daher ratsam, auch kleinere Unfalle anzuzeigen.

Wenn in der Presse Artikeł erscheinen, die unseren 
Sport schadigen kónnen, so hat entweder der Orts- oder 
Platzverein oder der Bezirk sofort eine Berichtigung zu 
veranlassen. Nótigenfalls ist die Hilfe des Verbandes oder 
des Deutschen FuBball-Bundes in Anspruch zu nehmen. 
Es ist erwiinscht, dem Fragebogen alle sich auf den Unfall 
beziehenden Artikel beizufiigen.“

Wird nach einer Unterbrechung das Spiel fortgesetzt, 
so hat der Schiedsrichter Niederwurf zu geben (friiher 
Hochwurf); der Bali darf nicht eher gespielt werden, bis 
er die Erde beriihrt hat.

Die Spieler miissen das Verlassen des Spielfeldes dem 
Schiedsrichter mitteilen, wie auch ihren Wiedereintritt. 
Wird im Spiel der Torwart gewechselt, so muB dies gleich- 
falls dem Schiedsrichter angezeigt werden, andernfalls hąt 
der neue Torwart nicht das Recht, mit der Hand zu spielen 
und verwirkt damit im Strafraum einen ElfmeterstoB.

Nicht nur auf Wunsch einer Mannschaft, sondern aus 
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sich selbst heraus soli der Schiedsrichter das Schuhzeug 
der Mannschaft auf seine Gefahrlichkeit hin priifen. Ge- 
schieht das vor dem Spiel, so kann der Spieler immer noch 
das Schuhzeug wechseln und mitspielen. Im Spiel dagegen 
festgestelltes regelwidriges Schuhzeug wird den AusschluB 
des Spielers von der weiteren Teilnahme zur Folgę haben. 
Eine Wiedereinstellung ist nicht statthaft.

Die Spielregeln des Deutschen FuBball-Bundes be- 
stimmen die Tatigkeit des Schiedsrichters wie folgt:

Rechte und Pflichten des Schiedsrichters.
Fiir jedes Spiel ist ein Schiedsrichter zu ernennen, 

dessen Pflicht es ist, die Innehaltung der Spielregeln zu 
iiberwachen und alle Streitfragen zu entscheiden. Seine 
Entscheidungen iiber mit dem Spiel verkniipfte Tatsachen 
sind unanfechtbar, soweit das Ergebnis des Spiels in Be- 
tracht kommt. Er muB sich ferner Vermerke iiber das Spiel 
machen und gleichzeitig Zeitnehmer sein. Bei unsport- 
lichem Betragen hat er das Recht, den oder die Schuldigen 
zu verwarnen und im Wiederholungsfalle, bei rohem Spiel 
jedoch sofort ohne vorherige Verwarnung vom Spiele aus- 
zuschlieBen.

Der Schiedsrichter hat das Recht, verlorene Zeit 
nachspielen oder das Spiel nicht stattfinden zu lassen, wenn 
es die Umstande nicht erlauben. Er kann das Spiel unter- 
brechen oder abbrechen, sei es wegen Dunkelheit, Eindringen 
von Zuschauern in das Spielfeld, wegen schlechtem Wetter 
oder aus anderen Griinden, die ihm stichhaltig erscheinen. 
Bei jedem Spiel, das auf diese Weise beendet wird, hat er 
dem Verband, in dessen Bereich das Spiel stattfand, Mit- 
teilung zu machen.

Der Schiedsrichter darf einen FreistoB in allen solchen 
Fallen geben, bei welchem ihm das Betragen eines Spielers 
gefahrlich zu werden erscheint, welches jedoch nicht derart 
ist, daB scharfere ihm zu Gebote stehende MaBregeln zu 
ergreifen sind.

Die Macht des Schiedsrichters erstreckt sich auch 
auf VerstóBe, welche begangen werden, wenn das Spiel 
zeitweilig unterbrochen oder wenn der Bali aus dem Spiele 
ist.
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Amtliche Entscheidungen.
YerlaBt. ein Spieler wahrend des Spieles ohne Erlaub- 

nis des Schiedsrichters das Spielfeld, so macht er sich eines 
groben Vergehens schuldig. Ausgenommen hiervon ist das 
Verlassen des Feldes infolge eines Unfalles.

Ein Spieler, welcher wahrend des Spieles spielunfahig 
wird, ist sofort vom Spielfelde fortzubefórdern, und zwar 
iiber die zunachst liegende Seiten- oder Torlinie. Das 
Spiel ist dann sofort weiter zu fuhren.

Andauernde Verletzung der Regeln ist ein unsportliches 
Benehmen im Sinne dieser Regeln.

Der Schiedsrichter muB namentlich darauf sehen, daB 
alle FreistóBe, AbstóBe vom Tor und EckstóBe richtig aus- 
gefiihrt werden.

Alle Bundesvereine miissen auf ihren geschlossenen 
Platzen Schilder anbringen, wonach jedem mit AusschluB 
oder Verweisung vom Platze gedroht wird, der den Schieds
richter beleidigt oder sich ihm gegeniiber unpassend be- 
nimmt. Unangebrachtes Betragen dem Schiedsrichter 
gegeniiber wird auch auBerhalb des Spielfeldes genau so 
bestraft, wie auf dem Spielfelde.

Bundesmitglieder sowie Inhaber von Amtern in ein- 
zelnen Vereinen und Schiedsrichter haben die Pflicht, 
ihrem Verband jeden Fali zu melden, wo durch MiBverhalten 
das FuBballspiel in schlechten Ruf kommen kónnte.

Ohne Erlaubnis des Schiedsrichters darf niemand auBer 
den Spielern und den Linienrichtern das Feld betreten.

Ein Linienrichter hat laut Regel 15 das Recht, die 
Aufmerksamkeit des Schiedsrichters auf Ubertretungen der 
Regeln zu lenken, wenn er annehmen kann, daB der Schieds
richter die Ubertretungen nicht sehen konnte. In solchen 
Fallen sollten die Schiedsrichter die Linienrichter befragen, 
besonders wenn sie nicht den spielenden Vereinen an- 
gehóren.

Wenn dem Schiedsrichter gegeniiber ein Spieler un- 
passende oder unanstandige Redensarten fiihrt, so ist er 
entweder sofort oder nach vorheriger Verwarnung vom 
Platz zu weisen.

Die Schiedsrichter sollen in Fallen des MiBverhaltens 
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der Spieler, der Inhaber von Vereinsa.nitern und der Zu- 
schauer schnell und streng eingreifen.

Eines Vergeheris macht sich schuldig ein Verband, ein 
Verein oder irgendein Spieler, Vorstandsmitglied oder Mit- 
glied irgendeines Verbandes oder Vereins, welcher einem 
anderen Verein, Spieler oder Spielern irgendeines anderen 
Vereines mittelbar oder unmittelbar eine Leistung oder 
sonstige Vorteile anbietet, in der Absicht, das Ergebnis 
eines Spieles zu beeinflussen, sowie irgendein Verein, 
Spieler oder eine Anzahl von Spielern, die derartige Vor- 
teile nehmen. Der Versuch allein ist schon strafbar.

Die Spielregeln bezwecken eine mbglichst glatte Ab- 
wicklung des Spieles, und daher ist es Pflicht des Schieds
richters, bei rein technischen oder scheinbaren Ubertretungen 
der Regeln nicht zu strafen. Fortwahrendes Pfeifen wegen 
kleinlicher oder fraglicher Vergehen fiihrt die Spieler irre 
und verwirrt die Zuschauer.

Anweisungen fiir Schiedsrichter.
Der Schiedsrichter entscheidet alles und wird von den 

Linienrichtern, dereń Entscheidungen er uberstimmen 
kann, unterstiitzt.

Der Schiedsrichter hat unbeschrankte Macht, wenn es 
gilt, Ausschreituhgen des Spieles zu unterdrucken. Rohes 
Spiel ist von Anfang an zu verhindern. Ha.lt er die Spiel- 
weise eines Teilnehmers fiir gefahrlich, so kann er einen 
FreistoB gewahren. Hierbei muB der betreffende Spieler 
verwarnt werden. Im Wiederholungsfalle ist er vom Feld 
zu weisen. Bei rohem Spiel ist eine vorherige Warnung 
nicht nbtig.

Man vermeide Auseinandersetzungen mit Spielern, 
Beamten oder Berichterstattern sowohl auf dem Spielfelde 
wie auBerhalb des Feldes.

Es ist dem Schiedsrichter sehr zu empfehlen, seine 
Uhr mit denen der Linienrichter sowohl vor Beginn des 
Spieles ais auch bei Halbzeit zu vergleichen. Beim Ab- 
ziehen von Zeit fiir Unterbrechungen usw. ist sehr vorsichtig 
zu verfahren. Halbzeit und Zeit sind in dem richtigen 
Augenblick durch Pfeifen anzuzeigen, einerlei, ob der Bali 
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im Spiel ist oder nicht. Die Zeit ist nur im Falle eines Elf- 
meterstoBes auszudehnen.

Der Schiedsrichter soli ein Spiel nicht stattfinden 
lassen, wenn den Spielern durch den Zustand des Bodens 
Gefahren erwachsen.

Anweisung fur Vereinsleiter.
Wenn auf dem Spielfelde Zuschauer bemerkt werden, 

welche den Schiedsrichter belastigen, so sorge man fur die 
Sicherheit des Schiedsrichters, sowohl wahrend des Spieles 
wie auch nachher. Die Pflichten eines Vereins dem Schieds
richter gegenuber erlóschen nicht, wenn er den Platz ver- 
laBt. Personen, von denen irgendwelche Stórungen dieser 
Art zu er war ten sind, sollen von vornherein nicht zugelassen 
werden.

Jedes Wetten ist zu unterdriicken.
Es ist fur einen Schiedsrichter unmóglich, es jedem 

recht zu machen. Man vergegenwartige sich die schwierige 
Lagę des Schiedsrichters und vermeide es, sie ihm noch 
schwieriger zu machen. Wenn irgendeine Aufregung gegen 
den Schiedsrichter entstehen sollte, ist es Pflicht der Spieler, 
sich dem Schiedsrichter sofort helfend zur Seite zu stellen."

Der Linienrichter.
Er soli die rechte Hand des Schiedsrichters sein. In 

Wirklichkeit ist er aber leider recht oft ein hinter oder 
vor der Seitenlinie, ganz wohin ihm seine Aufregung fiihrt, 
hin und her pendelnder, sich meist iiber das Spiel seiner 
Mannschaft argernder, mit einem flatternden Taschentuch 
bewaffneter, selten aufmerksamer Gehilfe des Schieds
richters, der nie da ist, wenn der Bali aus geht, meist nur 
weiB, daB seine Mannschaft Einwurf hat und den Schieds
richter schon 5 Minuten vor SchluB durch wilde Verren- 
kungen aufmerksam zu machen versucht, daB der fur seine 
Mannschaft hóchst wiinschenswerte SchluB recht bald ein- 
zutreten hat.

Seine Aufgaben sind recht begrenzt und daher leicht 
erfiillbar. Er hat dem Spiel hinter der Linie zu folgen, auf 
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Ubertretungen zu achten und sie dem Schiedsrichter durch 
Flaggenzeichen mitzuteilen. Hier kann er dem Schieds
richter besonders in der Abseitsregel unterstiitzen, wenn 
er die Abseitsstellung anzeigt. Ausgehen des Balles soli er 
mit hoch gehaltener Flagge, abseits mit nach vorn wage- 
rec.ht gehaltener Flagge anzeigen. Wiinschenswert waren 
natiirlich bei jedem Spiel unparteiische Linienrichter, das 
laBt sich aber bei der Menge der Verbandsspiele nicht 
durchfiihren und kommt nur bei groBen Entscheidungs- 
spielen in Frage. Der Linienrichter muB selbstverstandlich 
viele Eigenschaften des Schiedsrichters besitzen. Auch er 
sollte moglichst in beąuemer Kleidung seine Tatigkeit aus- 
iiben. Im Mantel ihr Amt ausiibende Linienrichter sind 
einfach scheuBlich, ganz abgesehen davon, daB der Mantel 
den Linienrichter im Lauf erheblich behindert.

Seine genaue Tatigkeit beschreiben die Regeln wie 
folgt:

Rechte und Pflichten der Linienrichter.
Es werden zwei Linienrichter aufgestellt, welche, ob- 

gleich sie von dem Schiedsrichter iiberstimmt werden 
kónnen, daruber zu entscheiden haben, ob der Bali aus 
dem Spiele gegangen und welche Mannschaft zu einem Eck
stoB, AbstoB vom Tor oder Einwurf von der Seitenlinie 
berechtigt ist. Die Linienrichter haben den Schiedsrichter 
auch in der richtigen Ausfiihrung des Spieles zu unter- 
stiitzen.

Bei iiberfliissigen Unterbrechungen und Stórungen und 
unangebrachtem Betragen eines Linienrichters hat der 
Schiedsrichter die Macht, denselben vom Felde zu weisen 
und einen Stellvertreter zu ernennen.

Amtliche Entscheidungen.
Bei wichtigen Wettspielen (Meisterschafts- und Pokal- 

spielen) ist es wiinschenswert, daB die Linienrichter keinern 
der spielenden Vereine angehóren, in diesem Falle miissen 
sie die Aufmerksamkeit des Schiedsrichters auf rohes Spiel 
und unanstandiges Betragen der Spieler lenken. Der 
Schiedsrichter kann sie um ihre Meinung fragen, ob der 
Bali die Torlinie zwischen den Pfosten iiberschritten hat.

139



Der Linienrichter hat die Pflicht, den Schiedsrichter 
auf Ubertretungen der Regeln aufmerksam zu machen, 
wenn seiner Ansicht nach der Schiedsrichter die Ubertretung 
nicht sehen konnte. Schiedsrichter sollen in solchen Fallen 
mit den Linienrichtern Rucksprache nehinen.

Ein ausgeschlossener Spieler kann weder Linienrichter 
noch Schiedsrichter sein.

Statistik der Unfalle beim FuBballspiel.
Um einen klaren Beweis von der Ungefahrlichkeit des 

FuBballspieles zu erbringen, hat der Deutsche FuBball-Bund 
eine amtliche Statistik der bei samtlichen Spielen vor- 
kommenden Unfalle durchgefiihrt. Diese Statistik bezieht 
sich nicht nur auf die Verbandsspiele, sondern auch auf 
Freundschafts- (Gesellschafts-) wie die Ubungsspiele. Die 
Erstattung der Anzeige ist Zwang. Ihr Unterlassen wird 
unter strenge Strafe gestellt. Die Zusammenstellung ergab 
fiir das letzte amtliche Zahljahr 326 Unfalle, die auf 
7° 343 Wettspiele entfallen. Von diesen 326 Unfallen sind 
nur 22 bei Liga- oder Spielen der ersten Mannschaft ent- 
standen, ein Beweis dafiir, daB mit der zunehmenden 
Spielgewandtheit die Unfallmbglichkeiten immer geringer 
werden. Es entfallen daher auf 1000 Wettspiele 4,63 Un
falle, auf 1000 FuBballmannschaften 2,31 Unfalle und end- 
lich auf 1000 an den Spielen beteiligten Spielern nur 0,21 
Unfalle; das heiBt also, auf 5000 Spieler entfallt ein Unfall. 
Bei keiner anderen Leibesiibung diirfte wohl die Unfall- 
moglichkeit so gering sein, sie wird mit der standig wach- 
senden verfeinerten Beherrschung des Spieles noch er- 
heblich geringer werden.

Erste Hilfe bei Unfallen.
Jede Sportplatzanlage sollte unbedingt einen Verbands- 

kasten besitzen, der aber stets nachgesehen und nachgefiillt 
werden muB, sonst erfiillt er seinen Zweck nicht. Ist kein 
Yerbandskasten zu beschaffen, so sollte wenigstens stets 
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zur Hand sein: etwas 01, Talg, Kolodium mit Pinsel, Heft- 
pflaster, Verbandmull, Verbandwatte, 6—io cm breite 
Mullbinden, ein dreieckiges Tuch, mehrere Sicherheits- 
nadeln, eine Schere, Hoffmannstropfen und Salmiakgeist.

Bei Unfallen ist vor allen Dingen Ruhe zu bewahren 
und besonnen zu handeln. Unniitze Zuschauer sind sofort 
wegzuweisen. Ehe ein Verungluckter aufgehoben und 
weiter in die Umkleideraume geschafft wird, ist unbedingt 
die Art seiner Verletzung festzustellen, denn danach 
richtet sich die erste Hilfe. Nicht sachgemaBes Aufheben 
und Wegfahren kann schwere Folgen nach sich ziehen.

Bei BewuBtlosigkeit ist alles zu lockern, was die Atmung 
hemmt. Leichenblasse im Gesicht zeigt eingetretene Blut- 
leere im Gehirn an. Der Oberkorper und Kopf sind tief, 
die Beine aber hoch zu lagern. Bei starker Rbtung des 
Gesichts ist dagegen der Kbrper anzulehnen, Beine und 
FiiBe sind kraftig zu reiben.

Bei einer Verrenkung oder Verstauchung ist das ver- 
letzte Glied ruhig zu stellen. Bei einer Verletzung des FuB- 
gelenkes darf auf keinen Fali der Stiefel ausgezogen 
werden, sondern er ist aufzuschneiden. Das Bein muB 
stets so liegen, daB es wenig erschuttert wird.

Knochenbriiche zeigen sich ais solche schon durch die 
auBere Form an. Das gebrochene Glied ist meist geknickt 
und entspricht nicht mehr der Form des gesunden. Das 
gebrochene Glied ist unbedingt zu schienen, ehe der Ver- 
letzte fortgeschafft wird, da sonst zu leicht komplizierte 
Knochenbruche entstehen kónnen, bei denen der gebrochene 
Knochen durch das Fleisch hin durch dringt. Ais Getrank 
kommt fiir den Verletzten nur frisches Wasser in Frage. 
Beriihren von Wunden mit den Handen ist unbedingt zu 
yermeiden.

Erste Pflicht bei allen Unfallen ist, sofort den Arzt 
zu benachrichtigen oder den Verletzten zum Arzt zu schaffen. 
In den Stadten, die iiber Krankentransportwagen verfiigen, 
ist dieser herbeizurufen, der meist geschulte Begleiter 
besitzt.
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Kórperstahlung und Kórperpflege.
Zum FuBballspielen gehórt nicht nur feinste Ball- 

beherrschung, sondern auch Geschmeidigkeit und Aus- 
dauer. Was niitzt noch so schónes Spiel, wenn die Mann
schaft bereits nach einer halben Stunde der Schnelligkeit 
des Gegners nicht mehr folgen kann, sondern glatt iiber - 
spielt wird. Mangelnde Ausdauer ist hier meist der Haupt - 
grund; sie zu erreichen ist nur durch eine allgemeine Kórper- 
durchbildung wie durch Ausdaueriibungen móglich.

Nach der sommerlichen Pause setzt vor Beginn der 
Spiele die Hauptvorbereitung fur die Spieler ein. Sie ist 
umfassend zu gestalten; die Spieler haben wenigstens an 
2 Tagen der Woche auf den Ubungsplatzen zu erscheinen, 
wo die in den vorhergehenden Abschnitten bereits an- 
gegebenen Ubungen erneut durchzunehmen sind. In den 
Zwischenpausen kónnen Laufe iiber kurze Strecken, 50 bis 
60 m, zuletzt eine Ausdaueriibung iiber lange Strecken 
(800m), eingefiigt werden. Das Seilspringen soli weiter von 
allen Spielern einige Minuten bis 1/4 Stunde lang geiibt 
werden, was zur Starkung der Beinmuskulatur auBer- 
ordentlich beitragt. Der Torwart sollte sich im Boxen am 
Boxiibungsballe beschaftigen, um Sicherheit und Kraft des 
Schlages zu erhalten. Im Anfang sind die Ubungen nicht 
zu sehr auszudehnen, sondern die Steigerung darf erst 
nach und nach einsetzen, um eine friihzeitige Ermiidung 
des Herzens zu verhindern. Dauer und Schnelligkeits- 
iibungen steigern naturgemaB das Atembediirfnis. Dabei 
ist darauf zu achten, daB die Spieler durch die Nase und 
nicht durch den offenen Mund atmen. Zur allgemeinen 
Kórperausbildung eignet sich am besten sachgemaBes 
Turnen.

Wahrend des Hochbetriebes geniigt ein Ubungsabend 
in der Woche. Hier sollen sich die Spieler befleiBigen, die 
wahrend des Spieles zutage getretenen Mangel zu ver- 
bessern, mag das nun in der schlechten Ballbehandlung, 
in der zu geringen Ausdauer oder in zu langsamem Ablauf- 
vermógen sein. Entsprechend den festgestellten Fehlern 
muB der Ubungsleiter den Spielern die zu erledigenden 
Ubungen yorschreiben.
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Etwas Selbstverstandliches ist . die Kórperpflege nach 
beendetem Spiel oder Ubungsabend. Die Spieler miissen 
sich sofort abwaschen, und zwar griindlich den gesamten 
Kórper. Ist in den Umkleideraumen Bade- oder Wasch- 
gelegenheit vorhanden, desto besser, sonst aber muB der 
Schwamm oder das untere Drittel des Handtuches ais Er- 
satz dienen. Fiir eine Wasserleitung oder geniigend Wasser 
zum Waschen ist auf den Spielplatzen Sorge zu tragen.

Zu warnen ist vor allzu reichem GenuB von Getranken 
aller Art. Die beste Erfrischung fiir den Spieler ist eine 
Mundspiilung, Wasser mit einigen Tropfen Zitrone durch- 
setzt. In der kalten Jahreszeit wird heiBer Tee mit Zitrone 
gern genommen.

Im Winter kann der Ubungsabend in die Turnhalle 
verlegt werden. Auch dort ist es moglich, eine ganze Reihe 
von Ubungen wie Stoppen, Kopfspiel, Zuspiel, Balltreiben, 
manchmal sogar auch das TorschieBen mit dem Bali aus- 
zufiihren.

Fiir die Laufe sind im Freien, wenn irgend moglich, 
Rennschuhe, sonst aber móglichst leichtes Schuhzeug zu 
benutzen.

Steht die Mannschaft vor schweren Entscheidungs- 
spielen, dann soli sie sachgemaB darauf vorbereitet werden. 
Von erfahrenen Sportlehrern ist die nachfolgende Ubungs- 
folge empfohlen worden.
Montag: Ruhetag. Zur Behebung etwaiger Steifheiten der 

Glieder werden tiirkische Bader empfohlen.
Dienstag: io Laufe zu 90 m, dann Laufen um den Platz 

in ruhigem Tempo, darauf Schnellgehen um den Platz, 
dann wieder Laufen (zweimal), Schnellgehen, Laufen 
(dreimal) und zum AbschluB Abreibung mit Frottier- 
handtuch.

Mittwoch: Ubungen mit dem Bali. Balltreiben, Kópfen, 
SchieBen, Eckballtreten, eine halbe Stunde Seilspringen, 
kalte Abreibung.

Donnerstag: Wie am Dienstag, zum SchluB eine halbe 
Stunde Seilspringen.

Freitag: Ubungen mit dem Bali, StrafstoBiibungen, die 
AuBenstiirmer Flanken, flaches Zuspiel.

Sonnabend: Ruhetag.
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Sehr empfehlenswert ist in der Woche ein Marsch von 
wenigstens 4—5 kra.

Alkohol soli ganz und gar nachgelassen werden, ebenso 
auch das Rauchen, doch kann schlieBlich fur leidenschaft- 
liche Raucher eine Zigarre oder Zigarette am Tage zu- 
gestanden werden.

Der Alkohol wirkt auf alle Menschen nicht gleichmafiig, 
Vera.nlagung, Vererbung, Nervensystem, sonstige Lebens- 
weise usw. spielen eine erhebliche Rolle. Der Alkohol ent- 
zieht aber den Kórperzellen das Wasser, trocknet sie also 
aus, lbscht daher den Durst nicht, sondern erhóht ihn. 
Durch die Austrocknung der Zellen leiden sie ganz selbst- 
verstandlich in ihrer Lebenstatigkeit; der Kórper wird 
geschwacht. Auf das Herz wirkt der AlkoholgenuB durch 
vermehrte Fettbildung sehr ungiinstig ein. Ein gesundes 
Herz ist aber die erste Vorbedingung fiir die mit dem FuB- 
ballspielen verbundenen recht erheblichen korperlichen 
Anstrengungen.

Bei starken Zigarettenrauchern stellen sich oft nervbse 
Herzbeschwerden ein. Den Rauch durch die Nase zu stoBen, 
ist gesundheitsschadlich, weil sich oft eine Neigung zu 
Bronchialkatarrh zeigt. Noch gefahrlicher aber ist es, den 
Zigarettenrauch durch die Lunge zu stoBen; weiterer Aus- 
fiihrung hieriiber bedarf es kaum.

Mahlzeiten. Alle uberfliissigen Mahlzeiten sind zu 
vermeiden. Vor allem sollen nicht zu fette Mehlspeisen 
genossen werden, sie begiinstigen die Fettansetzung.

Das Schlafen bei móglichst offenem Fenster ohne aber 
unmittelbar im Zuge zu liegen, ist ebenso anzuempfehlen, wie 
jeden Morgen eine kalte Abwaschung (Wasser mit Zimmer- 
temperatur) mit nachfolgender Massage oder Trocken- 
reibung des ganzen Kórpers. Nach dem Aufstehen sollten 
im Zimmer etwa 20 Minuten Freiiibungen abwechselnd mit 
Atemubungen vorgenommen und mit einer kalten Ab
waschung nebst nachfolgender Massage oder Abreibung 
abgeschlossen werden.

Die Atemubungen sollen móglichst nach jeder Frei- 
iibung erfolgen, und zwar recht tief. Das Tiefatmen weitet 
den Brustkorb, halt die Lungen gesund und macht ihn 
kraftig. Tiefe Atmungen sollten am offenen Fenster vor- 
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genommen werden. Das tiefe Atmen kann in verschiedenen 
Stellungen geschehen, entweder mit „huftenfest“ oder aber 
die Arme hinter dem Kopf gekreuzt, und zwar 20—30 tiefe 
Atemziige. Der Mund ist beim Aus- und Einatmen fest ge- 
schlossen zu halten. Es ist zunachst langsam auszuatmen 
und dann tief einzuatmen. Der Atem wird dann etwas 
angehalten; es folgt das Ausatmen, dann kurze Pause und 
das Einatmen beginnt wieder. Beim Ausatmen ist in Ge- 
danken bis 8, beim Einatmen und Anhalten des Atems 
bis 12 und mehr zu zahlen. Nach 4—5 Atemziigen kann 
eine langere Pause eingesetzt werden.

Die hollandische Kommission zur Vorbereitung der 
olympischen Spiele gab die folgenden Vorschriften fur 
die ausgewahlten Spieler heraus:

Jeden Morgen eine 1/2 Stunde Knie- und FuBgelenk- 
libungen und Ubungen der Beinmuskeln, dann kalte Ab- 
waschung des ganzen Kórpers mit nachfolgender Massage 
durch Frottierhandtucli und gleichzeitigem Abtrocknen.

Ais Ubungen kónnen gelten:
1. Bein seitwarts stellen, Fersen heben, Arme vor- 

warts abwarts schwingen, dann zwólfmal halbe Kniebeuge 
iiben.

2. Die rechte Hand auf einen Stuhl stiitzen, den linken 
Arm hiiftenfest nehmen, das linkę Bein iómal kraftig nach 
vorn und nach hinten schwingen. Danach die linkę Hand 
stiitzen, den rechten Arm hiiftenfest und das rechte Bein 
schwingen.

3. Fersen heben, tiefe Kniebeuge, in der wechselseitig 
das rechte und linkę Bein vorwarts strecken und zuriick 
in die Beuge ziehen, dann abwechselnd das rechte und linkę 
Bein seitwarts strecken und wieder zur Kniebeuge zuriick- 
nehmen. Bei Geiibtheit sind diese Ubungen im schnellsten 
Tempo 6mal hintereinander auszufiihren.

4. Grundstellung, rechtes Knie heben, den Unter- 
schenkel vorwarts strecken, dann wieder Grundstellung 
einnehmen. Dieselbe Ubung links, jede Ubuug 12mai. 
Zwischen den Ubungen kónnen die vorher beschriebenen 
Atemubungen vorgenommen werden.
Montag: Eine ViertelstundeKnieiibungen, eine halbe Stunde 

Marsch mit einer Geschwindigkeit von 6 km die Stunde.
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Dienstag, vormittags: ioo m Schnellauf in 16 Sekunden, 
etwas Hoch- und Weitspringen, 500 m Lauf in 3 Minuten. 
Nachmittags: Ubungen mit dem Bali, spater eine Stunde 
Schnellgehen und darin 8 km zuriicklegen.

Mittwoch, vormittags: Laufe iiber 80—90 m wie Hoch- 
und Weitsprung. Nachmittags: 1% Stunde Marsch, 
und zwar 15 km zuriicklegen. Wenn noch Zeit vorhanden 
ist, Balliibungen.

Donnerstag: Wie am Mittwoch. 
Freitag: Wie am Donnerstag.
Sonnabend: Wie am Montag. Die Knieiibungen und das 

Gehen sollen aber mbglichst am Morgenausgefiihrt werden, 
um fiir den Rest des Tages ruhen zu kbnnen.

Sofern es unmbglich ist, den Schnellauf iiber kleine 
Strecken, das Hoch- und Weitspringen am Morgen zu iiben, 
so kbnnen diese Ubungen durch Seilspringen ersetzt werden. 
Erwiinscht sind aber die Verbindungen von Lauf- und 
Springiibungen.

Diat. Das Essen soli kraftig, aber nicht zu fett sein. 
Alkohol ist streng verboten, auch das Tabakrauchen. 
Schlafenszeit ist 8 Uhr abends.

Es ist selbstverstandlich, daB sich diese Vorschriften 
nicht iiberall und bei jeder Gelegenheit durchfiihren lassen. 
Sie sollen auch nur ais Anhalt dienen, wie eine Korper- 
stahlung des FuBballspielers moglich ist.

Das FuBballspiel vom gesundheitlichen 
Standpunkt.

Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Wenn die Anhanger 
sich nicht nur zu Tausenden, sondern schon zu Hundert- 
tausenden um ein Spiel scharen, dann sind auch Wider- 
sacher vorhanden, die den weiteren Aufschwung mit allen 
oft recht kleinlichen Mitteln zu hemmen versuchen, und 
eines dieser beliebten Mittel ist, das FuBballspielen ais ge- 
sundheitsschadlich hinzustellen. Wer selbst Spieler war, 
jahrzehntelang gespielt hat, ohne einen Unfall zu erleiden, 
der weiB aus eigenster Erfahrung die Wohltat des Spieles
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„Richtig aufgenommen".

und seiner umfassenden Vorbereitung auf den Gesamt- 
kórper zu wiirdigen. Noch heute finden wir die Fiihrer im 
Sport, die vor 20 Jahren auf dem Spielfeld in vorderster 
Linie standen, noch spielerisch in den Alten-Herren-Mann- 
schaften tatig. Das Spiel hat sie jung erhalten, die alte 
Spannkraft und das zahe Durchhalten ist ihnen nicht ver- 
loren gegangen. Wenn je der Beweis von dem hohen Wert 
des FuBballspieles erbracht wurde, so in dem mórderischsten 
aller Kriege, den wir eben hinter uns haben. Das FuBball
spiel war das Beruhigungsmittel nach den wahnsinnigen 
nervenaufpeitschenden Kampfen; es hob die Spannkraft 
der Kampfer nach den ermiideten Stellungskampfen und 
machte den Kórper geschmeidig und frisch.

Der Deutsche FuBball-Bund hat sich ein besonderes 
Verdienst dadurch erworben, daB er arztliche Sachver- 
standige zu Gutachten iiber das Spiel aufforderte, die 
besagen:

Die Spiele im Freien sollen, um anregend und erziehlich 
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zugleich zu sein, fesselnde Kampfspiele sein. Neben dem 
deutschen Schlagball begeistert sich die heranwachsende 
Jugend nainentlich fur das an kuhlen Tagen unschatzbare 
FuBballspiel.

Die ausgiebige Laufbewegung gibt dem FuBballspiel 
zweifellos einen hygienischen Wert.

Professor Dr. F. A. Schmidt.

FuBball, Kricket u. a. sind solche Spiele, welche mit 
den hygienischen Vorteilen des Laufens noch die Ubung der 
Geschicklichkeit, der Dispositionsfahigkeit und des Cha- 
rakters verbinden und auch die Ausbildung der oberen Ex- 
tremitat befbrdern. Dr. P. Jaerschlcy.

Ais eine Art Festungsspiel ist es (das FuBballspiel) 
besonders in der Jugend, die ja Kriegsspielen den Vorzug 
gibt, beliebt geworden. Es kann rasch vorbereitet werden, 
auch bei schlechtem Wetter und zu jeder Zeit getrieben 
werden. Wie beim Schlagballspiel ohne Einschenker wird 
eine verhaltnismaBig groBe Teilnehmerzahl auf beiden 
Seiten interessiert. Die vielen Hemmnisse, mit denen der 
Bali die Spielerzahl zusammenfuhrt, bald wieder aus- 
einandertreibt, bringen mehr wie bei den meisten Partei- 
spielen eine Bewegungsmenge,wie sie nur immer wiinschens- 
wert ist. Kettenartig gliedern sich die einzelnen Kampfe 
in nie ruhender Hast mit immer neuen Aufgaben aneinander, 
welche an die Entschlossenheit und die Geistesgegenwart 
immer wechselnde Anforderungen stellen, vor allem aber 
den Gemeinsinn fordem, die Willenszucht in jedem Augen- 
blick erheischen; einer ftir alle, alle ftir einen.

Dr. Henrich.

Die Vorziige des FuBballspiels sind von Herrn Direktor 
Dr. Henrich so treffend hervorgehoben worden, daB man 
von hygienischer Seite hbchstens noch die gleichmaBige 
Ubung der Kbrpermuskulatur, welche dabei stattfindet, 
hinzufiigen kann, die einen groBen Vorzug gegeniiber dem 
Turnen darstellt, bei welchem ein derartiger Effekt nur 
durch eine sehr sorgfaltige Auswahl der Ubungen erzielt 
werden kann. Uniyersitats-Professor Dr. Martin Hahn.
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Die Fahigkeit des raschen Entschlusses wird (beim 
FuBballspiel) in hervorragender Weise geiibt. Anwand- 
lungen von Feigheit, Wehleidigkeit und Zimperlichkeit 
miissen unterdriickt werden. Das SelbstbewuBtsein, 
Energie und Willenskraft werden ganz bedeutend gesteigert.

Dazu kommt noch, daB dieses Spiel ein gewisses Training 
erfordert und darum von AlkoholgenuB, Kneipen und 
Rauchen abhalt. Hofrat Dr. Uhl.

Von arztlicher Seite ist das FuBballspiel entschieden 
zu befiirworten, auch bei Schiilern unter 17 Jahren. Gerade 
jungę I.eute eignen sich besser ais altere zu einem Lauf- 
spiel, weil infolge der weiteren Arterien in der Jugend das 
Herz geringere Arbeit zu leisten hat. Das FuBballspiel 
hat den groBen Vorzug, daB es nicht die eine Seite des 
Kórpers mehr beansprucht ais die andere, im Gegensatz 
zum Tennis und Faustball, die fiir jungę Leute mit Wirbel- 
sauleverbiegungen direkt schadlich werden kónnen. Die 
groBen Anstrengungen beim FuBball werden immer nur kurze 
Zeit dem Kórper zugemutet uud schaden erfahrungsgemaB 
dadurch viel weniger, ais wenn sie langere Zeit hindurch, 
wie beim Wettlauf oder iibertriebenen Radfahren usw., 
wirken. Ferner sind beim FuBballspiel, je besser gespielt 
wird, die Anforderungen an den einzelnen um so geringer, 
weil die Mannschaft iiber den Spielplatz gleichmaBig ver- 
teilt ist und moglichst in dieser Verteilung bleiben soli. Ein 
haufiges Rennen eines Spielers iiber den ganzen Platz zeugt 
von schlechtem Spiel.

Die Organe — vor allem das Herz — haben infolge- 
dessen stets Zeit, sich wieder zu erholen, und werden auf 
diese Weise allmahlich gekraftigt. Die Atmungsorgane 
werden in weitestem MaBe gestarkt, der ganze Stoffwechsel 
wird lebhaft angeregt. Privatdozent Dr. H. v. Bayer.

Jeder gute und edle Sport — wozu das FuBballspiel 
unbedingt zu rechnen ist — halt die Jugend ab, einmal 
von dem friihzeitigen und vor allem iibermaBigen Alkohol
genuB und dann vor dem allzu friihen geschlechtlichen 
Verkehr, ist also meiner Ansicht nach eines der praktisch 
wirksamsten Mittel im Kampfe gegen die Geschlechtskrank- 
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heiten, welche einen so ungeheuren Umfang angenommen 
haben, dereń Verbreitung in den letzten Jahren eher eine 
Zunahme ais Abnahme erfahren hat, und in denen eine 
ernste Gefahr fiir unsere ganze Nation zu erblicken ist.

Dr. C. Wiedemann.

Zweifellos sind auch das Schulturnen, die ,,harmlosen“ 
kórperlichen Spiele, die FuBwanderungen niitzliche Ein- 
richtungen, einer einseitigen geistigen Ausbildung entgegen- 
zuwirken. Aber neben ihnen hat das FuBballspiel eine zur- 
zeit wohl durch nichts anderes zu ersetzende Sonder- 
bedeutung, weil es den Charaktern eines harten, die Krafte 
und die psychischen Funktionen vbllig in Anspruch nehmen- 
den Kampfes tragt. Durch diese Eigenart vermag es in 
ganz besonderem MaBe, mehr ais die sonstigen kórperlichen 
Ubungen, die Verweichlichung hintanzuhalten, sowohl die 
kórperliche Leistungsfahigkeit wie die Spannkraft des 
Willens zu fórdern. Privatdozent Dr. F. Plaut.

Das FuBballspiel starkt Herz und Lunge, die unter der 
sitzenden Lebensweise und unter der engen stadtischen Be- 
bauung am meisten leiden. Es erfaBt den ganzen Kórper, 
ohne eine Seite oder ein Glied einseitig in Anspruch zu 
nehmen und macht den Kórper widerstandsfahig gegen 
auBere Einfliisse, und zwar gerade in den schlechten Jahres- 
zeiten und wird so zu einer Quelle der Volksgesundheit. Es 
iibt das Auge, dessen scharfer Blick den Bali und die Be
wegung des Gegners blitzschnell zu erfassen hat. Es er- 
fordert rasches Denken, aber auch Besonnenheit, Kalt- 
bliitigkeit auch in der Hitze des Gefechts und schnellen 
Laufes, richtiges Erfassen der Kampflage und zielbewuBtes 
schnelles Handeln. Universitats-Professor Dr. Hueppe.

Zur Hebung der deutschen Spielstarke.
Die deutsche Spielstarke laBt sich am besten bei Lander- 

wettspielen mit den auslandischen Mannschaften ver- 
gleichen. Der Krieg mit seinen Folgeerscheinungen hat 
diese Móglichkeiten zunachst weit hinaus geschoben. Aber
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auch die ersten Spiele werden einen unbedingten Grad- 
messer noch nicht abgeben, da zunachst noch viele Um- 
stande mitsprechen, die auBerhalb jeder Berechnung liegen 
und daher jeden gerechten Vergleich ausschlieBen.

Aller dieser Vergleiche aber bedarf es nicht. Gefuhl 
und Erfahrung sagen jedem, der viele Spiele an sich voriiber- 
ziehen sah, daB tatsachlich unsere Spielstarke nicht vor- 
warts gekommen ist.

Wie kann nun die Spielstarke unserer Mannschaften 
gehoben werden ? Zunachst durch straffe Zusammen- 
fassung der wirklich besten Mannschaften zu einer Sonder- 
klasse. Alle schwachen Mannschaften miissen unbedingt 
ausscheiden. Das gibt dann wieder harte gleichwertige 
Kampfe, die zur Hebung der Klassenstarke unbedingt not
wendig sind. Eine Vermehrung oder Verbreiterung der 
Sonderklasse darf zunachst nur nach ganz sorgsamen Er- 
wagungen erfolgen.

Weiter: Mehr ernsthaftes Uben der erstklassigen 
Mannschaften. Wo jetzt Vereinssportlehrer vorhanden 
sind, brauchte eigentlich eine Mahnung nicht mehr am 
Platze zu sein, aber auch hier wird iiber die mangelnde 
Bereitwilligkeit der Spieler, an den Ubungen teilzunehmen, 
geklagt. Vereine ohne Sportlehrer haben es naturgemaB 
schwerer, wenn sie nicht eine iiberragende Kraft ais Spiel- 
fiihrer besitzen, der die Mannschaft mitreiBt. Nur iiben, 
nochmals iiben, und zwar alles, was das umfangreiche Gebiet 
der Ballbehandlung und der Taktik aufweist, kann zum 
Ziele fiihren; alles andere ist nutzlos. Die Vereine sollten 
fur ihre erste Mannschaft einen besonderen SpielausschuB 
bestimmen, dem nur altere und erfahrene Mitglieder an- 
gehóren diirfen. Er hatte die notigen Anordnungen zu 
treffen. Die erste Mannschaft ist nicht nur die Vertretung 
des Vereins nach auBen, sie ist auch fur den Nachwuchs 
im Verein tonangebend. Sie allein legt die Grundlage zu 
der Uberlieferung des Vereins, die den unteren Mannschaften 
ja stets einen Anreiz gibt.

Ebenso wichtig wie die ernste und entschlossene Weiter- 
bildung der ersten Mannschaft ist die Heranbildung der 
Jugendmannschaft. Sie wird in wenigen Jahren in die 
erste Mannschaft eingereiht werden. Mit diesen Jugend-
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lichen ist es noch leicht zu arbeiten. Sie sind lernbegierig, 
aufnahmefahig und unermiidlich. Hier ist mit vieler Liebe 
und Sorgfalt der Hebel einzusetzen und der Grundstock 
fiir unsere spatere Sonderklasse zu legen, Die aufgebotene 
Miihe und Arbeit wird in wenigen Jahren durch vollen 
Erfolg lohnen.

Das Punktsystem.
Mannschafts-Meisterschaften und Vereins-Meisterschaften.

Einfach und klar ist das FuBballspiel aufgebaut. Ein- 
fach und klar, jedem verstandlich seine Wertung bei den 
Meisterschaftsspielen. Das gewonnene Spiel zahlt zwei, 
das unentschiedene Spiel einen Punkt. Bei SchluBspielen 
(Entscheidungsspielen) darf es keinen unentschiedenen Aus- 
gang geben, sondern es muB bis zur Entscheidung gekampft 
werden. In den einzelnen Bezirken der Landesverbande 
des Deutschen FuBball-Bundes kampfen die Vereinsmann- 
schaften in verschiedenen Klassen um die Meisterschaft. 
Die erste Klasse wird vielfach auch die Ligaklasse genannt, 
weil ihr die besten Mannschaften eines bestimmt abgegrenz- 
ten Bezirkes angehoren, um aus ihr die Meisterschaft des 
Verbandes zu erkampfen. Es liegt im Wesen des Sports, 
vor allem aber im FuBballspiel, dem reinen Kampfspiel, 
das aus den Guten sich immer wieder die Besten heraus- 
heben werden und miissen. Je breiter die Liga angelegt 
wird, desto gróBer sind die Unterschiede zwischen den 
ersten und letzten Mannschaften. Die letzten miissen daher 
auch in den meisten Fallen mit den ersten Mannschaften 
der nachstfolgenden Klasse tauschen, um auf diesb Weise 
den Aufstieg aufstrebender junger Krafte zu ermbglichen.

Das Punktsystem an sich ist gut, jahrzehntelang er- 
probt. Was hat die Massen auf die Spielfelder gelockt, 
Spieler, Zuschauer und Anhanger ? Neben dem fesselnden 
Kampf die jederzeit klare Feststellung iiber den Stand 
des Spieles. Mangel haften nicht dem System an, wohl 
aber verschiedenen Begleitumstanden; zunachst der Spiel
zeit. Warum muB im Winter gespielt werden, in einer 
Zeit, wo die Spielplatze in den weitaus meisten Fallen 
nicht einwandfrei sind, wo oft nicht fein gefiigtes Spiel 
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siegt, sondern der glatte Zufall vielfach Hilfe leistet. Hier 
miiBte unbedingt eine Anderung eintreten. Dann die 
Schiedsrichter! Ihre Ausbildung und Vermehrung hat mit 
den zunehmenden Massen nicht Schritt gehalten. Auch 
hier muB der Hebel zur Besserung angesetzt werden. Mit 
allen Mitteln sollten vor allem die Alten an die Front ge- 
betcn werden.

Mit der Mannschaftsmeisterschaft, wie sie zurzeit 
besteht, laBt sich eine Vereinsmeisterschaft leicht ver- 
binden. Es ist gar kein Zweifel, daB die Einfiihrung der 
Vereinsmeisterschaft das Verantwortungsgefiihl der ein- 
zelnen Mannschaften ganz erheblich starkt, die Vereine 
weiterhin zwingt, ihre Aufmerksamkeit nicht nur der ersten 
Mannschaft allein zu widmen, sondern auch die iibrigen 
Mannschaften mit gleicher Sorgfalt zu umgeben. Auch die 
Werbetatigkeit der Vereine wird dadurch sehr bedeutsam 
angeregt, da mit einer gróBeren Anzahl von Mannschaften 
die Aussichten auf Gewinnung der Vereinsmeisterschaften 
natiirlich steigen.

Der iiblen Gepflogenheit mancher Vereine,einzelne untere 
Mannschaften mit Absicht starker ais die hóheren zu machen, 
mit dem ausgesprochenen Zweck, in den niederen Klassen, 
billige Meisterschaftsehren zu erringen, muB durch ver- 
schiedene Wertung der einzelnen Mannschaften ein Riegel 
vorgeschoben werden. Die einfache Zusammenrechnung 
der von den Mannschaften eines Vereins in den einzelnen 
Klassen erzielten Punkte wurde die Vereine aber geradezu 
auf diesen Weg drangen, da sie die Mannschaften der ein
zelnen Klassen vollstandig gleichmaBig bewertet. Ein 
Verein, der mehrere Mannschaften stellt, wird mit Aus- 
nahme der ersten, die Mannschaft am nachststarksten 
halten, dereń Klasse die meisten und schwachsten Bewerber 
aufweist, weil er dort am leichtesten zur Meisterschaft zu 
gelangen glaubt und durch die zahlreichen teilnehmenden 
Mannschaften die hóchste Punktzahl zu erreichen hofft. 
Natiirlich gelingt die Uberraschung nur einmal, denn im 
nachsten Jahre werden auch andere Vereine dieses ebenso 
einfache wie viel Punkte versprechende Mittel anwenden. 
Das fiihrt aber in ganz kurzer Zeit zu einem vollkommenen 
Durcheinander der Klassen und ihrer Spielstarke. Der 
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erzieherische Wert des Aufriickens von einer Klasse zur 
anderen fallt dann aber teilweise fort. Dieses Durch- 
einander wird auch in den Vereinen unangenehme Folgen 
zeitigen, weil auch dort die bisber iibliche Abstufung der 
einzelnen Mannschaften nach ihrer Spielstarke vóllig ins 
Wanken gerat. An der gleichmaBig aufsteigenden Spiel
starke der Mannschaften darf aber schon aus Erziehungs- 
grundsatzen keinesfalls geriittelt werden. Allein hieraus 
schon ergibt sich die unbedingte Forderung, daB bei der 
Wertung zur Vereinsmeisterschaft die erste Mannschaft 
am hóchsten, die folgenden Mannschaften gleichmaBig 
absteigend gewertet werden miissen. Diese Wertung ent- 
spricht auch der Gerechtigkeit. Sie belohnt die vom Verein 
mit vielem FleiB herbeigefiihrte Spielstarke der Mannschaft 
und zwingt die Vereine, stets an der Ausbildung und Stah- 
lung ihrer Spieler zu arbeiten.

Fur das Gebiet eines Bezirkes laBt sich die nach 
Klassen abgestufte Wertung am leichtesten dadurch be- 
werkstelligen, daB die Zahl der von einer Mannschaft in 
der ersten Klasse erzielten Punkte mit der Anzahl der im 
Bezirk iiberhaupt vorhandenen Klassen multipliziert wird 
und jede untere Klasse einen stets um i geringeren Mul- 
tiplikator erhalt. Bei sechs Klassen wiirden also die von 
den einzelnen Mannschaften erzielten Punkte multipliziert 
werden: in der i. Klasse mit 6, der 2. mit 5, der 3. mit 4, 
der 4. mit 3, der 5. mit 2, die 6. und letzte Klasse aber 
behalt ihre Punktzahl.

Festzulegen ware eine besondere Klassenwertung fur 
die Alten-Herren-, Jugend- und Schiilermannschaften. 
Zusatzpunkte kónnten ftir Mannschaften gewahrt werden, 
dereń Spieler selbst oder dem Verein keine Strafe verur- 
sacht haben usw. Mannschaften des Yereinsmeisters 
brauchen ais Belohnung nicht in niedere Mannschaften ab- 
zusteigen. Die Vereinsmeisterschaft laBt sich also noch recht 
sehr ausbauen. Die Wirklichkeit wird hierfiir die besten
Richtlinien geben. Die Yereinsmeisterschaft sofort ein-
zufiihren, bedeutet gar keine groBen Schwierigkeiten, da 
die Festsetzung des Yereinsmeisters zunachst nichts weiter 
ais eine Rechenarbeit
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Wie trainiere ich schwerathletische Wurf- 
iibungen ? Von WillyDórr. Mit vielen aktuellen 
Abbildungen. M. 1.50

Der Weg zur Kr aft. VonGeorgeHackenschmidt. 
Mit zahlreichen A bbildungen. Gebunden M. 5.—

Deutsches Athleten-Liederbuch. Von Fritz
Spath. 11.—20. Tausend im Druck. Etwa M. 1.50

M a x i c k, Muskel - Beherrschung oder 
Kórperentwicklung durch Willenskraft. 
Mit 54 ganzseitigen Bildern nach eigenen Aufnahmen des 
Verfassers. Gebunden M. 10.—

Fufsbcill— Rasensport
Fufiball ohne Aufnehmen des Balles.

(Assoziations-FuBball). Von Joh. Scharfe, neubearb. von
W. SanB. Mit 23 Abbild. u. einem Anhang: Die amtlichen 
Fufiballregeln d. Deutschen FuBballbundes. M. 3.—

Deutsches FuBball-Liederbuch. 61.—90. Tau
send im Druck. Etwa M. 1.50

Rugby-FuBball. (FuBball mit Aufnehmen des Balles) 
Von C. W. Hotz. Mit vielen Abbildungen. M. 3.—

Schlagball und Faustball. Von Otto Lang. Mit 
66 Abbildungen. M. 3.—

Land-Hockey, nebst den offiziellen Regeln des Hockey- 
spiels. Von Kurt Doerry. Mit zahlreichen Abbildungen. 
M. 4.50

Unser Tennis. (Lawn-Tennis.) Von Robert Frei- 
herr von Fichard, Vizeprasident des Deutschen Lawn- 
Tennis-Bundes. Mit 21 Abbildungen, 2 Planen und 4 Ta- 
bellen. Dritte, veranderte Auflage. 16.—20. Tausend. 
M. 3.—

Diese Hiictjer sind burd) a((e Hud)- unb SportartiRettjanbfungen 
zu tleziefjen. TJusfuljr). TCafafog uersenbet ber Ver(ag fostenfrei.










