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lm Jahr 1901 wird in Darmstadt von den mhrenden Mannem der jiidischen 
Gemeinden die Starkenburg-Loge gegriindel. Sie gehart zu dem nur ausjiidi
schen Mitgliedem bestehenden Orden Bne Briss'. Die erhaltenen Protokolle 
der Logensitzungen vermitteln ein lebendiges Bild der Logenarbeit und sind 
ein wichtiges Zeugnis mr die Geschichte der jiidischen Bev61kerung'. Konkre
te Erfahrungen mit dem modernen Antisemitismus J veranlaBten die spateren 
Griindungsmitglieder, eine eigene Freimaurerloge ins Leben zu rufen. Wah
rend der gesamten Zeit ihres Bestehens ist die Arbeit gegen den Antisemitis
mus die graBte Herausforderung mr die Logenmitglieder. Weitere Arbeits
schwerpunkte, z. B. die Wohltatigkeits- und Bildungsarbeit, ergaben sich aus 
den mr alle deutschen jiidischen Logen geltenden Ordensregeln. Die jeweili
gen Tatigkeitsgebiete wurden sehr durch die aktuellen Bediirfnisse beeinfluBI. 

Gegriindet als iiberparteiliches Organ finden si ch in dem Orden alle Stra
mungen des deutschen Judentums zusammen. Viele Mitglieder des Ordens 
waren nach ihrer Flucht vor dem nationalsozialistischen Terror in die USA 
od er nach Palastina in mhrenden Positionen am Aufbau neuer jiidischer Ge
meinden beteiligt, so z. B. der letzte GroBlogenprasident Rabbiner Or. Leo 
Baeck, der ab 1933 Prasident der Reichsvertretung der deutschen Juden war. 
Nach 1945 setzte er sich mr die Wiederaufnahme des deutsch-jiidischen Dia
logs ein und besaB als die mhrende Gestalt des deutschen Judentums interna
tionale Bedeutung. 

Nach einer kurzen Einleitung iiber Entsteben und Entwicklung des Ordens 
in Deutschland gibt eine Analyse der Mitgliederstruktur AufschluB iiber die 
Zusammensetzung der Loge und die Motive ihrer Mitglieder, sich dieser Or
ganisation anzuschlieBen. Es folgt die chronologische Beschreibung der Lo
genarbeit mit den beiden Schwerpunkten der Abwehr- und Wohltatigkeitsar
beil. Sie ist gegliedert in drei graBere Abschnitte (Kaiserreich, Weimarer Re
publik, Drittes Reich). An diesen Beispielen werden die verschiedenen Ab
wehrstrategien def Loge gegen den erstarkenden Antisemitismus und ihr 
Wandel aufgezeigl. 

* * * 
Die Wurzeln des 1882 in Deutschland ins Leben gerufenen Freimaureror

dens lagen in den USA. Dart griindeten bereits 1843 deutschstammige jiidi
sche Einwanderer einen eigenen Orden, urn die aus den verschiedenen euro
paischen Staaten einwandernden luden in einer Gemeinschaft zu vereinen 
und den Problemen einer religiosen Minderbeit oach innen und oach auBen 
besser begegnen zu k6nnen. Die feierliche Einsetzung def ersten deutschen 
Loge fand am 20. Marz 1882 in Berlin statl. Ziel der Ordensarbeit waren die Er
haltung der jiidischen Religion und Kultur. Damit eng verbunden waren die 
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verschiedenen Hilfsaktionen des Ordens fUr in Not geratene Glaubensgenos
sen (besonders in Osteuropa)_ Oberstes Ziel war die Schaffung einer iiberpar
teilichen Gemeinschaft, in der Toler:anz fLir den Andersdenkenden und die 
Wohltiitigkeit gegeniiber den Schwachen im tiiglichen Leben selbstverstiind
lich sein sollten . Daraus ergibt sich ganz klar, was der Orden nicht war: niim
lich eine politische Vereinigung, die parteipolitische Interessen vertrat. Der 
Orden war 3uch kein Geheimbund: Seine Statu ten und Rituale waren in pu
blizierten Schriftenjedermann zugiinglich. Die freimaurerischen Rituale dien
ten nur der Stiirkung des ZusammengehiirigkeitsgefUhls der Mitglieder'. 

Kontinuierlich wuchs der Orden in den niichsten Jahren in Deutschland ' . 
Diese schnelle Ausbreitung machte eine einheitliche Organisation und Neu
Koordinierung der Logen notwendig. Deshalb errichtete man am 22. Juni 1885 
die GroBloge fUr Deutschland, die in der Folgezeit alle wichtigen Entschei
dungen unabhiingig von der amerikanischen Mutterloge traf'. 

Die Organisation des Ordens war streng hierarcbisch aufgebaut '. An der 
Spitze des deutschen Ordensdistrikts stand die GroBloge, die sicb aus den Re
prasentanten der einzelnen Logen zllsammensetzte, welche sich in regelmaBi
gen GroBlogenversammlungen trafen. Die einzelnen Logen entsandten je 
nach Stiirke einen Repriisentanten pro 100 Mitglieder (ab 1920 pro 200 Mitglie
der) bzw. einen Stellvertreter. 

Die Aufgabe der GroBloge bestand in der Ausarbeitung neuer Statuten, der 
OrdensverwaJtung und der Interessenvertretung des gesamten Ordens gegen
iiber der Mutterloge in den USA. Die Fiihrung der Geschiifte libernahm fUr 
die Zeit zwischen zwei Versammlungen ein aus den Vertretern der GroI31ogen
versammlung gewiihltes Generalkomitee, das jedoch nur verwaltungstechni
sche Fragen bearbeitete (z. B.: Priifung der Gesetze der neugegriindeten Lo
gen, Antriige aufStatuteniinderungen, Redaktion der Monatsberichte der ein
zelnen Logen usw.) . Bedingt durch die stiindige VergriiBerung des Ordens 
wurde die Institution des Geschiiftsausschusses eingefUhrt, da das Generalko
mitee nur zwei- bis dreimal im Jahr tagte. 

Die GroBloge wiederum unterstand der KonstitutionsgrojJloge (Sitz: New 
York), die alle fUnf Jahre zusammentrat und sich aus den gewiihlten Delegier
ten der GroBlogen der einzelnen Distrikte zusammensetzte. Der Ordenspriisi
dent stand an der Spitze der KonstitutionsgroBloge und somit des gesamten 
Ordens '. 

Die Distrikte waren viillig unabbiingig innerhalb der vorgegebenen Ordens
regeln '. Die Aufnahme in eine Loge war verbunden mit der Ballotage, der Ab
stimmung aller Logenmitglieder liber den Antragssteller. Die vonjedem Mit
glied zu entrichteten Aufnahmegebiihren und Jabresbeitriige setzten die ein
zelnen Logen individuell fest. 

Seit der Ordensgriindung waren die GroBlogentagungen ein Spiegel der 
Meinungen und Probleme des Ordens in Deutschland 10 Die steigende Mit
gliederzahl fUhrte dazu, daB die Abstiinde zwischen zwei Versammlungen aus 
organisatorischen Griinden immer griiBer wurden und ab 1920 nur noch alle 
vier Jahre staufanden. Durch diese Entwicklung wurde der EinfluB des Gene
ralkomitees und des Geschiiftsausschusses immer griiBer. 

Bereits seit der Breslauer GroBlogentagung im Jahr 1891 wurde die Aufnah
me von Frauen als gleichberechtigte Mitglieder in den Orden diskutiert. In der 
Folgezeit kam es zur Grlindung von Schwesternvereinigungen und Frauen-
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verbanden, die 1912 zu einem eigenen Verband zusammengeschlossen wur
den. Ein GroBteil der Ordenssozialarbeit wurde von den Schwesternvereini
gungen tibernommen. In Darmstadt hat es eine Schwesternvereinigung je
docb nicht gegeben "-

Die GroBloge gab Anregungen zu vielen Projekten, die in unmittelbarem 
Zusammenhang zur Verbesserung der Lebensbedingungen einzelner jtidi
scher Bevtilkerungsgruppen standen und die der Vorbeugung der immer star
ker werdenden antisemitiscben Tendenzen dienten. Auch die Arbeit der Star
kenburg-Loge wurde stark durch die GroBloge beeinfluBt 12. 

* * * 
Die Anwesenheit jtidischer Einwohner in Darmstadt laBt sich bis ins 16. 

Jahrhundert zurtickverfolgen, ab er erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts wachst 
die Gemeinde in nennenswertem Umfang an JJ . Die weitgehende politische 
und rechtliche Gleichstellung der Juden, als Folge des gesellschaftlichen Um
bruchs der Franztisischen Revolution, ermtiglicht dem jtidischen Burgertum 
eine wirtschaftliche und soziale Integration, die vorher nicht denkbar gewesen 
war. Die Offnung von bisber ftir die Juden verscblossenen burgerlichen Er
werbsquellen beschleunigt den ProzeB der Assimilation ". Da die Ausubung 
eines Handwerksberufs den Mitgliedern der jtidischen Religion bis zur Ein
ftihrung der Gewerbefreibeit verwehrt bleibt, sind diese gezwungen, in den 
neuartigen industriellen Produktionszweigen (Manufakturwesen) FuB zu fas
sen. Von weiterer Bedeutung ftir die gesellscbaftliche Integration war das Ent
stehen eines "Fachhandels" durchjiidische Kauneute und seine Finanzierung 
durch die jtidischen Banken IS. 

In Darmstadt findet manjtidische Fabrikanten in der Ztindholz-, Strohhut-, 
Kleider- und Tabakbranche. Besondere Bedeutung gewann die Mtibelfabrika
tion. Urn die Jahrhundertwende gab es achtjtidische Bankhauser, darunter die 
1853 gegrtindete Bank ftir Handel und Industrie, die erste moderne Aktien
GroBbank im stidhessischen Raum 16. Schwerpunkt des Handels bildeten die 
Gebiete Textil- und Modebranche. 

Innerhalb der jtidischen Gemeinde Darmstadt ftihrten die Assimilations
versuche eines Teils der Gemeinschaft zu immer groBeren Gegensatzen, die 
mit der Abspaltung der orthodoxen Religionsgemeinschaft (RGS). Diese er
reichte ihre htichste Mitgliederzahl urn das Jahr 1900. Bis dahin hatten sich ibr 
lIO Familien, etwa ein Viertel der gesamten jtidischen Bevtilkerung, ange
schlossen 17, 

Die von der Regierung forcierte Gleichstellung der Juden fand aber nicht 
tiberall innerhalb der christlichen Bevtilkerung ein positives Echo. Besonders 
die wirtschaftlich rtickstandigen Gebiete Oberhessens und des Odenwaldes 
waren anfallig fUr den neuaufkommenden politischen Antisemitismus l8

, 

Die Erfolge der antisemitischen Parteien in Darmstadt lassen si ch teilweise 
durch den BevOlkerungszuwachs vom Lande erkHiren, wo die antijiidischen 
Vorurteile viel starker waren als in Darmstadt selbst. In ihren Wablaufrufen 
zur Reichsparteiwahl von 1898 wand ten sicb die antisemitischen Parteien be
sonders an die Gruppen der kleineren Gewerbetreibenden und Geschaftsleu
te sowie die mittleren Beamten und Angestellten, die si ch besonders von den 
Juden in ihrer Existenz bedroht sahen, da der prozentuale Anteil der Juden an 
diesen Bevtilkerungsschichten besonders hoch war I'. DaB die Wahlpropagan-
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da bei den angesprochenen Gruppen Erfolg hatte, beweist das tiberdurch
schnittlich hohe Wahlergebnis mr die antisemitischen Parteien von 35% im 
Wahlbezirk 6 (ein mittelstiindisches Wohnviertel am Woog) gegentiber 23,5% 
mr die Stadt insgesamt. Bemerkenswert hierbei ist, daB es sich nicht mehr urn 
einen religiosen, sondern einen rassisch motivierten Antisemitismus handel
te, welcher auch die Integration jtidischer Btirger in die deutsche Gesellschaft 
durch die Taufe nicht mehr akzeptierte'O Die antisemitischen Parteien ver
foigten kein eigenes politisches Prograrnm, sondern beschrankten sich auf den 
Kampf gegen "das ludentum". Je nachdem, wo man "das ludentum" treITen 
konnte, such ten die Vertreter der antisemitischen Parteien ihre politischen 
Partner 21. 

Der neue pOlitische Antisemitismus war mr diejtidische Bev61kerung eine 
Bedrohung der bisherigen Emanzipationserfolge. Er richtete sich gegen das 
assimilierte und emanzipierte Judentum, dessen Integration in die deutsche 
Gesellschaft schon weit fortgeschritten war. Neben der Einschriinkung der 
btirgerlichen Rechte bemrchteten die Mitglieder des assimilierten jtidischen 
Btirgertums zusiitzlich den Verlust ihrer gesellschaftlichen Stellung 22 • Die 
Angst vor der Ausgrenzung aus der deutschen Gesellschaft war ein Grtin
dungsmotiv mr die Starkenburg-Loge'J 

Ober die Mitgliederstruktur des Ordens in Deutschland gibt es keine umfas
sende Untersuchung. Eine Durchsicht der Mitgliederlisten von 1922, 1925 und 
1928 zeigt, daB die meisten Mitglieder KauOeute (Waren- und Produktenhan
del, Einzelhandel, GroBhandel und Viehhandel) waren. AuBerdem waren in 
den Logen Rechtsanwiilte, Ante, Bankiers und Fabrikbesitzer stark vertreten. 
Es handelt sich hier urn Mitglieder des assimilierten Btirgertums in den deut
schen GroBstiidten. 

Dieses Bild bestiitigt sich auch im Hinblick aufdie Starkenburg-Loge. Unter 
den Grtindungsmitgliedern der Loge finden sich Angeh6rige beider jtidischen 
Religionsgemeinden Darmstadts. Es handelte sich urn angesehene KauOeute, 
Bankiers und Fabrikanten, Rechtsanwiilte und Arzte 24. In den Jahren bis zum 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs stieg die Mitgliederzahl kontinuierlich an ". 
Wiihrend des Weltkriegs nahm man nur noch die S6hne und Schwiegers6hne 
der Mitglieder auf. Dies ist der Grund, warum die Loge in den beiden Jahren 
nach dem Krieg tiberdurchschnittlich viele neue Mitglieder verzeichnete. Die 
Zahl der Mitglieder wuchs selbst in den wirtschaftlich schweren Zeiten der 
Weimarer Republik stiindig und erreichte ihren H6hepunktl929 mit1l5 Mit
gliedern. 1927 wurde die Aufnahme neuer Mitglieder wieder beschriinkt: 
Durch den stiirkeren Besuch der Logenabende war das Logenlokal zu klein ge
worden 26. Ein anderer VersammluDrsort stand aufgrund der geringen finan
ziellen Mittel nicht zur Verfligung' . Erst 1932 kehrte sich der Wachstums
trend urn: Obwohl weitere Mitglieder aufgenommen wurden ging ihre 
Gesamtzahl zurtick 28 • 

lnsgesamt rallt auf, daB in den ersten Jahren Mitgliederneuaufnahmen fast 
ausschlieBlich tiber verwandtschaftliche Beziehungen erfolgten. Erst Mitte 
der 20er Jahre wurde dem durch die Anweisung der GroBloge und den darauf 
erfolgten Statuteniinderungen entgegengewirkt und die Loge auch anderen, 
vor all em jtingeren Mitgliedern ge6fTnet. 

Betrachtet man die Berufsstruktur der Mitglieder des Jahres 1907, so fallt 
auf, daB die selbstiindigen KauOeute prozentual besonders stark vertreten 
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sind. Dies waren aber nur 7% aller jtidischen Kaufleute Darmstadts (39 van 
insgesamt 547). Innerhalb der Darmstiidter jtidischen Kaufmannschaft ziihl
ten die Mitglieder zu den GroOhandelskaufleuten auf dem Gebiet des Manuf
aktur-, Landesprodukten-, Baumaterialien-, Holz- und Lebensmittehandels. 
AuOerdem waren sie alle Eigenttimer dieser Gescbiifte '9. Dagegen waren die 
in Darmstadt lebenden Fabrikanten, Rechtsanwiilte und Arzte prozentual 
tiberdurchschnittlich in der Loge repriisentiert 30. Dies zeigt, daO nicht aus
scblieOlich die finanziellen Mittel, sondern vor all em das personliche Ansehen 
und die gesellschaflliche Stellung ausschlaggebend fUr die Aufnahme in die 
Loge waren. 

Vergleicht man die beiden Berufsstrukturen des lahres 1907 und 1922, stellt 
man fest, daB es nur geringfUgige prozentuale Abweichungen innerhalb der 
Logenzusammensetzung gibt, obwohl die Zabl der Mitglieder insgesamt van 
70 auf104 gestiegen ist. Am auffalligsten ist der Anstieg des Anteils der Recbts
anwillte und Arzte. Dagegen geht der Anteil der Fabrikanten etwas zurtick. Zu 
einem iihnlichen Ergebnis kommt auch Karin Volker, die die EntwickJung in 
den ersten drei Berliner Logen kurz aufzeigt 31

. 

Die gesellschaftliche Stellung der Logenmitglieder laBt den SchluO zu, daB 
es sich bei den Mitgliedern urn Angehorige des assimilierten Btirgertums han
delte". Auffallig ist, daO kein einziger Handwerkeroder Arbeiter und nurzwei 
Angestellte (der jtidischen Gemeinde) unter den Mitgliedern zu finden waren. 
Dies Bild wird durcb eine Analyse der Reichseinkommenssteuer von 1922 be
stiitigt. Dart gehoren die Mitglieder der Loge zu den am hochsten besteuerten 
Mitgliedern der jtidischen Gemeinde. Die gezahlten Beitriige der Logenmit
glieder sind im Durchschnitt viermal so hoch wie die der Nichtmitglieder. 
Die Mitglieder der Loge hatten den Aufstieg ins deutsche Btirgertum bei 
Grtindung der Loge schon vollzogen und einen hohen Assimilationsgrad er
reicbt. DafUr spricbt auch die Repriisentanz der Mitglieder in anderen wirt
schafllichen lnteressenvertretungen (z. B. als Mitglieder der Industrie- und 
Handelskammer) und ihr offentliches Engagement in politischen Angelegen
heiten 33. 

* * * 
Nach der Aufnahme einer kontinuierlichen Logenarbeit befaOte man sich 

mit dem Entwurf eigener Statu ten und der Planung der weiteren Logenar
beit". Neben allgemeinen Absprachen zur GeschiiftsfUhrung (Einberufung 
der Sitzungen; BeschluBfahigkeit; Wahl der Beamten; Erwerb der Mitglied
schaft; Beitragspflicht und Verlust der Mitgliedschaft) legten die Statu ten die 
Rechte und Pflichten des gewiihlten Beamtenrates und der Ausschtisse fest "-

Der Verlauf der Sitzungen war streng priiskriptiv und wurde immer nach 
dem gleichen Ritual abgehalten 36. Die vielfaltigen Logenaufgaben fUhrten die 
gewiihlten Ausschtisse aus, die in regelmiiOigen Abstiinden von ihrer Arbeit in 
den Logensitzungen berichteten. Es gab insgesamt neun Ausschtisse: den 
AusscbuB fUr geistige Interessen (4 Mitglieder), fUr Witwen und Waisen (5), 
Krankenbesuche (6), Finanz- (3), Revisions- (3), Untersttitzungs- (5), Frie
dens- (3), Haushaltungs- (5) und GeselligkeitsausschuO (5) "-

Bedingt durch die Aufgabenstellung der Loge kamen dem AusschuO fUr 
geistige Interessen (Bildungsarbeit) und dem UntersttitzungsausscbuB (Wohl
tiitigkeitsarbeit fUr jtidische Bedtirftige) eine besondere Rolle zu. So umfaOten 
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die Aufgaben des Ausschusses mr geistige Interessen die Organisation von 
Vortragen, die Auswahl der Biicher mr die Logenbibliothek und die Berichter
stattung iiber .alle das ludentum beriihrende Erscheinungen in der Presse, auf 
religiOse m, sozialen und okonomischen Gebiet"38. Der Untersttitzungsaus
schuB iiberpriifte alle an die Loge gerichteten Spendenbitten 39. Die Loge ent
schied dann gemeinsam, ob dem Gesuch stattgegeben wurde. Beihilfen unter 
mnfzig Mark konnte der UnterstiitzungsausschuB ohne Riicksprache mit der 
Loge bewilligen. Dies war sinnvoll, denn oft waren die Gesuche einzelner Bitt
steller sehr dringend (Krankenpflegekosten, Lebensmittel, Heizmaterial). Bei 
griiBeren Summen (Unterbringung von Waisenkindern, Ausbildungsfinanzie
rung etc.) entschied die Loge individuell, je nach eigener Finanzlage und 
ZweckrnaBigkeit des Antrages. Die Loge besaB drei verschiedene Spenden
fonds: den Logen-, den Reserve- und den Unterstiitzungsfond. Aus dem Lo
genfond bezahlte man den Logenhaushalt (Lokalmiete, Vortrage etc.). Die 
Witwen und Waisen erhielten eine Unterstlitzung aus dem Reservefond

d 
und 

die humanitaren Hilfen wurden aus dem Unterstiitzungsfond gezahlt' . 
Parallel zur Arbeit innerhalb der Loge engagierte man sich auch bei der Ar

beit des 1908 gegriindeten .Hessischen Logenverbandes" (H.L.Y.)". Ziel des 
Verbandes war die "Forderung gemeinsamer Interessen". Konkret bedeutete 
dies eine Belebung der Logenarbeit durch einen offiziellen, regelmaBigen Ge
dankenaustausch und die bessere Koordination der MaBnahmen gegen den 
Antisemitismus in Hessen 42. Im lahr 1913 wurde die Frankfurter-Loge in den 
H.L.Y. aufgenommen '3 Arbeitsgebiet des H.L.Y. waren vor dem Krieg die re
gionale Hilfe mr jiidische Jugendliche bei der Berufswahl und die Hilfe mr die 
hessischen Ostjuden 44. Obwohl die Arbeit des H.L.Y. keine generelle Ande
rung des Problems der Ostjuden herbeimhrte, versuchte der Verband immer 
wieder, die aktuelle Situation der hinzuziebenden luden zu verbessern. Die 
Arbeit des H.L.Y. kam wahrend des Ersten Weltkrieges vollstandig zum Erlie
gen 45. 

Der urn die lahrhundertwende mr Deutschland besonders hohe Anteil der 
jiidischen Beviilkerung aufdem Lande war der ideale Nabrboden mr die Hetz
kampagnen der neuentstandenen Antisemitenparteien in Hessen. Bedingt 
durch die historische Entwicklung hatten sich die meisten luden in den landli
chen Gemeinden und Stadten auf den Viehhandel spezialisiert. Die sich wah
rend des 19. lahrhunderts verschlecbternde iikonornische Situation der mei
sten Bauern mhrte zu einer Verschlechterung des deutsch-jiidischen Verhalt
nisses auf dem Lande". Barbara Suchy beschreibt diese Entwicklung in ihrer 
Untersucbung iiber die landlich-jiidische Beviilkerung in Hessen: 
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"Ein Gber lange Perioden gewachsenes Vertrauen der Bauern in ihre Vieh
juden und Wanderhandler konnte in Feindseligkeit und Aggression um
schlagen, wenn Not, Armut und Schulden driickten. Diese Notzeiten ent
standen seit dem Beginn des 19. lahrhunderts im Zusammenbang mit den 
Agrarreformen, scbweren MiBernten, Viehseuchen, Epidemien und 
Agrarkrisen. Die Bauern konnten diese Zusammenhiinge nicht erkennen. 
Sie sahen nur den Juden, der ihnen die Abliisesumme fUr die herrschaftli
chen Fronden und Abgaben geliehen hatte und nun die letzte Kuh aus 
dem Stall holte oder vor Gericht ging, weil der Bauer nicbt zablen konn
te" 47. 



In der Starkenburg-Loge bescbaftigte man sich ausfUhrlich roit diesem Vor
urteil. Urn den antisemitischen Argumenten entgegenzuwirken, grlindete 
man eine »Kommission zur Verbesserung der Lage der Juden auf dem Lan
de"". Der Ansatzpunkt war die Kinder- und lugenderziehung. Man beschloB 
die Einrichtung von Auskunftsstellen zur Berufsberatung fUr jiidische Jugend
liche auf dem Land, die von den einzelnen Mitgliedem iibernomroen wur
den " . Ziel war die Ausbildung einer moglichst groBen Anzahl von Lehrlingen 
in nicht traditionell-jiidischen Gewerben. Eine handwerkliche Ausbildung 
war nacb den Vorstellungen der Loge jeder kaufmannischen vorzuziehen. 

Einen Uberblick iiber den tatsacblichen Bildungsstand der jiidischen Be
volkerung in der Provinz Starkenburg gab eine von der Loge organisierte Fra
gebogenaktion 50 Die Ergebnisse der Umfrage zeigten, daB der Bildungsstand 
besser als erwartet war. Urn diesen weiter zu verbessern, gewahrte die Loge in 
den folgenden Jahren zahlreiche Ausbildungsdarlehen. Obwohl dies nicht 
ausdriicklich in den Statu ten festgelegt war, scheint die Bewilligung eines Dar
lehens van der Zustimmung der Kommission abhangig gewesen zu sein, da 
immer ein Mitglied der Kommission auch gleichzeitig ein Mitglied des Unter
sttitzungs-Ausschusses war St, 

In diesem Zusammenhang steht das Projekt der GroBloge, durch eine stati
stische Erhebung im Jahr 1905 mehr iiber die Situation der Juden in Hessen zu 
erfahren. Durch die hessischen Logen wurden Fragebogen an die jiidiscben 
Gemeinden verteilt. Das Berliner Bureau fUr die Statistik der Juden wertete 
die Antworten aus und publizierte das Umfrageergebnis ". In dieser Verof
fentlichung sahen die Mitglieder der Starkenburg-Loge eine Gefahr, da sie be
fUrchteten , daB die Ergebnisse den antisemitischen Kreisen neue Impulse ge
ben wiirden. Trotzdem gab man die gewiinschten Daten an die GroBloge wei
ter " . Die Ergebnisse der Erhebung diskutierten die Logenmitglieder und nah
men sie als Gegenstande ihrer Referate immer wieder auf. Sie behandelten var 
allem den Bevolkerungsriickgang der Juden in Deutschland, ihre Berufsstruk
tur in Hessen und die Probleme der Binnenwanderung. 

Mit dem Ziel der Verbesserung der allgemeinen Schulbildung wird 1907 
von Adolf Trier die »Schulstiftung fUr Israeliten Adolf und Clemence Trier" 
ins Leben gerufen. Die Verwaltung der Stiftung lag in den Handen der Star
kenburg-Loge. Die Stipendiaten erhielten die Moglichkeit, eine Ausbildung in 
einem technischen, kaufmannischen, landwirtschaftlichen, handwerklichen 
oder einem Lehrerberuf zu ergreifen. Ausdriicklich ausgeschlossen wurden 
die geistlichen, militarischen und »gelehrten Berufe" ". AnlaBlich des siebzig
sten Geburtstages von AdolfTrier 109 der Prasident eine Bilanz der Stiftungs
arbeit. Im ersten Jahr ihres Bestehens vergab man 27 Stipendien an Schiiler, 
die in verscbiedenen Lehranstalten untergebracht waren 55. 

Erst mit dem Versuch der iiberregionalen Organisation einer Hilfe fUr die 
jiidischen Gemeinden aufdem Land im Jahr 1912 durcb den H.L.Y. diskutierte 
man diese Problematik wieder in Darmstadt. Die Logenmitglieder distanzier
ten si ch van ihrer frliheren Meinung, daB die einzige Lasung des Problems ein 
Berufswechsel ins Handwerk sei. Diejiidischen Landgemeinden gaIt es zu er
halten und den weiteren Zuzug von Juden aus dem landlichen Bereich in die 
Stadt zu unterbinden 56. Die innerhalb des deutschen Judentums diskutierte 
»Riickkehr der Juden zur Landarbeit" war fUr die Mitglieder der Starkenburg
Loge keine praktikable Losung, da sie schon an der realen Bodenverteilung in 

167 



Deutschland scheiterte. Aber auch weiterhin unterstUtzte die Loge daher alle 
Aktionen des H. L.V, deren Ziel es war,jugendlichen Juden eine handwerkli
che Ausbildung zu ermoglichen " . 

Wiihrend der ersten Periode ihres Bestehens (1901-1914) kam es zu intensi
ven Kontakten mit anderen jtidiscben Organisationen: dem Centralverein 
deutscher Staatsburger judischen Glaubens (Centralverein), dem Hi/fsverein 
Deutscherfuden (H.VD.J.) und der Alliance Israelite Universelle. Nach Vortrii
gen tiber diese Organisationen, Beitrittsaufforderungen an die einzelnen Mit
glieder und Einzelspenden aus aktuellem AnlaB kam es zu einer LOlienmit
gliedschaft in diesen Organisationen und zu regelmiiBigen Spenden '. 

Besonders die Arbeit des H.V.D.J. wurde finanziell unterstUtzt. Ahnliche 
Ziele (Hilfe fUr Glaubensgenossen in Not) und die Tatsache, daB der GroB
logenpriisident Timendorfer im ersten geschiiftsmhrenden AusschuB des 
H.VD.J. tiitig war, mogen die Griinde fUr diese stiindigen UnterstUtzungen ge
wesen sein 59 . Die Tiitigkeitsgebiete des H.VD.J.lagen hauptsiichlich in Osteu
ropa und KIeinasien. Es war diese Organisation, die die Hilfsaktionen fUr die 
Juden in Kischinew und Homel nach den Pogromen von 1903 einleitete (Sam
melaktion von Kleider- und Geldspenden) und die weitere Arbeit in RuBland 
iiberwachte 6". Obwohl Anfragen der GroBloge nach Unterbringungs- und Ar
beitsmoglichkeiten fUr die russischen Fliichtlinge negativ beantwortet wur
den, scheint es russische Fliichtlinge in Darmstadt gegeben zu haben, da die 
Loge si ch verptlichtet sah, etwas mr die Verbesserung der sozialen Verhaltnis
se der zugezogenen Russen zu unternehmen 61, 

Die Verschlechterung der Lebenssituation der Juden im Osten (hauptsach
lich Galizien, Rumanien, RuBland) und ihre Flucht nach Deutschland brachte 
mr das assimilierte deutsche Judentum neue Probleme. Viele der gefliichteten 
Juden waren p16tzlich vor das finanzielle Nichts gestellt und wurden zu Wohl
tiitigkeitsempfangern. Die Lebensgewohnheiten der Ostjuden unterschieden 
sich zu sehr von denen der weitgehend assimilierten deutschen Juden, als daB 
eine problem lose Integration moglich gewesen ware. So betrachteten auch 
viele Ostjuden Deutschland nur als ein "Durchreiseland" nach Palastina oder 
die USA. Obwohl die Auswanderung nach Obersee eine mogliche Losung des 
Problems war, lehnte man in der Starkenburg-Loge die Griindung eines eige
nen israelitischen Staates, wie dies van den Zionisten gefordert wurde, ab 62, 

Kurz var Kriegsanfang wurde das Thema "Zionism us" in den Logensitzun
gen wieder aufgegriffen. AnlaB war die Frage, ob ein Logenmitglied die zioni
stische Bewegung unterstUtzen durfte. In der Griindung eines eigenen zioni
stischen Staates sahen einige Mitglieder der Loge eine Bedrohung der eigenen 
Integration in die deutsche Gesellschaft. Die iiberwiegende Mehrheit der Mit
glieder hielt eine Unterstlitzung fUr unvereinbar mit dern nationaten und pa
triotischen Pflichten eines deutschen Juden. Durch eine zionistische Bewe
gung wiirden die bisher erreichten Emanzipationserfolge in Frage gestellt. An
dere Mitglieder sahen in einem eigenenjiidischen Staat die Chance, das deut
sche "Ostjudenproblem" zu entscharfen. Keine der beiden Seiten konnte si ch 
bei der Diskussion durchsetzen. Man beschloB deshalb, die Diskussion auszu
setzen und keine weiteren Diskussionen tiber dieses Thema zuzulassen 63. 

Obwohl in dem Vorwort zur ersten Satzung der Starkenburg-Loge aus
driicklich gesagt wird, daB die Loge kein reiner Wohltatigkeitsverein sei, ent
wickelte sie gerade auf diesem Gebiet ihre umfangreichste Tatigkeit 64 Wir-

168 



kungsbereich war die gesamte Provinz Starkenburg. Die Loge leistete iiberall 
dort Hilfe, wo es Liicken in der Darmstiidter jiidischen Wohlfahrtsptlege 
gab "- Einheitliche Genehmigungsgrundlagen lassen sich in der ersten Zeit 
noch nicht feststellen. Besonders beriicksicbtigt wurden die Antriige, die den 
Zielen der Logenarbeit entgegenkamen (Ausbildungshilfen) 66. Der groBte 
Teil der Hilfen waren Zuschiisse oder einmalige Hilfeleistungen . Charakteri
stisch fUr die Spendenvergabe war, daB der Empfanger befahigt werden sollte, 
wieder fUr seinen Lebensunterhalt ohne fremde Hilfe aufzukommen. Von die
ser Praxis ist die Loge nur in ganz seltenen Fiillen abgewichen. 

Urn das AusmaB und die Hohe der Spenden zu erfassen, sei kurz das Jahr 
1907 herausgegrifTen. Dies war das letzte Jahr, in dem die Loge eine groBere 
Anzahl von Einzelspenden vergab. Das Logenvermogen bet rug 12000 Mark, 
von denen 7000 Mark auf den Unterstiitzungsfond entfielen. Wiihrend des 
Jahres gingen weitere 3000 Mark an Spenden ein. Von den 68 Mitgliedern 
spendeten 32 durchschnittlich ca. 94 Mark. Tatsiichlich lagen die Spenden ein
zelner Mitglieder viel hoher 67

• 

An Spenden gewiihrte die Starkenburg-Loge in diesem Jahr insgesamt 2 380 
Mark, wovon man 1650 Mark an private Personen und 730 Mark an jiidische 
Institutionen (meist Jahresbeitriige, u. a. fUr die Centralkasse) zablte. Bei der 
Vergabe der privaten Spenden stand en die Ausbildungshilfen in Hohe von 960 
Mark an der Spitze der Ausgaben 68 . Ob die finanziellen Unterstiitzungen der 
Loge ausreichteo, eine Familie einen Monal Zll ernahren, bleibt natlirlich or
fen 69. Auch die Tatsache, daB ganz selten regelmiiBige Zahlungen an eine Per
son geleistet wurden, liiBt eher auf einen "Aushilfscharakter" der Spenden 
schlieBen. Sie waren nicbt aufDauer angelegt. Hatte die Loge erst einmal eine 
Untersttitzung zugesagt, kiimmerte man sich urn die BetrofTenen so lange, bis 
eine befriedigende L6sun~o meist in Zusammenarbeit mil anderen Hilfsorga
nisationen, gefunden war . Neben diesen regionaien Untersttitzungen wur
den weitere Spenden an uberregionaie Institutionen, wie z. B. das Israelitische 
Waisenhaus in Bad Ems e. V. und das Jiidische Asyl Meran, vergeben 71 . Eine 
der wenigen lnstitutionen, die van der Loge wa.hrend ibres gesamten Beste
hens stiindig gefOrdert wurde, war die "Israelitische Gartenbauschule Ahlem". 
In dieser Anstalt wurden jiidiscbe Jugendliche im Anbau von Obst, Gemiise 
und Zierptlanzen ausgebildet und man vermittelte ihnen grundlegende 
Kenntnisse in Biologie und Pbysik. Die Erziehung der Miidchen beinhaltete 
eine hausfrauliche Ausbildung, urn sie zu befahigen, "einem bUrgerlichen jU
disch-rituellen Haushalt, sowohl unter stiidtischen wie unter liindlichen Ver
hiiltnissen vorzustehen,, 72 . Die WohlHitigkeitsarbeit war eine konsequente 
Fortsetzung der Arbeit zur Abwebr des Antisemitismus. Dies zeigt auch die 
Wahl der unterstiitzten Institutionen, deren Zielsetzung die Berufsumscbicb
tung der jiidischen Bevolkerung war. 

Selten gewiihrte die Loge Unterstiitzung fUr Projekte, fUr die die Gro61oge 
urn Unterstiitzung bat. Da es sich hier meist urn Projekte aus dem Berliner 
Raum handelte, sah man dies als Aufgabengebiet der Berliner Logen. Handel
te es si ch jedoch urn Uberregionale Institutionen, war die Loge durchaus be
reit, Zahlungen zu leisten 73 . 

Da die Unterstiitzungs- und Hilfebitten seit dem Bestehen der Loge stiindig 
zugenommen hatten, regte man 1904 die Griindung einer ZentraJkasse in 
Darmstadt an, urn diejiidische Woblfabrtsptlege zu zentralisieren und efTekti-
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ver zu gestalten 74. 1907 wurde die »Centralkasse der vereinigten israelitischen 
Wohitlitigkeitsanstaiten" gegriindet

j 
die die Starkenburg-Loge mit einem Jah

resbeitrag von 500 RM unterstlitzte '. Von nun an war es die Aufgabe der Zen
tralkasse, Hilfsgesucbe zu bearbeiten und die regionalen Spenden zu vertei
len . Urn die Zentralisierung der gesamten jlidiscben Woblfabrtspflege zu er
reicben, regte die GroBloge 1917 die Grlindung einer Zentralwohlfahrtsstelle 
der deutschen Juden an, der si cb auch die Zentralkasse anscbloB 76. Besonders 
unter dem nationalsozialistiscben Terror gewann die jlidische Wohlfahrts
arbeit ab 1933 eine immer graBere Bedeutung 77 

Die gesamte Periode von 1901-1914 ist gekennzeichnet durch den kontinu
ierlicben Aufbau der Loge. Die Aufgabengebiete der Loge wurden stlindig er
weitert und innerhalb der ersten Jahre die Grundlage ftir alle spliteren Aktiviti
tliten gelegt. Obwobl am Anfang sehr persanliche 1nteressen im Vordergrund 
standen (Bildungsarbeit ftir die Mitglieder und Diskussion des stlindig stlirter 
werdenden Antisemitismus), beschliftigten sie sich nach kurzer Zeit bereits 
mit liberregionalen Problemen, wie zum Beispiel der Integration der Ostjuden 
und der UnterstUtzung jlidischer Hilfsorganisationen . Eine wichtige Rolle 
bierbei besaBen die mit der Aufarbeitung aktueller Themen beauftragten Aus
scblisse. Auch die Prlisidenten gaben AnstaBe zu mehreren Hilfsaktionen. 
Nach einer ersten Konsolidierungsphase, die auch von der Hilfe anderer hessi
scher Lngen getragen wurde, nahm die Starkenburg-Lnge eine vielniltige 
Arbeit auf und baute die enge Zusammenarbeit mit den anderen hessischen 
Logen aus. 

* * * 
Zu Beginn des Ersten Weltkrieges ftihrten nation ale Begeisterung und die 

Hoffnung auf einen schnellen Sieg des deutschen Heeres auch unter den Ju
den zu einem wahren "patriotiscben Begeisterungstaumel" 78, dem si ch allejti
discben Parteien anschlossen 79 . Auch von den Mitgliedern der Starkenburg
Loge wurde des Ausbruch des Krieges als Chance gesehen, die gesellschaftli
cbe Integration der deutschen Juden voranzutreiben 80 

Wlihrend des Ersten Weltkrieges verflog die optimistische Stimmung unter 
den Mitgliedern der Loge sebr schnell, als man merkte, daB trotz der jlidischen 
Kriegsteilnahme die antisemitischen Verleumdungen nicbt verstumrnten. 
Tiefbetroffen war man liber die sog. »Judenzlihlung" im Heer, die das preuBi
sche Kriegsministerium 1916 anordnete. Offiziell von militlirischer Seite als 
.Aufkllirungsarbeit gegen den Antisemitismus" bezeichnet, sa hen die Gegner 
der Zlihlung in ihr nur den Versuch, das antisemitische Argument der Ober
fremdung des Heeres statistisch zu belegen. Bestlitigt wurde diese Vermutung 
durcb die Weigerung der Beharden, die Ergebnisse der Erhebung zu verOf
fentlichen . Es kam nach dem Krieg sogar soweit, daB von jlidischer Seite eine 
eigene Kriegsstatistik vorgelegt wurde. Die Ergebnisse zeigten, daB die antise
mitiscben Anschuldigungen der Oberfremdung falsch waren SI. 

Die Tageszeitungen veraffentlichten immer bliufiger gehlissige antisemiti
scbe Artikel liber sogenannte »Drlickeberger" an der Front oder »Kriegsge
winnler" binter den Linien . [n Darmstadt versuchten die Mitglieder der Loge, 
dem Erscheinen solcher Artikel durch persanliche Gesprliche mit den Besit
zern oder Redakteuren der entsprechenden Zeitungen vorzubeugen. Trotz
dem erschienen weiterhin solche Artikel. Geeignete GegenmaBnahmen stan-
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den den Logenmitgliedern nicht zur VerfUgung. Zwar erwogen sie die Kiindi
gung des Logenabonnements der Zeitung, machten davon aber keinen Ge
brauch, da man beftirchtete

j 
sich hierdurch einen "Gegner zu schaffen, der 

permanent schaden wlirde" 2. 

Die GroBloge wies immer wieder auf die Notwendigkeit der Bekiimpfung 
des tiiglichen Antisemitismus hin ". So empfahl sie den Erwerb einer stiindi
gen Mitgliedschaft im Verein zur Bekiimpfung des Antisemitismus". Urn den 
eigenen EinfluB auf die Darstellungen in der Presse zu vergrtiBern, plante die 
GroBloge die Herausgabe einer eigenenjiidischen Tageszeitung. Man merkte 
jedoch sehr schnell, daB dieser Plan aus Mangel an finanziellen Mitteln nicht 
durchzufUhren war. ZweckrniH3iger erschien die Orilndung eines "Korrespon
denzbiiros", dem sich allejiidischen Organisationen anschlieBen soli ten (man 
nannte hier: Hilfsverein der deutschen Juden; Deutsch-Israelitischer Ge
meindebund, Verein deutscher Juden, Centralverein). Die Oberpriifung, ins-.. 
besondere der Provinzzeitungen, auf antisemitische AuBerungen wiirde eine 
gezielte Bekiimpfung durch die Obersendung von Informationsmaterial, eige
nen Artikeln und Gegendarstellungen ermtiglichl. Diese Idee wurde auch in 
der Starkenburg-Loge diskutiert. Die Erfolgschancen sah man jedoch als ge
ring an. Vielmehr beschlossen die Mitglieder, jiidische Biicher und Zeitschrif
ten einer breiten Offentlichkeit zugiinglich zu machen as. 

Der Krieg und seine Bedeutung fUr die Integration der Juden in die deut
sche Gesellschaft waren zentrales Thema der internen Logenvortriige. Hier 
standen Berichte iiber den Kriegsverlauf und das Schicksal der Juden an der 
Front im Mittelpunkt " . Die loyale Hallung gegeniiber der Obrigkeit und die 
palriolische HallUng zurn Wohle des deuIschen Volkes werden in den Protokol
len oft beteuert ·7 Dort finden sich aber auch schon ab 1916 Berichte iiber anti
semitische Anschuldigungen gegen die Juden, die als "Driickeberger" und 
»Kriegsgewinnler" in den Medien und van den Kameraden an der Front de
nunziert wurden. Urn den zuriickkehrendenjiidischen Soldaten eine Hilfe ge
gen die antisemitischen Verleumdungen zu geben, schrieb der Darmstiidter 
Rabbiner und Logenmitglied B. Italiener 1919 das Buch: "Waffen im Abwehr
kampf". Dort griff er alle gegen die Juden von antisemitischer Seite vorge
brachten Anschuldigungen auf und widerlegte sie durch historische oder ak
tuelle Beispiele. Dies Buch ist eines der ersten, das versucht, durch die direkte 
Belehrung seiner Leser jedem die Mtiglichkeit der literarischen "Selbstwehr" 
zu geben. Der Kauf des Buches wurdejedem Mitglied der Loge empfohlen " . 

Je liinger der Krieg dauerte, urn so hiiufiger wurden Berichte iiber das 
Schicksal der in den osteuropiiischen Liindern vom Krieg betroffenen Juden 
und Gber die Versuche internationaJer Hilfskomitees, ihnen beizustehen. Die 
Loge veranstaltete zu ihrer Unterstiitzung regelmiiBige Sammlungen, die von 
der GroBloge an die internationalen Komitees weitergeleitet wurden ' 9. 

Wiihrend der Kriegsjahre veriinderte die Loge ihre Bewilligungspraxis fUr 
Spenden. Standen in der ersten Arbeitsperiode perstinlich-regionale Hilfen im 
VordeJffund, wurden nun groBtenteils tiberregionale Organisationen unter
stiitzt . Aber auch ftirdie Zeit nach dem Krieg trafdie Loge VorsorgemaBnah
men. Sie legte einen "Kriegshilfsfond" an, der ftir die Unterstiitzung der heim
kehrenden Soldaten bzw. der Witwen und Waisen gedacht war91. 

Durch den Hilfsverein der deutschen Juden erhielt man ausftihrliche Be
richte iiber das Schicksal der osteuropiiischen Juden. War die Lebenssituation 
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dieser Juden vor dem Krieg schon unbefriedigend, verscharfte sie sich wah
rend des Krieges derart, daB vie le am Existenzminimum lebten 92. Ibrer Er
werbsmoglichkeiten durch Pogrome und antijlidische Boykotte beraubt, blieb 
nur die Flucht (zuerst einmal nach Deutschland) als letzte Rettung librig 9J . 

Urn die Not dieser Juden zu lindern, veranstaltete die Loge regelmaBige 
Sammlungen von Geld und Kleidern ". 

Die Einberufung der Mitglieder ins Heer erschwerte die Aufrechterhaltung 
der Logenarbeit. So ist es nicht verwunderlich, dall sich die aktive Arbeit in 
den Kriegsjahren grolltenteils auf die so dringende Wohltatigkeitsarbeit be
schrankte und andere Arbeitsgebiete in den Hintergrund traten. Ganz selten 
wurden Referate durch die Logenmitglieder gehalten oder Gastredner einge
laden. Die Themen der wenigen Referate beschaftigten sich fast ausschliell
lich mit der Neubelebung der Logenarbeit nach dem Krieg. 

* * * 
Am 11. August 1919 trat die Weimarer Verfassung in Kraft, die alien Deut

schen die staatsblirgerliche Gleichstellung garantierte. Trotz dieses Erfolges 
finden sich in den Protokollen der letzten Monate 1918 und Anfang 1919 kei
nerlei Hinweise auf die gesellschaftlichen und pOlitischen Veranderungen, auf 
den Wandel von der Monarchie zur Republik". Zu groll waren die Enttau
schung und die Verunsicherung liber den Untergang des Kaiserreiches und die 
wahrscheinlich von den meisten Mitfliedern abgelehnte Schaffung einer Re
publik mit sozialistischen Flihrern 9 . 

Die Entwicklung der Loge wahrend der Weimarer Republik kann in drei 
groBere chronologische Abschnitte eingeteilt werden: Zunachst die Anfangs
jahre von 1919 bis 1923, die gekennzeichnet sind durch die gesellschaftliche 
Neuordnung nach dem Krieg und die schlechte okonomische Situation, die 
mit der Inflation 1923 ihren Hohepunkt erreichte. Dann in eine sich anschlie
llende Phase der Entspannung von 1924-1928; diese vermittelt ein ruhiges 
und ausgewogenes Bild der Logenarbeit, in deren Mittelpunkt die Bildungsar
be it stand. In der letzten Periode von 1929-1933 beschaftigte sich die Loge mit 
der wirtschaftlichen und sozialen Lage der jlidischen Bevolkerung nach der 
Weltwirtschaftskrise. 

Trotz der rechtlichen Gleichstellung verschwanden die antisemitischen 
Verleumdungen nicht aus dem AlItag der jlidischen Bevolkerung. Im Gegen
teil, die Anschuldigungen gegen die Juden, sie trligen die Schuld am Verlust 
des Krieges und am deutschen Zusammenbruch, nahmen zu. GefOrdert und 
getragen wurde diese antisemitische Hetze durch radikale volkische Verban
de, wie z. B. dem Deutschvolkischen Schutz- und Trutzbund, der auch in 
Darmstadt offentliche Versammlungen abhielt 97 Hier verteilten die Mitglie
der des Vereins Flugblatter, in denen sie offen zum Pogrom gegen diejlidische 
BevOlkerung aufriefen 98. Besonders in den studentischen Kreisen kam es in 
Darmstadt wiederholt zu antisemitischen Kundgebungen. 

Urn der erwarteten antisemitischen Stimmung nach dem Krieg zu begeg
nen, beschloll man, den Centralverein noch mehr als bisher finanziell zu un
terstlitzen. Angeregt durch die GroBloge grlindete man 1919 eine eigene 
"Kommission zur Bekampfung des Antisemitismus"99. AnHisse zur Grlindung 
gab es reichlich. In den Protokollen der Jahre 1919120 haufen sich die Berichte 
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iiber antisemitische Agitationen in fast alien Kreisen der Bevolkerung. Kein 
Bereich des taglichen Lebens scheint davon ausgenommen. Besonders im Be
reich der Ausbildung (Schule, Lehre, Studium) kam es zu einer Verscharfung 
der Situation. Die Mitglieder der Loge waren sehr beunruhigt iiber die Aktio
nen des studentisch-volkisch-nationalen "Mtickebundes", der antisemitische 
Veranstaltungen organisierte. Da die Loge direkt nicbts gegen diese Vereini
gung unternehmen konnte, bescblossen die Mitglieder, der "Schutzmann
schaft" eine Spende zukommen zu lassen als Dank fUr ihre Bemiihungen im 
Interesse des deutschen Judentums. Bei der Schutzmannschaft scheint es si ch 
umjene Gruppe gehandelt zu haben, die 1920 als Reaktion aufdie franzosische 
Besetzung von Frankfurt, Darmstadt und Offenbachs gegriindet wurde 100 Au
Berdem berichtete der Prasident J. StrauB, daB er "Mittel und Wege gefunden 
hatte, den Fiihrer des Miickebundes Schafer beobachten zu lassen 101 

Als weitere MaBnahmen zur Bekampfung des Antisemitismus griindete die 
Loge 1919 die "Kommission zur Bekampfung des Antisemitismus". Sie be
stand aus neun gewahlten Mitgliedern. [bre Tatigkeit entsprach im wesentii
cben der traditionelien Arbeit des Centralvereins. Die Veranstaltung von Vor
tragen tiber den Antisemitismus unter Hinzuziehung der politischen Parteien 
und eine anschlieBende Diskussion soliten bei einer brei ten Offentiichkeit 
Verstandnis fUr die jiidiscbe Bevolkerung schaffen und die antisemitischen 
Anschuldigungen widerlegen. Pressenotizen in den Tageszeitungen, Kontakte 
Zll den verschiedenen Jugendvereinen und den staatlichen Behorden unter
stiitzen die Offentiichkeitsarbeit 10'. Da die Protokolie der Jahre 1921 bis 1924 
fehlen , ist eine Aussage iiber die weitere Arbeit der Kommission nicht mog
lich. Da sie aber in spateren lahren nicht rnehr erwahnt wird, ist anzunehmen, 
daB sie nur direkt nach dem Krieg tatig warund ihre Wirkung eher in der mora
lischen Starkung der Logenmitglieder als in der aktiven Teilnahme an politi
schen Veranstaltungen lag. 

Wahrend der Logentreffen diskutierten die Mitglieder das Problem des An
tisemitismus und seiner Auswirkungen auf das tiigliche Leben der jiidischen 
Bevolkerung und der eigenen geselischaftIichen Steliung. Den antisemiti
schen Anschuldigungen glaubte man nicht anders als durch dos gute Beispiel 
und ein hohes MajJ an Selbstbescheidungbegegnen zu konnen. Dies Ziel sei am 
Besten durch die ehrenvolle Bewahrung des Judentums und die sto/ze Haltung 
seiner Religionsmitglieder Zll erreichen. Die Besinnung auf die inneren reli
giosen Werte der jiidischen Vergangenheit und Tradition waren hierfUr 
Grundbedingung. Nur eine geschlossene Gemeinschaft wiirde dies vermitteln 
konnen. Da man durch diese prinzipiellen Uberlegungen aliein keine Verbes
serung der Situation erreichte, beschloB die Loge, besonders die Jugendarbeit 
in diesem Sinne zu beeinflussen. Desbalb wurde die Griindung eines iiberpar
teilichen Vereins fUr Junge Juden angeregt, der zum Treffpunkt derjungen Inlel
ligenz werden solite 0'. 

Versammlungsort des Vereins waren die Logenraume, die anfanglich aucb 
nichtjiidischen Jugendlichen zu besonderen Gelegenheiten offenstanden. 
Wahrend eines Vortrags des Jugendvereins kam es zu antisemitischen Storun
gen. Urn solche Szenen kilnftig zu vermeiden, gestattete die Loge nur noch Mit
gliedern des Jugendvereins und deren Angeborigen den Zutritt zu den Logen
raumen. Dies bedeutete aber einen weiteren Schritt in die Isolation, die die 
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Loge ja gerade durch gemeinsame Veranstaltungen und Diskussionen von 
aktuellen Themen zu iiberwinden versuchte 10'. 

Da die Protokolle der lahre 1921 bis Anfang 1925 verlorengegangen sind, 
kann man iiber diesen Zeitraum nur wenige Aussagen machen. In Darmstadt 
kam es zur "Beruhigung auch im politischen Tageskampf' nach 1923. Die 
Griinde dieser "Beruhigung" lagen in der Entspannung der wirtschaftIichen 
Situation und der Oberwindung der Inflation. Zusiitzlich wirkte das von dem 
sozialdemokratischen hessischen lnnenminister Wilhelm Leuschner veran
laBte Verbot der NSDAP nach dem Hitler-Putsch in Miinchen beruhigend auf 
das politische K1ima 10' . 

Wiihrend der Inflation veri or die Loge ihr gesamtes Vermogen. Durch 
Spenden und Sammlungen der Mitglieder erhielt man gerade soviet finanziel
le Unterstiitzung, um die wichtigsten Ausgaben (Miete) zu bezahlen. Durch 
SparmaBnahmen und die Einschriinkung der Bildungsarbeit entlastete man 
die finanzielle Lage 106. Obwohl seit der Griindung des Ordens betont wurde, 
daB das gesamte Spendenautkommen fUr die jiidischen Armen gedacht sei, 
machten die Inflation und die groBe Not unter der jiidischen Bevolkerung eine 
Durchbrechung dieses Grundsatzes notig. Es wurde ein "Bruderhilfsfond" 
eingerichtet, der diskrete finanzielle Hilfe an Logenmitglieder gewiihrte, wenn 
diese in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerieten 10'. Urn die Wohltiitigkeits
arbeit tiberhaupt aufrecbtzuerhalten, war man gezwungen, Gelder aus den 
USA anzunehmen 10' . 

Durch die Vermittlung der deutschen GroBioge kam es nach dem Krieg zur 
Obernahme von Patenschaften fUr jiidische Waisenkinder durch amerikani
sche Ordensmitglieder. Durch einen jiihrlich gezahlten Betrag von 100 US-$ 
war es moglich, die Kinder bei Pflegefamilien unterzubringen. Die deutschen 
Logen stellten pro Kind einen Pfleger, der die Ausbildung der Kinder betreute 
und die finanziellen Angelegenheiten der Kinder treuhiinderisch verwaltete. 
In Darmstadt wurden vierzehn Kinder durch amerikanische Ordensmitglieder 
untersttitzt 109. 

Die von Leo Baeck angeregte Diskussion liber ein neues Selbstverstiindnis 
der Logen und ihre Aufgaben war in den folgenden lahren von groBer Bedeu
tung. Fiir die Mitglieder der Starkenburg-Loge waren die Besinnung auf die 
Werte der jiidischen Religion und die Einheit des ludentums die wichtigsten 
und schwersten Aufgaben. Die Verantwortung des einzelnen fUr die Gemein
schaft und der gleichrangige Platz einesjeden Mitglieds innerhalb des Ordens 
wurden als die wichtigsten Bedingungen fUr die Bewiiltigung der aktuellen 
Probleme der Mitglieder angesehen . Je bedriingter das Judentum sei, urn so 
fester mtisse sich die Gemeinschaft zusammenschlieBen und nach auBen 
festigen. Aus diesen Oberlegungen heraus wird die Entscheidung des Ordens 
versUindlich, Logenmitglieder aus dem Orden auszuschlieBen, wenn sie ihre 
Kinder aus einer Mischehe, die gerade noch toleriert wurde, nicht im jiidi
schen Glauben erzogen 11 .. 

Nach dem Krieg hatte der Hessische Logenverband seine Arbeit wieder 
aufgenommen. Ankniipfungspunkt war die Fortsetzung der Arbeit zur Ver
besserung der kulturellen Verhiiltnisse der hessischen Juden auf dem Lande, 
wie sie schon vor dem Krieg beschlossen worden war. 1921 wurde der "Kultur
fond" gegriindet, dessen Mitglieder in den kleineren liindlichen Orten Vortrii
ge hielten, sich um die Jugendarbeit kiimmerten und Gottesdienste abhielten. 
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Urn diese Arbeit der einzelnen Logen zu vertiefen, wurden arbeitslose, altere 
judische Lehrer angestellt, die als "Sendboten" nun mehrere Orte betreu
ten IU Der Kulturfond wurde durcb freiwillige Spenden und eine Kopfsteuer 
fUr alle Logenmitglieder finanziert. Der Kulturfond und die Kopfsteuer waren 
immer wieder AnlaB zu neuen Auseinandersetzungen innerhalb des H.L. V., 
da seine Mittel standig aufgebraucbt waren und die Logen keine weiteren fi
nanziellen Mittel zu seiner Unterstutzung aufbrachten. Einen AbschluB fand 
die Angelegenheit durch die Obernabme des Kulturfonds durch den Landes
verband der israelitischen Religionsgemeinden in Hessen 112, Neben dem Kul
turfond beschloB der H.L.Y., auch die Jugendvereine zu fOrdern, uberlieB die 
AusfUhrung dieses Beschlusses ab er den einzelnen Logen "'-

In den letzten Jahren der Weimarer Republik gewann der Antisemitismus 
in Darmstadt wieder an Bedeutung. In seinem 1927 gehaltenen Referat uber 
"Die jlidischen Akademiker und die gesellschaftliche Gleichberechtigung" 
unterschied der Referent, Rechtsanwalt Dr. Ranis, verschiedene "Spielarten" 
des Antisemitismus. Neben dem politischen und wirtschaftlichen Antisemi
tismus sei der gesellschaftliche Antisemitismus der haufigste und der gefahr
lichste. Es sei nur "durch gesellschaftliche Mittel" zu bekampfen und dies sei 
fast unmoglich 11'. Seine groBte Verbreitung babe er an den deutschen Hoch
schulen und unter den Akademikern 115. Wie richtig diese Beobachtung war, 
zeigt die Tatsache, daB es spater gerade unter den elitaren "Orden" der Natio
nalsozialisten, der SS, "in den boheren Rangen auBerordentlich viele Akade
miker" gab 116.10 einem weiteren Referat wurden die Veranderungen des Anti
semitismus in einem historischen Oberblick dargestellt. Der Kaufmann Theo
dor Meyer unterschied zusatzlich in religiosen Antisemitismus und kam zu 
dem SchluB, daB der Antisemitismus mit alien erlaubten Mitteln bekiimpft 
werden mlisse. Neben der person lichen Aufklarung, die allein nicht genuge, 
verlangte er die Erganzung und Zusammenarbeit mit anderenjlidischen Orga
nisationen. So begrliBte er die gemeinsame Arbeit des Centralvereins und des 
Reichsbundes Jlidischer Frontsoldaten aus AnlaB der bevorstehenden Reichs
tagswahlen. Flir den Ordenl so meint er, sei eine politische Arbeit in dieser An
gelegenheit nicht moglich I'. 

Obwohl man wegen der nationalsozialistischen Wahlerfolge eine Verstar
kung der Abwehrarbeit erwarten wlirde, kann von einer aktiven Tatigkeit ge
gen den Antisemitismus eigentlich seit 1928129 nicbt mehr gesprocben wer
den. In den letzten Jahren der Weimarer Republik (besonders seit den Wahler
folgen der Nationalsozialisten bei den Reicbstagswahlen 1930) waren antise
mitische Hetzparolen aufWablplakaten und nationalsozialistischen Flugblat
tern an der Tagesordnung. Dieser Agitation hatte man in der Starkenburg-Lo
ge nichts entgegenzusetzen. Dazu kam das ausdruckliche Verbot der politi
schen Betatigung des Ordens, dem man, wollte man nicht seinem eigenen 

•• 
Grundsatz der nUberparteilichkeit" untreu werden, nicht zuwiderhandeln 
konnte. Der Nationalsozialismus wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht als tOd
liche Gefahr erkannt. Lediglich ein einziges Mal wird von einem Mitglied die 
Meinung geauBert, daB man alles gegen den Nationalsozialismus tun mUsse. 
Das Protokoll vermerkt daraufhin eine lebhafte Diskussion 118. 

Auch nach der sog. "Machtergreifung" der Nationalsozialisten im Jahr 1933 
hielt sich der Orden strikt an das Prinzip der Oberparteilichkeit. Wie sehr der 
Lebensraum der Juden durch die Nationalsozialisten eingeengt wurde, kon-
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nen die Protokolle, so zaghaft sie von nun an auch gefUhrt werden, nicht ver
bergen. Berufsverbote und die Boykotte der jtidischen Geschafte bedrohten 
den Lebensraum der jtidischen Beviilkerung immer mehr l

". Durch die standi
gen Terrorakte gegen einzelne Logenmitglieder durch die Nationalsozialisten 
wurde die Lo~e zu einem Ort, an dem si ch die Mitglieder noch unbelastigt tref
fen konnten 1 0. Aus Angst vor der SchlieBung des Logenlokals ging man sogar 
zur Gestapo und versicherte dort, daB die Versammlung in den Logenraumen 
keinerlei politischen Charakter batten. Daraufhin erhielt die Loge die Erlaub
nis, ihre Versammlungen weiterhin im Logenlokal abzuhalten. Urn die Er
laubnis nicbt wieder zu verlieren, stelite man das Ladenlokal nicht langer fUr 
Veranstaltungen anderer Vereine zur VerfUgung 121. 

Im Jahr 1929 kam die Wohltatigkeitsarbeit fast volistandig zum Erliegen. 
Der auf300 Mark gektirzte Jahresbeitrag fUr die Centralkasse konnte nur noch 
in Raten geleistet werden 122. Ein Versuch in den folgenden Jahren (1929 bis 
1933), die Wohltatigkeitsarbeit in Hessen durch den H.L.Y. zu zentralisieren, 
miBlang. 

Durch die Beschrankung all er Ausgaben auf das Niitigste begann eine Pba
se der Stagnation fUr die Logenarbeit. Nur im Bereich der Bildungsarbeit war 
dies nicht zu bemerken. Die Referate der Mitgliederwaren abwechslungs- und 
zahlreicher als in den vorangegangenen Jahren. 

* * * 
Mit den Wahlerfolgen der Nationalsozialisten bei den Reichstagswahlen am 5. 
Marz 1933 und der Ernennung des nationalsozialistischen Landtagsabgeord
neteD Heinrich MUlier durch Reichsinnenminister Frick zum Reichskommis
sar tibernahmen die Nationalsozialisten auch die Polizeigewalt in Hessen 12'. 

Die bisberige Landesregierung (geschiiftsfUhrend unter Staatsprasident Ade
lung) wurde gewaltsam ausgeschaltet 12'. Schon am nachsten Tag begann auch 
in Darmstadt und Umgebung die planmii'pige Veifolgung der jiidischen Bewoh
ner 12S

. 

Von diesen Ereignissen wird in den Logenprotokolien nicht berichtet. Je
doch fing man an, die Protokolie der Sitzungen nicbt mehr handschriftlich in 
einem gebundenen Buch niederzuschreiben, sondem legte einen Heftordner 
an, dessen Blatter lose, ohne Seitenzahl und mascbinenschriftlich angefertigt 
waren. AuBerdem trugen die Protokolie keine Unterschriften mehr. Ob diese 
Anderungen als SchutzmaBnabmen gedacht waren, laBt sich nur vermuten. 
Das Datum lieBe diesen SchluB m. E. zu, zumal nach dem 10. Marz 1935 tiber
haupt keine Protokolie mehr angefertigt wurden (oder erhalten sind?) 126. 

Im Vordergrund der Arbeit wahrend der Zeit des Nationalsozialismus stand 
der - zwar nicht von der Loge organisierte, ab er zum groBen Teil von ihren 
Mitgliedern getragene - Aufbau einer Auswanderungsorganisation fUr Darm
stadt 127. Von den Terrorakten der Nationalsozialisten war die gesamte jtidi
sche Beviilkerung betroffen. Durcb die Unzahl von Erlassen, Verordnungen 
und Richtlinien entstand ein Sonderrecht fUr die jtidiscbe Beviilkerung, wel
ches sie vollig aus der ndeutschen Volksgemeinschaft" ausgrenzte. Urn dieser 
Entwicklung wenigstens noch etwas entgegenzusetzen, f6rderte die Loge die 
landwirtschaftliche Ausbildung von jungen Juden in Hessen. Hatte man frti
her gebofft, durch die landwirtscbaftliche Ausbildung eine bessere Eingliede-
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rung in die deutsche Gesellschaft zu erreicben, so stand nun die Auswande
rung als Ziel hinter der Ausbildung "'. 

Obwohl die Protokolle dieser Jahre aufkeine Einzelheiten mehr eingehen, 
geht daraus hervor, daJl man die Logenarbeit im Sinne des Ordens weiterfuhr
te. Neben der eingeschriinkten Wobltiitigkeitsarbeit gab es zwei groBere Dis
kussionsgebiete in der Loge: die Forderung der Jugendarbeit und die Hilfe bei 
der Auswanderung der Juden. Viele Mitgliederder Loge glaubten, daB sich die 
Lage der Juden in Deutschland unter der nationalsozialistischen Herrschaft 
nur verschlechtern wiirde. Der Zionismus wurde jetzt nicht mehr als spalten
des Element der jUdischen Gemeinschaft gesehen, sondern erschien als einzi
ge Moglichkeit, das deutsche Judentum zu retten. Deshalb unterstiitzte die 
Loge besonders die Ausbildung der jiidischen Jugend, urn ihnen eine Aus
wanderung in andere Under, insbesondere Paliistina, zu ermoglichen. 

Durch die antisemitische Gesetzgebung gegen einzelne Gruppen innerhalb 
der jiidischen Bevolkerung und die BoykottmaJlnahmen ~egen die jiidischen 
Geschiifte verloren viele Juden die Verdienstmoglichkeit I '. Durch den hohen 
Anteil der Mitglieder an den betrotTenen Berufsgruppen und die geringen 
Moglichkeiten, nach dem Verlust des Arbeitsplatzes einen neuen gleichwerti
gen zu finden, sahen sich viele Mitglieder zur Auswanderung veranlaJlt. Die 
Fluktuation innerhalb der Loge war in den letzten Jabren ihres Bestebens sebr 
boch. Durch die GroBloge erbielt man aktuelle Informationen und Hinweise 
aufLiinder, die Juden noch aufnahmen, da es bereits in verschiedenen Staaten 
Einreisebeschriinkungen gab 13 .. 

Die Griindung eines gesamtdeutschen .ZentralausschuB der deutschen Ju
den fUr Hilfe und Aufbau" zentralisierte die Bemiihungen einer wirtschaftli
chen Selbsthilfe durch diejiidischen Hilfsorganisationen. Im April 1935 wurde 
der ZentralausschuB der Reichsvertretung der deutschen Juden eingeglie
dert 131. In Darmstadt unterstiitzten die beidenjiidischen Gemeinden den Aus
schu13 "Hilfe und Aufbau", der aber wegen "interner Unstimmigkeiten und 
Wegfall der aus Berlin gezahlten Gelder im Herbst 1936 aufgelost" wurde 132. 

Da die otTentlich-staatliche Fiirsorge fUr die jiidische Bevolkerung von den 
Nationalsozialisten stiindig eingeschriinkt wurde, stieg die Bedeutung der jii
dischen Fiirsorge. Eine besondere Stellung nabm die .Jiidische Winterhilfe" 
ein, die nach der Ausgrenzung der Juden aus der deutschen Winterhilfe (nach 
den Niirnberger Gesetzen) von jiidischer Seite ins Leben gerufen word en 
war 133. 

Neben diesen wirtschaftlichen und sozialen Hilfen waren es hauptsiicblicb 
die .geistig-kulturellen Aktivitiiten, in denen sich der Selbstbehauptungswille 
der jiidischen Gemeinden dokumentierte". Gerade in diesem Zusammenhang 
iibernabm die Starkenburg-Loge eine fUhrende Rolle. In den beiden letzten 
erhaltenen Jahrgiingen der Protokolle fUr die Jahre 1934/35 treten die gesell
scbaftlich-kulturellen Veranstaltungen fUr die gesamte Familie in den Vor
dergrund. Seit dem Bezug ibres neuen Logenbeimes im Jahr 1936 war die Loge 
.Mittelpunkt des jiidischen Lebens in Darmstadt" 134. 

Mit dem ErlaJl des ReichsfUhrers SS und der Chefs der deutschen Polizei 
vom 10. April 1937 wurde der Orden Bne Briss in Deutschland aufgelost und 
sein Vermogen beschlagnahmt. Damit endete in Darmstadt die Arbeit der 
Loge "'. 

* * * 
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Nach der SchlieBung der Loge kam es zur Griindung des Kulturbundes in 
Darmstadt, der zumindest auf kulturetlem Gebiet eine Art Ersatz fLir die ge
sellschaftliche Rolle der Loge war. Daftir spricht auch, daB die meisten an der 
Griindung Beteiligten ehemaligen Logenmitglieder oder deren Familienange
horige waren 136, Die Arbeit des Kulturbundes beschrankte sich aufrein kultu
relle Veranstaltungen (Dichterlesungen, Vortriige, Sportveranstaltungen). Im 
Gegensatz zu seiner Arbeit stand die insgesamt zunehmende Politisierung der 
jiidischen Vereinsarbeit durch die zionistischen Gruppen in Darmstad!. Auch 
dort waren ehemalige Logenmitglieder ftihrend in den Organisationsgremien 
vert re ten 131 , 

DUTch die Ausgrenzungspolitik der Nationalsozialisten verloren die in den 
freien Berufen tiitigen Juden (bes. Rechtsanwiilte und Arzte) bereits in den er
sten Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft ihre Verdienstmoglichkei
ten L38. Es ist heute nicht mehr moglich, einen genauen Uberblick iiber die Eot
wicklung der Auswanderung in Darmstadt zu geben, da keine vollstiindigen 
Unterlagen existieren 139. Es liiBt sichjedoch sagen, daB ca. 30% der Darmstiid
ter jUdiscben Bevolkerung in den ersten drei Jabren der nationalsozialisti
schen Herrschaft auswanderten 140, Unter den ausgewanderten Logenmitglie
dern befanden sich fast ausschlieBlich Angehorige der freien Berufsgruppen 
und der kaufmiinnischen Berufe. Durch die BoykottmaBnahmen waren viele 
jiidische Kaufleute gezwungen, ihre Geschiifte zu verkaufen. DaB der Verkauf 
des Geschiifts und die Ausreisewilligkeit nicht immer geniigten, urn dem na
tionalsozialistischen Terror zu entgehen, zeigt in besonders tragischer Weise 
das Schicksal des Logenmitglieds Ernst Trier. Nach dem Verkauf seiner Mo
belhandlung 1938 wurde ervon der Gestapo wegen angeblicher Devisenverge
hen verhafte!. Wiihrend der Untersuchunjlshaft soli er sich in der Nacht vom 
17.118. September selbst erbiingt baben 14 . 

Die Ereignisse in der Nacht des 9.110. November und die darauffolgenden 
MaBnabmen zur Vedriingung der Juden aus der deutschen Wirtschaft lieBen 
keinerlei lllusionen iiber das Schicksal der jiidischen Bevolkerung in Deutsch
land zu 142 Die Zahl der jiidischen Ausreisewilligen stieg sprunghaft an. Auch 
in Darmstadt versuchte die liidiscbe Gemeinde, durch Beihilfen die Ausreise 
zu beschleunigen. Von den 72 Logenmitgliedern des Jahres 1936 konnten ins
gesamt 25 nach Paliistina oder in die USA ausreisen. Weitere acht haben zu
mindest nocb einen Auswanderungsantrag gestell!. Vor dem Abtransport in 
eines der nationalsozialistiscben Vernichtungslager starben acht Logenmit
glieder eines natiirlichen Todes. Neun Logenmitglieder wurden in deutschen 
Konzentrationslagern ermorde!. Dber die verbleibenden 29 Mitglieder finden 
sich keine Inforrnationen 143. Unter den nach Theresienstadt Verschleppten 
befanden sich Karl Benjamin, der letzte Vorsteher der Jiidischen Gemeinde in 
Darmstadt, und Benno Josepb, der verantwortliche Betreuer des jiidischen 
Altenheims 144. 

* * * 
Die Bekampfung des Antisemitismus stand von Anfang an im Vordergrund 

der Logenarbei!. Gerade deshalb darfsie nicht aus der Sicht des nationalsozia
listischen Terrors und ihrer konkreten Erfolge bei der Abwehr der national so
zialistischen Bedrohung heraus gemessen werden. 
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Die flihrende Stellung der Logenmitglieder in den jlidischen Gemeinden 
Darmstadts und ihr personliches Engagement ermoglichte ihnen eine starke 
EinfluGnahme auf die Entwicklung desjiidischen Vereinswesens. Die meisten 
Vereinsneugrlindungen nach der Jahrhundertwende gingen auf die Impulse 
verschiedener Logenmitglieder zurtick. Sie waren gleichzeitig Mitglieder die
ser jlidischen Organisationen (Verein zur Bekiimpfung des Wanderbettels 145, 

Centralkasse) und beeinfluGten deren Arbeit im Sinne der Loge. Durch die en
ge Zusammenarbeit waren die Logenmitglieder jederzeit liber die Aktivitiiten 
der anderen Vereine und Organisationen unterrichtet. 1901 war der Vorsitzen
de des Centralvereins in Darmstadt, Wilhelm Langenbach, auch Vice-Priisi
dent der Starkenburg-Loge; ebenso bestand die Mehrheit der Darmstiidter 
Abteilung des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus aus Mitgliedern der 
Loge (1928) 146 

Trotz dieses hohen Organisationsgrades darfman nicht vergessen, daG das 
Wirkungsfeld jlidischer Abwehrarbeit wegen des geringen Anteils der Juden 
an der BevOlkerung immer sehr beschriinkt gebJieben ist 141. Es fehlte den 
engagiertenjlidischen Kreisen an potentiellen Partnern, die eine massenwirk
same Abwehrarbeit erst erfolgreich gemacht hiitten 14'-

Die Arbeit der Loge wiihrend der ersten Jahre zeigt deutlich, daG die einzel
nen Mitglieder versuchten, personlich etwas gegen den neuen modernen An
tisemitisrnus zu tun. DUTch die "Beseitigung" der Grlinde versuchte man, die 
Argumente der Hetzkampagnen zu entkriiften. Den Mitgliedern der Starken
burg-Loge wurde diese Arbeit sicherlich durch den pers6nlichen Abstand, den 
sie als Angeh6rige des assimilierten Judentums gegenliber der eher orthodo
xen jlidischen Landbev61kerung hatten, erleichtert. Diese Abwehrarbeit blieb 
aHerdings immer auf die jlidischen Kreise beschriinkt und vernachliissigte die 
Offentlichkeitsarbeit in der nichtjiidischen Bev6lkerung. Ein Grund, warum 
man die Ansatzpunkte der Abwehrarbeit nur auf diejlidische Bev61kerung be
schriinkte, mag m. E. die auch flir die Mitglieder der Starkenburg-Loge zutref
fende ,jtidische M'entalitat" sein, wie sie A. Paucker fUr die Mitglieder des 
Centralvereins als charakteristisch beschreibt: Der Mentalitiit "Iag keine mili
tante Verteidigung. Unabhiingige Aktionen, gerade wenn sie sich gegen ,den 
Staat' zu rich ten schien, waren bei den jiidischen Eliten verpont. Bin Hervor
heben des Judentums wurde angstlich vermieden." 149 

Auch bei den Mitgliedern der Starkenburg-Loge handelte es si ch urn sehr 
national denkende Juden. Sie erkanntenjedoch, daG die rechtliche Gleichstel
lung nicht gleichbedeutend mit der gesellschaftlichen Anerkennung der Ju
den war. Ein typisches Kennzeichen der Abwehrarbeit bis zum Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges ist das "vorbeugende Wesen" der Arbeit. In der ersten Pha
se der Abwehrarbeit plante man die Projekte aufliingere Sicht und versuchte, 
liberregionale L6sungen zu finden. Erleichtert wurde die Arbeit durch die flih
renden Positionen einzelner Logenmitgiieder innerhalb anderer jUdischer 
Wohlfahrts- und Abwehrorganisationen. Wichtig ist hierbei, daG die Wohltii
tigkeitsarbeit nicht nur auf das "Geben milder Gaben" beschriinkt blieb, son
dern die grundlegende L6sung der Probleme angestrebt war. So war die fin an
zielle Hilfe gleichzeitig Abwehrarbeit gegen den Antisemitismus ISO 

ZU einem Wandel in der Arbeit kam es bereits nach dem Ersten Weltkrieg 
und mit dem zu diesem Zeitpunkt wiedererstarkenden Antisemitismus. Tief 
war die Enttiiuschung in der jlidischen Bev61kerung liber die Verweigerung 
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einer gesellschaftlicben Gleichberechtigung. Ziel der Abwehrarbeit in dieser 
zweiten Phase waren die Vberwindung dieser gesellschaftlichen Schranken 
und die Integration der jtidischen Beviilkerung. Hierbei beschrankte sich die 
Loge aufdie "Abwehr durch das Wort" und glaubte, eine Verbesserung der La
ge durcb die iifTentliche Diskussion und Entkraftung der antisemitischen Ar
gumentation zu erreichen. Die Erfolge dieser Arbeit sind heute nicht mebr 
rneBbar, sie zeigen aber schon zu einem so frUhen Zeitpunkt, wie stark der 
Wille der Logenmitglieder war, diese Ausgrenzung nicht hinzunehmen. 

Eine ofTene politische Agitation gegen die antisemitischen Parteien wurde 
durch den Orden aus prinzipiellen Vberlegungen abgelehnt. Der Orden war 
ein tiberparteiliches Organ, das seine Neutralitat nicbt verlieren wollte. AuBer
dem besaBen die deutschen Juden im Centralverein eine Abwehrorganisa
tion, mit deren Arbeit sich die meisten Mitglieder identitizierten. Das Haupt
arbeitsgebiet des Centralvereins war die rechtlicbe und politische Vertoidi
gung der Rechte der jtidischen Beviilkerung Il l. 

In den Jahren der Weimarer Republik leistete Julius Goldstein fUr die theo
retische Diskussion der Bekampfung des Antisemitismus einen wichtigen Bei
trag. A. Paucker bezeichnet ibn als den "geistigen Mentor" von Ludwig Hol
lander, dem Direktor des Centralvereins. Hollander gehiirte zu jenen fUhren
den Miinnern des deutschen Judentums, die die Massenpropaganda als Ab
wehrmittel ablehnten. Durch die Beeinflussung einer "geistigen Elite" wirke 
man dem Antisemitismus besser entgegen als durch laute Agitation. "Dem 
rassischen Ungeist war die deutsche Volksidee entgegenzustellen und die anti
demokratische und viilkische Ideenwelt sei auf biicbster Ebene anzugreifen, 
von wo dann ein neuer Geist zu den Massen durchsickern wtirde" 152. In seinen 
zahlreichen Publikationen widerlegte Goldstein die rassisch-antisemitiscben 
Vorurteile. 1925 grtindete er die kultur-pbilosophische Zwei-Monatsschrift 
"Der Morgen". Ihr Ziel war die Annaherung und Versiihnung des deutschen 
und des jtidischen Kulturkreises. Nach seinem Tode 1929 tibernahm seine 
Frau die Herausgabe der Zeitschrift. Durch die finanzielle Untersttitzung der 
Loge und des H.L.Y. erschien sie bis 1931 1

". 

Obwohl gerade in den ersten Jahren der Weimarer Republik die Aktivitaten 
der Loge besonders umfangreich waren, zeigte es sicb doch gegen Ende dieses 
Zeitraumes, daB die bisherigen apologetischen Mittel der Abwehr unzulang
lich fUr die Bekampfung des neuen politischen Antisemitismus waren 1l4. Per
sonliche Gesprache und der "literarische Selbstscbutz" waren keine Mittel, 
mit denen man der gezielten Massenpropaganda der Antisemiten wirksam be
gegnen konnte. Da die Abwehr des Antisemitismus einen immerstarkeren po
litischen Charakter erhielt, 109 si ch die Loge aus der aktiven Arbeit zurtick 
und beschrankte sich schon am Ende der Weimarer Republik auf die finanziel
le Untersttitzung des Centralvereins und des Reichsbundes jtidiscber Front
soldaten. 

In den letzten Jahren ihres Bestehens versuchte die Loge, ihren Mitgliedern 
und spater der gesamten jtidischen Gemeinde eine Art "gesellschaftlichen 
Schutzraum" zu geben. In den wenigen Protokollen dieser Jahre finden sich 
immer iifter !-linweise auf die Dankbarkeit der Mitglieder, ein .. paar Stunden 
in Geborgenheit, Freundschaft und !-Iarmonie verbringen zu dtirfen" Ill . Vber 
die Zukunft in Deutschland gab man sich keinen Illusionen hin. In der Aus-
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wanderung sahen einige MiWieder die letzte Moglichkeit, der drohenden 
Katastrophe zu entkommen I 6. 

Durch die sich kontinuierlich verschlechternde Lebenssituation in 
Deutschland anderten viele Mitglieder ihre Haltung gegeniiber dem Zionis
mus. Seit der Griindung der Loge war der Zionism us von den meisten Mitglie
dern abgelehnt worden. Die Furcht, daB der Zionismus die eigene Assimila
tion negativ beeinflussen konnte, mag bierftir der Grund gewesen sein. Urn ei
ne Spaltung der Loge in zwei unversohnliche Gruppen zu vermeiden, wurde 
der Zionismus vollig aus den Logendebatten ausgeklammert. Autrallig istje
doch, wie oft die Mitglieder in ihren Referaten mr eine pluralistische Gesell
schaftsstruktur eintraten, in der jeder seinen Platz fioden k6nne. Erst unter 
dem zunehmenden Druck der Nationalsozialisten fanden wieder Diskussio
nen iiber den Zionismus statt 1l'. Die groBe Fluktuation in den letzten Jahren 
des Bestehens der Loge und die Zahl der ausgewanderten Mitglieder laBt dar
auf schlieBen, daB si ch eine Meinungsanderung zugunsten des Zionismus 
vollzogen hat. 

Betrachtet man die EntwickJung der Abwehrarbeit der Loge, so kann man 
sagen, daB sie sich grundlegend anderte. Der aktive Charakter der ersten Phase 
(1901-1914118) wandelte sich unterdem gesellschaftlichen Druck wahrend des 
Krieges bis zum Ende der Weimarer Republik. Man beschrankte sich in der 
zweiten Phase (1923-1932) auf die legale Verteidigung der Rechte der jiidi
schen Bevolkerung und verzichtete auf jede politische Aktion. In der dritten 
Phase (ab 1932) verzichtete man vollig aufeine Abwehr, die nach auBen gerich
tet war, und beschrankte sich auf die Wohltatigkeitsarbeit. 

Die gesamte Wohltatigkeitsarbeit der Loge ist in drei Perioden einzuteilen. 
Von der Griindung der Loge 1901 bis zum Ausbruch des Krieges wuchs das Lo
genvermogen kontinuierlich an. Die Arbeitsgebiete wurden standig erweitert. 
Durch die Anregung der Griindung einer jiidischen Centralkasse in Darm
stadt trug die Loge zur Zentralisierung der Wohltatigkeitsarbeit bei und er
moglicI:!te eine bessere Betreuung der bisherigen privaten Bittsteller. Neben 
der Soforthilfe verfolgte die Loge langerfristige Projekte, urn die gesamte Le
benssituation der jiidischen Bevolkerung (und vor allem der Jugend) zu ver
bessern. In der zweiten Periode, die mit dem Krieg begann und bis etwa 1923 
andauerte, bemiihte sich die Loge, nicht nur regionale und lokale Unterstiit
zung Zll verteilen, sandern wendete sich uberregionaien lnstitutionen Zll, die 
die groBen durch den Krieg verursachten Probleme zu bewaltigen such ten 
(HVDJ, AIU). Mit der Inflation verlor die Loge ihre finanzielle Grundlage. 
Obwohl es der Loge gelang, vielen Institutionen weiterhin Unterstiitzung zu 
gewahren, konnte sie die privaten Spenden zur Ausbildungsunterstiitzung 
nicht mehr im gleichen MaBe erhalten wie vor dem Krieg. Mit der Weltwirt
schaftskrise 1929 wurde die Wohlfahrtsarbeit zur sekundaren Aufgabe der Lo
ge, da ihr keinerlei nennenswerte finanzielle Mittel mehr zur Vermgung stan
den. Urn eine moglichst effektive Wohlfahrtsarbeit durch die deutschen Lo
gen Zll garantieren, setzte man sich in alIen Gremien fUr die Zentralisation der 
Wohlfahrtspflege und eine Abgrenzung der einzelnen Aufgabengebiete ein. 
Bei der Ausmhrung zeigte es sich jedoch, daB organisatorische Schwierigkei
ten die Arbeit behinderten. Hervorzuheben bleibt, daB die Wohlfahrtsarbeit 
der Logen einen sehr fortschrittlichen Charakter in ihrer Intention und Orga
nisation besaB und daB sie als vorbildlich bezeichnet werden kann 1" . 

181 



Anmerkungen 
1 Bne Briss war die deutsche Schreibweise des Ordensnamens. Der Orden nannte si ch : "Vnab

hangiger Orden Bne Briss, V.O.B.B.", zur Veranderung der Schreibweise: Frankfurter, S.: 
Der Bund "Bne Briss", Wien 1935, S. 3. 

2 Die Protokolle befinden sich im Staatsarchiv Darmstadt. Sie sind erhalten flir die 1ahre 1901-
1937. Der Band 3: Mai 1920-1925 istjedoch wahrend des Krieges verloren gegangen. Oort be
finden sich auch das Aufnahmebuch der Starkenburg-Loge, das Erinnerungsbuch fUr die ver
storbenen Mitglieder, die Vnterlagen der Unterstiitzungskommission der Loge von 1901-1908 
und des Kriegswaisenkontos 1922-1930 sowie die Protokolle der Sitzungen des Hessischen Lo
genverbandes 1920-1937. 

3 Zum Begriff des modern en Antisemitismus: Riirup, R. : Emanzipation und Antisemitismus. 
Studien zur ,,1 udenfrage" der biirgerlichen Gesellschaft, Frankfurt 1987, S. 145 IT. , und Rosen
berg, H.: GroBe Depression und Bismarckzeit. Wirtschaftsablauf, Gesellschaft und Politik in 
Mitteleuropa, Berlin 1967. 

4 Die Griindung eines nur flir Juden zuganglichen Freimaurerordens war innerhalb der deut
schen Freimaurerei sehr umstritten und flihrte zu standigen Auseinandersetzungen innerhalb 
der Geheimbiinde. Goldschmidt, A. : Der deutsche Distrikt des Ordens Bne Briss, S. 36. -In : 
GroBloge fUr Deutschland (Hrsg.). Zum 50jahrigen Bestehen des Ordens Bne Briss in 
Deutschland, Berlin 1933. 

5 Neben weiteren Logen in Berlin entstanden Logen in Halle, in Oberschlesien, in Stettin, Bres
lau, Dresden und Magdeburg. Im Jahr 1886 erfolgte die Ausdehnung des Ordens nach Westen 
(Hannover, Bielefeld) und in den Siidosten (Ratibor). Ein 1ahr spater wurde die erste Loge in 
Hamburg gegriindet. Von besonderer Bedeutung fUr die Ausdehnung des Ordens war die 
Griindung einer Loge in Frankfurt, die den Grundstein legte fUr die vollstandige Ausdehnung 
in den Westen. H6hepunkt dieser Entwicklung war die Zeit um die Jahrhundertwende und 
nach dem Ersten Weltkrieg Cbedingt durch einen Griindungsstop wiihrend des Krieges). 
Goldschmidt, A.: Der deutsche Distrikt des Ordens Bne Briss V.O.B.B., Berlin 1933, S. 28ff. 

6 Goldschmidt, A. 1933, S. 25f. 
7 Die folgende Beschreibung nach: Goldschmidt, A.: 1933, S. 32-36. Maretzki, L.: Geschichte 

des Ordens Bnei Briss in Deutschland 1882-1907, Berlin 1908, S. 78-108. Und: Joachim: Ver
fassung und Verwaltung im Orden. - In: Maretzki, L. CHrsg.) ; Festschrift zur Feier des zwan
zigjiihrigen Bestehens des Ordens U.O.8.B., Berlin 1902, S. 126-132. 

8 Goldschmidt, A. 1933, S. 33 IT. 
9 Durch das Ritual wurden der Gemeinschaftssinn und die Autoritiit des Priisidenten gestiirkt. 

Die Logen in den einzelnen Distrikten wahiten ihren Beamtenrat und ihre Ausschiisse im 
jiihrlichen Turnus. Der Bearntenrat einer Loge bestand aus dern Priisidenten, dern Vize-Priisi
denlen, dem protokollarischen Sekretiir (Korrespondenz, Protokolle der Logensitzungen), 
dem Finanzsekretiir und dem Schatzmeister fUr die Regelung der finanziellen AngeJegenhei
ten der Loge. AuJ3er diesen gewahlten Mitgliedern wurden noch der Marschall und der Logen
wiichter vom Priisidenten ernannt. Joachim 1902, S. 128. 

10 Die Ergebnisse der GroBlogentagungen wurden in einern eigenen Publikationsorgan ver-
6ffentlicht: GroBloge fUr Deutschland VIII, V.O.B.B. (Hrsg.); Bericht der GroJ3Joge fLir 
Deutschland, Berlin 1891 fT., ab 1921: Der Orden Bne Briss, Mitteilungen der GroJlloge fLir 
Deutschland, Berlin, ab 1936: Bne Briss: Jiidischer Orden, Mitteilungen der GroJ3Joge fLir 
Deutschland, zit: Miueilungen. 

11 Die Diskussion urn die Grilndung der Schwestervereinigung ist zu verfolgen in den Beitriigen 
der Mitgiieder in der Logenzeitung. AuGerdem: Goldschmidt, A. 1933, S. 93 ff. und Kaplan, 
M. A.: Die jiidische Frauenbewegung in Deutschland. Organisation und Ziele desjildischen 
Frauenbundes 1904-1938, Hamburg 1981. 

12 Erwiihnt seien hier die statistische Erhebung aus dem Jahr 1891 iiber die MiJ3stiinde im jiidi
schen Viehhandel in Hessen, die dem sog. "Flatower Nomadentum" vorbeugen sollten und 
die Griindung eines Komitees fLir innere Kolonisation, dem spiiteren "Verein fLir Verbreitung 
der Boden- und Gartenkultur unter den Juden Deutschlands". AuGerdem regie sie die Ein
richtung von regionalen Vereinen fur Arbeitsnachweis an, die die Vermittlung von jiidischen 
Arbeitslosen iibernahmen. Die Berliner Vereine griindeten 1922 eine Arbeitsgerneinschaft mit 
dem 1ildiscben Arbeitsamt, dem Verein jiidischer Handwerker und dem 1iidischen Frauen
bund, um die Vermittlung vonjiidischen Arbeitslosen besser koordinieren zu k6nnen. Beson
ders Louis Maretzki (GroGlogenprasident 1888-91) setzte sich flir die Grlindung eines deut
schen Nationalkomitees zur Bekiirnpfung des Miidchenhandels ein. Weitere Arbeitsgebiete 
der ersten 1ahre waren die Ausbildung von Krankenschwestern durch die Logen, die Errich
lung der "Toynbeehalle" in gr6Geren Stiidten zur Armenspeisung und die Fiirsorge flir Po-
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grornwaise (Kischinew/Homel in RuBland). Maurer, T.: Ostjuden in Deutschland 1918-1933, 
Hamburg 1986, S. 522-525. 

13 Im lahr 1841 zahlte man 591 israelitische Einwohner. Diese Zahl stieg bis 1900 auf 1689 an. Ob
wohl die Zahl der israelitischen Einwohner de facto stieg, sank ihr prozentualer Aoteil an der 
Bevolkerung (1861 : 3,73%; 1900: 2,91 %). Die Darmstadter jiidische Gemeinde oahm eineo 
ftihrenden Rang unter den hessischenjiidischen Gemeinden ein. Franz, E. G. (Hrsg.): ludeo 
als Darrnstadter BUrger, Darmstadt 1984, S. 93-106, hier S. 102. 

14 Franz, E. G.: Vom landgraflichen Schutzjuden zum freien BUrger des GroBherzogtums Hes
sen. Der lange Weg zur politisch-rechtlichen Emanzipation des Revolutionsjahres 1848. -In: 
ders. 1984, S. 80-92. 

15 Franz, E. G. : Fabrikanten, Kaufleute, Baokiers. Die wirtschaftliche Situation der Darmstadter 
luden im beginnenden Industriezeitalter. - In: ders. 1984, S. 93-106, hier S. 93. 

16 Ebd. S. 97. 
17 Eine ausfti hrliche Beschreibung der GrUnde, die zur Spaltung der Religionsgemeinde ftihrten, 

bei: Rosenberg, M.: Streng im Glauben der Vater. - In: Franz (Hrsg.) 1984, S. 107-114. 
18 Dazu: Wassermann, H. u. Franz, E. G.: "Kauft nicht bei luden". - In: Franz (Hrsg.) 1984, 

S.132. 
19 Ebd. 
20 Ebd. S. 133. 
21 "Trotz offizie11er Distanzierung der herrschenden politisch-kirchlichen Krafte kam es im 

Landtag und Stadtparlament in der Folgezeit zur rnehr oder minder slillschweigenden Zusarn
rnenarbeit der sogenannten ,bUrgerlichen Parteien' mit den aus der Antisemitenbewegung 
hervorgegangenen Mandatstragern, die damit sozusagen ,salonfahig' wurden". Franz, E. G.: 
lUdische Geschichte in Darmstadt, S. 197. - In: Reinhold-Postina, E. (Hrsg.): Das Darrnstad
ter Synagogenbuch, Darrnstadt 1988, S. 190-207. 

22 Riirup, 1988, S. 93 fT. 
23 StADa Nil :28.1 Nr. I. 
24 Haas, A.: "Du sol1sl deinen nachsten Lieben .. . <.t.. liidische Wobltatigkeitsvereine und milde 

Stiftungen in Darmstadt, S. 122. - In: Franz (Hrsg.) 1984, S. 115-122. 
25 StADa NlI:27. 
26 StADa Nil :28,4 Nr. 378. 
27 StADa Nll:28,4 Nr. 390. 
28 StADa Nil :28,4 Nr. 442. Siehe auch: Adler-Rudel, S.: llidiscbe Selbsthilfe unter dem Nazi

regime 1933-1939 im Spiegel der Berichte der Reichsvertretung der luden in Deutschland, Tii
bingen 1974, S. 72-120, und Barkai, A.: Vom Boykott zur "Entjudung". Oer wirtschaftliche Exi
stenzkampf der luden im Dritten Reich 1933-1943, Frankfurt 1987, S. 65-121. 

29 Ruppin, A.: Die luden im GroJ3herzogthurn Hessen, Berlin 1909, S. 51-62. 
30 StADa N11 :27. 
31 Volker, K.: The B'nai B'ri{h Order (U.D.B.B.) in the Third Reich (1933-1937).- In: Year Book 

Leo Baeck Institute 32 (1987), S. 269-295, bier 270 f. Statistisches Material ZUT Entwicklung der 
jiidischen Berufsstruktur bei: Bennathan, E.: Die demographische und wirtschaftliche Struk
tur der luden. - In : Mosse, W. E.! Paucker, A. (Hrsg.): Entscheidungsjahr 1932. Zur ludenfra
ge in der Endphase der Weimarer Republik, Tiibingen 1965, S. 87-131. 

32 Trotzdem darrman nicht vergessen, daB die Aufgabe desjiidischen Glaubens als Endziel der 
Assimilation von den Logenmitgliedern immer abgelehnt wurde. Die jiidische Religion 
war der verbindende Mittelpunkt des Selbstverstandnisses der Loge. Siehe auch Riirup 1988, 
S. 107 fT. 

33 Franz, E. G. : Fabrikanlen, Kaufleute, Bankiers. Die wirtschaftlicbe Situation der Darmstadter 
luden irn beginnenden Industriezeitalter, 1984 (B), S. 101 fT. - In: ders. 1984, S. 93-106. 

34 StADa Nil :28/1 Nr. 20; Anderung GroBloge Nr. 25; Beratung der Anderung Nr. 27 und Ge
nehmigung GroBloge Nr. 28. 

35 Satzung 1901, § 16-23, S. 8-9. Dem Bearntenrat wurde eine fUhrende Stellung eingeraurnt. Be
sonders die Befugnisse des Prasidenten waren sehr umfangreich. So fUhrte er den Vorsitz bei 
den Silzungen, leitete und verkiindete die Ergebnisse der Abstimmungen, Wahlen und Ballo
tagen der Antragsteller. Urn die besondere Wlirde dieses Amtes hervorzuheben und urn die 
Unparteilichkeit des Prasidenten zu gewahrleisten, durfte er in die Debatten nicht eingreifen 
und bei Abstimmungen seine Stirnrne nur dann abgeben, wenn es ein Abstimrnungspatt gab. 
AuJ3erdem ob1ag ihm die Aufsicht liber die regelmaBige Arbeitdes Beamtenrates und der Aus
schlisse. Urn dies sicherzuste11en, besaJ3 er ein Anwesenheitsrecht bei alien AusschuBsitzun
gen. Bei Abwesenheit iibernahm seine Aufgaben der Vice-Priisident. So ist es nicht verwun
derlich, daB es wahrend der Folgezeit zur RegeJ wurde, daB der Vice-Prasident zurn Prasiden-
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ten der nachsten Sitzungsperiode wurde. Der SchriftfUhrer verwaltete das Archiv und die Bi
bliothek der Loge, verwahrte das Siegel, fUhrte die Sitzungsprotokolle und erledigte die Kor
respondenz nach Anweisung des Priisidenten. Die finanziellen Angeiegenheiten der Loge wa
ren Aufgabe des Finanz-Sekretiirs (Einsammeln der Beitrage und Ausstellung der Auszah
lungsanweisungen) und des Schatzmeisters (Verwaltung und Anlage der Beitriige). Vntersttit
zung bei seinen Aufgaben fand der Priisident durch den Mentor, der die Abstimmungen uber
wachte und die Ergebnisse ermittelte. Meist hatte diesen Sitz ein Ex-Priisident inne, was die
ses Amt zu einer Art Ehrenamt machte. Die Vorbereitung der Logensitzungen (Materialbe
schaffung) erledigte der Marschall. Die Oberwachung der Zugangsberechtigung zu Logensit
zungen (Giiste) und das Fiihren der Priisenzliste waren Aufgabe des Wiichters. 

36 AusfUhrliche Beschreibung des Ablaufs der Sitzungen in: GroBioge fUr Deutschland 
V.O.B.B. (Hrsg.): Leitfaden fUr Beamte, Berlin o. J. (A) und dies.: Der Logenpriisident. Winke 
und Anregungen, Berlin o.J. (B). 

37 Aufgabe der Ausschilsse: Satzung 1901, §§ 26-34, S. 11-17. Die Zahlen in den Klammern geben 
die Zahl der Mitglieder an. 

38 Satzung 1901, § 16, S. 11. 
39 Satzung 1901, § 29, S. 12-14.e. 
40 Salzung 1901, § 62ff, S. 32-34. 
41 StADa NlI:28.1 Nr. 80+141+146. 
42 Die erste Sitzung des H.L.Y. beraBte sich mit organisatorischen Aufgaben: Jede Loge wiihlte 

drei Vertreter, die gemeinsam den LogenausschuB bildeten. Dieser wiihlte vierteljiihrlich ei
nen neuen Vorsitzenden und einen Sekretiir.lmjiihrlichen Turnus bestimmten die Logen eine 
.. Vorortloge", die Gastgeber und Organisator der jahrlich zweimal stattfindenden Versamm
lungen war. Einem Antrag der Starkenburg-Loge rolgend,iegte man fest, daB keine die Logen 
bindenden BeschlUsse ohne die Zustimmung alle r Logen getroffen werden durften. Bemer
kenswerterweise wurde die Frankfurt-Loge zu diesem Zeitpunkt nicht gebeten, Mitglied des 
Logenverbandes zu werden. In den Protokollen der Starkenburg-Loge findet sich hierzu der 
Hinweis, daB die Mitglieder befUrchteten, die hohe Mitgliederzahl der Frankfurt-Loge domi
niere die kleineren hessischen Logen. Trotzdem belonte man "das gute Verhiiltnis" zur Frank
furt-Loge. StADa Nll:28.1 Nr: 111+114. 

43 StADa NIl; 28.1 Nr: 185 
44 Wiihrend es in Mainz zur Einwanderung und Ansiedlung neuer russischer und galizischer 

Ostjuden kam (insgesamt 116 Familien), wiesen die Darmstiidter BehOrden wieder aus. StADa 
NII:28.l Nr: 187. 

45 Lazarus: Geschichte der Nassau-Loge, Wiesbaden 1930, S. 56. 
46 Suchy, B: Zwischen Geborgenheit und Gefahrdung. Judisches Leben in hessischen KJein

stiidten und Dtirfem. - In: Schulz, U.: Die Geschichte Hessens, Stuttgart 1983 (B), S.145-159. 
Richarz, M.: Emancipation and Continuity. German Jews in Rural Economy. - In: Mosse, W. 
E.I Paucker, A.I Rurup, R. (Hrsg.): Revolution and Evolution 1848 in German-Jewish Histo
ry, Tubingen 1981, S. 95-116. - Statistische Oaten: Bennathan 1965; Ruppin 1909; Kntipfel: 
Stand und Bewegung der judischen Bevtilkerung im Gr08herzogthum Hessen wiihrend des 
19. Jahrhunderts. - In: Zeitschrift fUr Demographie und Statistik der Juden (ZDSJ), 2 (1906), 
S. 81-85. 

47 Sucby 1983 (B), S. 154-155. 
48 Mitglieder dieser Kommission waren W. Langenbach, D. Loeb, M. Freund, C. Beer, B. Boden-

heimer und M. Stern. StADa NIl: 28.1 Nr: 9+ 12 + 13. 
49 StADa Nil :28.1 Nr.: 19. 
50 StADa NIl:28.1 Nr.: 19+25+26+68. 
51 StADa Nll:28.l Nr.: 25 
52 Ruppin, A.: Die Juden im GroBherzogtum Hessen, Berlin 1909. 
53 StADa NIl:28.2 Nr: 30+35+53+65+72+74 und Ruppin; 1909. 
54 Interessant ist die Bewertung der Stiftung durch die GroBloge in der Logenzeitung: "Der edle 

Stifter wiJl nicht das Gelehrtenproletariat, das bei den Juden in einem geradezu erschrecken
den Masse anzutreffen ist, vermehren, vielmehr den iirmeren Kindern judischen Glaubens 
eine gute Schulbildung ermtiglichen, sie praktischen Berufen zufUhren". Zitiert nach : Mittei
lungen 1907/81100. Ebenso: StADa Nll:28.1 Nr: 97+102. 

55 Weitere Stipendien wurden bis 1923 vergeben. Danach verlor die Stiftung ihr Kapital durch die 
Inflation. StADa Nil: 28.1 Nr :124. 

56 StADa NIl:28.1 Nr: 161. 
57 Um die Arbeit in der Provinz Starkenburg in diesem Sinne durchzuftihren, wiihlte man eine 

Kommission bestehend aus: Dr. B.ltaliener, Dr. J. Plaut, Dr. J. Simon, Or. J. Goldstein und C. 
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Lehmann, die mit den in Betracht kommenden Gemeinden in Verbindung treten sollten . Oer 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges verhinderte jedoch die Arbeitsaufnahme durch die Kom
mission. Nach dem Krieg nahm sich der HLV der Sache an und griindete den .. Kulturfond" . 
StADa NIl: 28/1 Nr : 161 + 162. 

58 StAOa Nll:28/1 Nr: 27+44. 
59 Nathan, P.: Entstehung und Aufgaben des HVDJ. Pogromel Das Hilfswerk . - In : HVDJ 1926, 

S. 5-22. 
60 MitteiJungen 1903/4/63+64, 72. StADa Nll :28.1 Nr : 33+58. 
61 StADa Nil: 28/1 Nr : 89. Zum Bild der Ostjuden in der deutschen Offentlichkeit : Maurer 1986 

(Al, S. 104fT. 
62 StADa Nll :28/1 Nr : 36+39. 
63 StADa Nil :2812 Nr : 177. 
64 Statuten 1901, Vorwort S. IX. 
65 Das Verzeichnis der .. Judischen Gemeiodeo uod Vereine (in Deutschland)" nennt flir Darm

stadt in seioer Ausgabe von 1932 vierzeho Organisationen, die sich mit den verschiedensten 
Aufgaben der judischen Wohlfahrtspflege befassen. Neben Vereinen allgemeinen Charakters, 
wie z. B. der "CentraJkasse" gab es andere, die sich mit sehr speziellen Aufgaben abgaben, wie 
z. B. den Brautausstattungsverein der israelitischen Religions-Gesellschafl (gegr. 1882). Zen
tralwohlfahrtsstelle der deulschen Juden (Hrsg.); Fuhrer durch die judische Gemeindever
waltung und Wohlfahrtspflege in Oeutschland 1932133, S. 378-379. 

66 AutraJlig ist die groBe Zahl der gewiihrten Unterstutzungen flir judisch-russische Studenten 
flir die Dauer des gesamten Studiums. StADa Nil : 28.1-6. 

67 Urn abschiitzen zu konnen, urn welche GroBenordnung es sich bei den Spenden handelt, wird 
die Gesamtsumme der Kultussteuern der judischen Gemeinden des sJeichen Jahres zu einem 
Vergleich herangezogen. In diesem Jahr betrug die lU zahlende Kultussteuer der Darmstiidter 
Religionsgemeinde pro Kopf 17,76 Mark. lm Vergleich mit den Steuern anderer jOdischer Ge
meinden Jag sie im oberen Dritte!. Dajedoch nicht alle 1689 MitsJieder lur Kultussteuer her
angezogen wurden, bet rug der wirklich durchschnittlich gezahlte Belrag ca. 55 Mark (bei 550 
Zahlenden). S. Thon, J.: Die Besteuerungs- und Finanzverhiiltnisse der jOdischen Gemein
den in Oeutschland, S. 22. - In : ZDSJ 3 (1907), S. 16-24. Zur Praxis der Kultussteuererhe
bung : Katz, L.: Die rechtlichen Verhiiltnisse der Israeliten als Religionsgemeinschafl im 
GroBherzogtum Hessen wiihrend des 19. Jahrhunderts, in ZOSJ 2(1906), S. 123 fT. Einen Ober
blick der wohltiitigen Vereine in Darmstadt gibt : Haas in : Franz 1984. 

68 So zahlte die Loge l . B. 100 Mark flir die Schneiderlehre eines Madcheos uod 250 Mark fUr die 
Unterbringung eines Jungen in der Israelitischen Gartenbauschule Ahlem. K1eine Betrage (20 
bis 30 Mark) gewiihrte die Loge zur Unterstutzung bedurfliger judischer Familien bei Arbeits-
10sigkeit oder Krankheit des Familienoberhauptes. StADa Nil : 28.1 Nr : 91. 

69 Im Jahr 1905 lag derdurchschnittliche Jahresverdienst eines Arbeitnehmers in Industrie, Han
del und Verkehr im Reichsdurchschnitt bei 849 Mark. Hohorst, G./Kocka, J.l Ritter, G . A. 
(Hug.) : Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, Bd. 1I, Munchen 1978, S. 107. 

70 So sorgte die Loge flir die Unterbringung dreier Kinder, ats die Muller flir langere Zeit ins 
Krankenhaus muBte. Nach der Obemahme der Kosten flir die medizinische Versorgung der 
Mutter trug die Loge auch die Kosten fUr die Unterbringung und AusbiJdung der Kinderbiszu 
deren Volljahrigkeit. SLAOa NIl : 30 (1901-1908). 

71 StAOa NIl : 28.1 Nr : 23+43+44. 
72 StAO. Q2138 Nr: 005+006 ; 013-020. 
73 Die Loge lehnte die UnterstGtzung des von der GroBtoge in Berlin gegriindeten JafTa'schen 

Erziehungsheimes lange Zeit ab. StAOa Nll : 28.1 Nr : 113. 
74 StAO. Nll : 28.1 Nr: 56+87+88+92+139. 
75 Mitglieder : Israelitische Religionsgemeinde, Israelitische Religionsgemeinschaft, Nothilfe, 
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+232+239+253. 

76 StAOa Nll :28.2 Nr : 232 
77 Adler-Rude1; 1974, S. 150ff. 
78 Berding, H: Moderner Antisemitismus in Deutschland, Frankfurt 1988, S. 166. 
79 Mosse, W. E.I Paucker, A. (Hrsg.) : Oeutsches Judentum in Krieg und Revolution 1916-1923, 
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