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VORWORT 

Pater Johannes Wielgoj3 SDB ist bereits durch viele ordensgeschichtliche 
Beitrage und Abhandlungen bestens ausgewiesen. Den groj3ten Teil seines 
Lebens als salesianisch gepragter Padagoge und Seelsorger hat er im Raum 
Essen verbracht. Daher war er - wie kaum ein anderer - berufen, die so 
wechselhafte Geschichte der salesianischen Niederlassung in Essen-Borbeck 
darzustellen. Seine hier vorgelegte Arbeit umfasst die Griindungszeit in den 
Notjahren nach dem Ersten Weltkrieg bis in die auf ihre eigenen Weise turbu
lente Zeit der 1960er Jahre, kirchlich gesehen bis zum groj3en Pastoralkonzil, 
dem II. Vaticanum. 

Essen-Borbeck wurde nach der Wiirzburger Griindung im Jahre 1916 
zur zweiten stabilen Niederlassung der Salesianer Don Bosco im damaligen 
Deutschen Reich, anders als in Wiirzburg aber nicht mehr in Kaiser- und 
Konigszeiten, sondern in der sogenannten Weimarer Republik. 

Was in Essen-Borbeck 1921 einst als Lehrlingsheim geplant war, hat viele 
verschiedene Aufgabenbereiche bekommen: Knabenheim, Jugendheim, Sport
und Spielplatz, Spatberufenenschule und -Seminar, auch die Pfarrseelsorge. 

Die langste Zeit standen in Essen Maria-Hilf-Schwestern den Sohnen 
Don Boscos zur Seite, in der Hauswirtschaft des Heimes, in der Betreuung 
der weiblichen Jugend und nicht zuletzt im seelsorglichen Dienst. Mannig
fache Engpasse und finanzi elle Schwierigkeiten konnten - nicht zuletzt durch 
den Einsatz Salesianischer Mitarbeiter, von Freunden und Gonnern bewiiltigt 
werden. Wie in den meisten salesianischen Heimen spielten auch in Borbeck 
sportliche, musikalische und Theatergruppen eine uniibersehbare Rolle im 
Gesamtkonzept der ordensspez~fzschen Padagogik, noch bedeutungsvoller for 
die Borbecker Geschichte wurden Jugendverbande wie die DPSG (Deutsche 
Pfadfinderschaft St. Georg), der , Bund Neudeutschland", eine aus der alten 
, Marianischen Congregation hervorgegangene stark christozentrische 
Jugendbewegung, vom Jesuiten P Ludwig Esch initiiert, die katholische 
Sportbewegung" ,Deutsche Jugendkraft" (DJK), initiiert vom bedeutenden 
Jugendseelsorge1~ Pralat Ludwig Wolker, die sich - wie P Wielgoj3 heraus
stellte, den kirchlichen Bezug in der Nachkriegszeit nicht mehr flachen
deckend erhalten konnte. Seit ca. 1950 spielte auch die, Christliche Arbeiter
jugend" (CAJ) (Griinder Joseph Kardinal Cardijn) eine allerdings zeitlich 
eingeschrankte Rolle in Borbeck. 
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Kirchliche Jugendarbeit war den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge 
und so gerieten auch die Helfer der Jugend unter dem Don-Bosco-Banner 
in Essen unter Druc!c, ihre Arbeit wurde behindert, schliej3lich weitgehend 
verboten, Haus und Grund enteignet. Mancher Salesianer wurde ein Opfer 
des Nazi-Terrors, namentlich der Martyrerpriester P Theodor Hartz, der im 
KZ Dachau sein irdisches Leben verlOié 

In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Orden und die 
Provinz manche Irrwege und Umwege beschritten, vor allem in der Meinung, 
ungebrochen an Vorkriegszustiinden, -befindlichkeiten und -mentalitiiten 
anknupfen zu konnen und daher in manchen Bereichen restaurativ zu verkum
mern. In der hier vorgelegten Arbeit wird dies ohne Hiime, jedoch sachlich 
unbestreitbar belegt. 

P Wielgoj3 hat nicht nur die strukturellen Entwicklungen der Borbecker 
Niederlassung zuverliissig und eingehend beschrieben, sondern auch den 
handelnden und nicht selten auch den leidenden Personlichkeiten die 
gebuhrende Beachtung geschenkt. Dies gilt auch von der umsichtigen Art, 
wie Pater Wielgoj3 die lokale Geschichte der Borbecker Niederlassung in den 
groj3eren Rahmen von Stadt und Bistum Essen, in den Rahmen der Provinz
und Kongregationsgeschichte stellt, ohne bei allen vielfachen Einzelschilde
rungen je den roten Faden der Gesamtdarstellung aus dem Auge zu verlieren. 

Seine Arbeit zeichnet sich meines Erachtens in zweierlei Hinsicht beson
ders aus: 

Erstens durch seine grundliche, stets priizise belegte Quellenforschung 
und deren sorgfiiltige Auswertung und zweitens durch seine biographisch ge
priigte Binnensicht, die ihn allerdings nicht blind macht fiir Problembereiche 
in der historischen Entwicklung mit ihren Kontinuitiiten und Umbruchen. 

Das , Sentire cum congregatione" ist bei Pater Wielgoj3 auf jeder Seite 
zu spuren, freilich nicht in der Art, dass jede iiuj3ere Form, die den Zeiten des 
Ordensvaters oder Don Ruas angemessen schien, unreflektiert konserviert 
wird, sondern dass der Geist Don Boscos lebendig bleibt und weiterhin 
lebendig macht. 

Vi v an t Sequentes! 

Erik Soder von Gi.ildenstubbe 
(Bistumshistoriker von Wurzburg) 



EINLEITUNG 

Die kontinuierliche Prasenz der Salesianer Don Boscos in Deutschland 
begann wahrend des Ersten Weltkrieges im Jahre 1916 in Wlirzburg, wegen 
der Nachwirkungen der Kulturkampfgesetzgebungen ein Start unter widrigen 
U mstanden 1 • N a eh de m End e des Krieges un d mi t de m U mbau des Staates 
nach demokratischen Grundztigen waren die staatlichen Einschrankungen ftir 
die Grlindung von Niederlassungen der Orden und ftir ihr offentliches Wirken 
gefallen. Der Artikel 137 , Absatz III der Verfassung legte fest: 

"Jede religiose Gesell schaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbst
andig innerhalb der Schranken d es fiir alle geltenden Gesetzes". 

Der Weg nach Deutschland stand von staatlicher Seite den Salesianem 
ungehindert offen . Der Vision Johannes Boscos (1815-1888) und den weit
sichtigen Entscheidungen Michael Ruas (1837-1910) ist zu verdanken , dass 
die Kongregation flir diese geschichtliche Stunde personell gut gertistet war 
und in weiten Kreisen des katholischen Deutschland durch gezielte Offent
lichkeitsarbeit eine hohe Reputation besaB. Erwahnt seien hier die Einrich
tung des Spatberufenenwerkes durch Johannes Bosco (187511886) und die 
Eroffnung des Institutes vom heiligen Bonifatius 1898 flir deutschsprachige 
Aspiranten unter Michael Rua sowie die Herausgabe der "Salesianischen 
Nachrichten" in deutscher Sprache seit 1895 , die bewusst unter dem Klerus, 
der Lehrerschaft und Redakteuren als Multiplikatoren verbreitet wurden2 . So 
erlebte die neue deutsch-ungari sche Provinz mit dem Patronat der 
Schutzengel auf deutschem Gebiet eine wahre Kaskade von Neugrlindungen 
in Passau, Freyung, Bamberg, Mlinchen, Ensdorf und Burghausen. Die Sale
sianer folgten dem Ruf von Bischofen , Dom-Kapiteln oder Pfarrern. Sie liber-

1 Ygl. Mari a MAUL, Provinzial P. Dr. Franz Xaver Niedennayer SDB (1882-1969) als 
.. Baumeister" des Don- Bosco-Werkes im deutschen Sprachraum. E in Beitrag zur salesianischen 
Ordensgeschichte . Linz 2009 , S. 99-114; Stanislaw ZIMNIAK , Salesiani nella Mitteleuropa . 
Preistoria e storia della provincia Austro-Ungarica della Società di S. Francesco di Sales 
(1868 ca. - 1919). (=Istituto Storico Salesiano - Studi , 10). Roma , LAS 1997, S. 208-211. 

Zur Kulturkampfgesetzgebung vgl. Winfried BECKER, Kulturkampj; in LThK , Bd. 6 ,3. 
Yollig neu bearbe itete Auflage 1997 , Sp . 517-520. 

2 Ygl. Norbert WOLFF, Vie/e Wege fiihren nach Deutschland. Uberlegungen zur salesia
nischen Geschichte der Jahre 1833-1922. Mlinchen 2000, S. 24-29; Josef WEBER, Michael 
Rua. Weggeféihrte und Nachfolger Don Boscos. Mlinchen 2012 , S. 161-165. 
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nahmen in der Regel bereits bestehende kirchliche Einrichtungen . Der 
Schwerpunkt ihrer Arbeit lag auf der Betreuung von Lehrlingen3 . 

Von diesen Grtindungen unterscheidet sich die erste Ansiedlung der Sa
lesianer im Lande PreuBen . Hier wurde keine bestehende kirchliche Einrich
tung Ubernommen . Die Initiative, die Salesianer ftir das rheinisch-westfali
sche lndustriegebiet zu gewinnen , ging von Personen des deutschen Sozialka
tholizismus aus, die rnit groBer Offenheit flir ein typisch salesianisches An
gebot auch die materiellen Moglichkeiten bereitstellten. 

3 Ygl. M. MAUL, Provinzial P. Dr. Franz Xaver Niedermayer ... , S. 164-179. 



l. DIE GRUNDUNGSPHASE 

Am 15. August 1921 eroffneten die Salesianer Don Boscos in Essen ihre 
acbte Niederlassung innerbalb der Grenzen des Deutschen Reicbes , "ein ka
tboliscbes Heim fiir jugendlicbe Arbeiter", so batte der Provinzial Dr. August 
Hlond (1881-1948) in seiner Bitte an den Kolner Erzbiscbof Karl Josef Scbul
te (1871-1941) um dessen Zustimmung zu dieser Griindung die Bestimmung 
des Hauses bezeicbnet 1• In einer Feierstunde am Morgen dieses Tages gab De
cbant Josef Euskircben (1852-1925) dem Haus den kircblicben Segen. Er bat
te die Bitte des Erzbiscbofs um eine Stellungnabme zur Griindung der Salesi
aner in Borbeck mit den Pfarrem des Dekanates besprocben und als Ergebnis 
zuriickgemeldet, dass der Gedanke, ein Haus fiir jugendlicbe Arbeiter einzu
ricbten, "freudig zu begriiBen sei"2 . 

Zu den Gasten der Eroffnungsfeier geborten aucb zwei sozial engagierte 
Priester, der in Essen-Frintrop geborene Diisseldorfer Caritasdirektor Jo
bannes Becker (1886-1958) und der Anstaltspfaner der Strafanstalt Diissel
dorfHermann Josepb Fassbender (1881 -1956) . Becker wurde 1913 Kaplan in 
St. Peter, in gleicber Funktion iibemabm Fassbender 1913 eine Stelle in der 
Dreifaltigkeitsgemeinde. In den folgenden gemeinsamen Jahren in Diisseldorf 
baben sie vermutlicb naber zueinander gefunden , bis sie beide im Jahr 1917 
die genannten Aufgabenbereicbe bauptamtlicb iibernabmen. Im Juni 1920 be
sucbten sie gemeinsam den Borbecker Bauunternebmer Franz Potbmann 
(1878-1955), um diesen bekannten Forderer caritativer Einricbtungen fiir ihr 
Vorbaben zu gewinnen, in Diisseldorf ein Lebrlingsbeim unter der Leitung 
der Salesianer zu griinden. Scbon im folgenden Monat reiste Provinzial Dr. 
August Hlond in Begleitung von P. Dr. Franz-Xaver Niedermayer (1882-
1969)3 zu einem Gespracb mit den beiden Priestern nacb Diisseldorf. Sie 
nabmen Kontakt mit Franz Potbmann auf und verabredeten sicb zu einem 
Treffen im Wartesaal des Essener Hauptbabnbofs. 

Der Bauunternebmer wies auf ein evangeliscbes Vereinsbaus in Borbeck 
bin, das zum Verkauf anstand. Die Gruppe besicbtigte die auBere Anlage des 

1 Vgl. Schreiben Dr. August Hlond an den Erzbischof von Koln , Wien, 12. Januar 1921 , 
in BAE, K 482, BI. 5. 

2 Ebda , BI. 6. 
3 Niedermayer war Direktor in Wiirzburg. 
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Gebaudes an der Ecke Borbecker StraBe/GermaniastraBe in unmittelbarer 
Nahe der Zeche Wolfsbank und der Zinkhtitte4 . Das Haus erschien im Urteil 
der Beteiligten als geeignet. Franz Pothmann trat als Mittelsmann in die 
Kaufverhandlungen ein. 

In diesen Zeiten konfessionellen und politischen Lagerdenkens verein
barten die Interessenten eine moglichst diskrete Vorgehensweise. Dem 
Grundbuch im Amtsgericht Essen-Borbeck ist zu entnehmen , dass am 11. Au
gust 1920 die Evangelische Gemeinde das Haus Borbecker StraBe l dem 
Gastwirt Christian Helsper verauBerte. A m 30. Dezember 1920 kaufte er 
ebenfalls von der Evangelischen Gemeinde das benachbarte Haus in der Ger
maniastraBe 128. Bereits am 21. Januar 1921 verkaufte er die Erwerbungen 
an den "Sozialen Jugendschutz GmbH, Wtirzburg", vertreten durch den Ge
schaftsftihrer Dr. Franz Niedermayer5 . Es bleibt eine offene Frage, ob bei 
Helsper ein echtes Kaufinteresse vorlag oder seine Person als Zwischenglied 
eingeschaltet wurde , um die Immobilie nicht direkt von der Evangelischen 
Kirche abzunehmen. Franz Pothmann hatte einen Einzug der Salesianer in 
Borbeck erreicht, der von seinen "feindlichen Lagem" unbemerkt blieb. Der 
Kauf hatte auch deshalb eine gewisse lokale Brisanz, weil die kommunisti
sche Partei im ehemaligen evangelischen Vereinshaus einen VersammJungs
und Btiroraum angemietet hatte6. Bis zum Frtihjahr 1921 hatten alle Mieter 
die Gebaude verlassen , die Herrichtung und Ausstattung der Neuerwerbung 
zur Nutzung fiir die angedachte salesianische Arbeit konnte beginnen. Ende 
Aprii 1921 zeichnete sich fi.ir den Betriebsbeginn des neuen Hauses eine 
Krise ab, die durch eine in London tagende Konferenz der Ententemachte 
entstanden war. Sie hatte die endgtiltige Hohe der deutschen Reparationszah
lungen festgelegt und drohte ultimativ mit der Ruhrbesetzung , falls die deut
sche Regierung die Gesamtforderung nicht annehme. P. Franz Niedermayer 
eilte sogleich nach Essen, um fiir den Fall zugegen zu sein, dass das Haus von 
franzosischem Militar besetzt wi.irde7 • Am 10. Mai 1921 nahm die deutsche 
Regierung die Forderung an, Direktor Niedermayer kehrte zuri.ick nach Wi.irz
burg . 

4 Die Quellen sind gedruckt in: M. M AUL, Provinzial P. Dr. Franz Xa ver Niedermayer ... , 
S. 180-185. 

s Vgl. Amtsgericht Essen-Borbeck, Grundbuch Bochold , Bd. 16 , BI. 445 (Bochold Flur 
4 , Nr. 49 und 50) . "Sozialer Jugendschutz GmbH" ist clie Tragergese llschaft der Salesianer, 
d . h. die Rechtsform, die in vermogensrechtlicher Hinsicht cles Ordens vor dem Staat gilt; vg l. 
M. M AU L, Provinzial P. Dr. Franz Xaver Niedennayer ... , S. 55-156. 

6 V gl. M . M AUL, Provinzial Dr. Franz X aver Niedermayer .. . , S . 18 1. 
7 Vgl. ebda. 
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In den folgenden Monaten Juni und Juli hielt er sich wiederum iiber ei
nige Wochen in Essen auf, um fiir die Aufnahme der salesianischen Arbeit in 
Borbeck Sorge zu tragen. Besonders lag ihm die Einrichtung einer Kapelle 
am Herzen, dieser Ort sei in einem Salesianerhaus fiir die Erziehungsarbeit 
unverzichtbar, begriindete er in seinem Bittgesuch an den zustandigen Erzbi
schof von Kolns. 

Dem Bauunternehmer Franz Pothmann trug er den Nachteil des Fehlens 
eines ausreichend groBen Spielhofes vor, der auch zur Einrichtung einer 
salesianischen Niederlassung gehore. Franz Pothmann konnte rnit dem Kauf 
eines angrenzenden Wiesengrundstiicks des Landwirts Christian Marrè , das 
landwirtschaftlich nur noch wenig ertragreich war, auch diesen Wunsch 
erfiillen9 . Nun lieBen die auBeren Verhaltnisse auf einen guten Start in Borbeck 
schlieBen. Auch die Festversammlung zur Einweihung mit einer guten Beteili
gung aus den Kreisen des Essener Klerus legt das hohe Interesse an der sale
sianischen Jugendarbeit und auch ihre hoffnungsvollen Erwartungen offen. 

Ungewollt dokumentiert die kommunistische Zeitung "Ruhr-Echo" im 
Oktober 1921, dass die Salesianer mit ihrem Start in Borbeck diese Erwar
tungen erfiillt haben. Mitte Juli 1921 hatte P. Niedermayer die Verwaltung des 
Hauses in die Hande des Neupriesters P. Franz Knoop (1889-1944) gelegt. 
Neben dieser Aufgabe begriindete er mit der Eroffnung des Hauses das ty
pisch salesianische Angebot des Oratoriums fiir schulpflichtige Jungen, das 
im Essener Stadtteil Borbeck nur durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen 
wurde. Das "Ruhr-Echo" stellte diesen Beginn folgendermaBen dar: 

Wie pfiffig die Jesuiten vorgehen, um ihre frommen Schat1ein bei der Mutter Kirche 
zu halten, zeigt die Taktik, die die frommen HetTen in Bergeborbeck einschlagen. 
Jeden Sonntag lassen sie hinter dem Kath. Jugendheim der Salesianer Sportkampfe 
stattfinden, wobei sie jedem Teilnehmer und Zuschauer einen Bon in die Hand 
driicken . Nach den Veranstaltungen werden diese dann im Jugendheim aufs beste 
bewi.rtet. Wer 100 Bons abliefett, bekommt ein Paar Schuhe, wer 150 bringt, erhalt 
einen Anzug oder ein Kleid. Das ist aber noch rnit Hindernissen verkniipft. Finden 
Lichtbildervmtrage statt, so muB e in Bo n daftir zuriickgegeben werden. Es erhebt 
sich n un die Frage , wer zahlt die groBen Kosten dieses Rummels? Ohne Zweifel die 
GroBindustriellen, die ein Interesse daran haben , daB die Proletarier vom Klassen
karnpf abgelenkt werden und von der Kirche eingeschlafert werden 10 . 

Das "Essener Tageblatt", der katholischen Zentrumspartei nahe stehend, 
erklarte auf diese klassenkampferische Notiz im "Ruhr-Echo" hin, dass nicht die 

8 Vgl. M. MAUL, Provin.zial P. Dr. Fran.z Niedermayer ... , S. 1.84. 
9 Vgl. Chron.ik der Familie Marrè, Borbeck, Theodor-Hartz-StraBe. 
10 "Ruhr-Echo", 29. Oktober 1921 , N r. 247. AHE, Zeitungsausschnittsammlung. 
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Jesuiten , sondem die Salesianer in dem ebemaligen Vereinsbaus ein Lehrlings
beim eingerichtet haben. Als zweite Aufgabe lade man nachmittags Scbuljungen 
ins Heim ein, darnit sie unter Aufsicbt ihre Hausaufgaben anfertigen und sich 
dem Spie! widmen konnen. Die "Bons" erbalten die Jungen am Ende der Stun
den im Heim- ein Stiick Papier rnit dem Stempel des Heims, das man gegen 
eine Eintrittskarte fiir die sonntaglicben Licbtbilder- oder Kinovorstellungen 
eintauschen konne. Als das Haus eine Kleiderspende erhielt , babe man zur 
Verteilung das Losverfahren gewablt: Gegen einen "Bon" erbielt man ein Los 11 . 

Weniger als diese sozial-caritativen Aktivitaten drang eine Entscbeidung 
der ersten Stunde des neuen Hauses in die Òffentlichkeit, die ebenfalls von 
ho ber Nachhaltigkeit se in solite: Der erste Direktor der Niederlassung, nach 17-
jiihriger Tatigkeit aus Salamanca nacb Borbeck gekommen, Pater Dr. Hermann 
Lampe (1885-1941) , offnete das Heim fiir einen neuen katholischen Scbiiler
verband, fiir eine Gruppe des Bundes Neudeutscbland am Borbecker Gymna
sium. Er lbste P. Jobannes Kipp SJ (1884-1958) als Gruppenkaplan ab12 . 

Unter den jungen Salesianem, die im Oratorium- im Volksmund "Kna
benheim" genannt - ein Erziebungspraktikum ableisteten, befand sich Emi! 
Imhof ( 1900-1984), e in begabter Musiker: Er batte bald 30 schulpflicbtige 
Jungen gesammelt, die erstmals zur Feier des Nikolausfestes der Eucbaristi
scben Ehrengarde der Pfarrei St. Dionysius als Blasorcbester auftraten. Die 
Instrumente batte Franz Pothmann, Oberst der Ehrengarde, gesponsert. Im 
Trend der jungen deutscben Demokratie, sich auf der Stral3e zu zeigen, zog 
nun aucb die salesianische Blasergruppe musizierend und marscbierend durch 
die Borbecker Stral3en 13 • Als die jungen Musiker im Jahre 1923 wiihrend der 
Grol3en Borbecker Prozession um 20 kleine Fanfarenblaser verstarkt das 
"Tochter Zion" spielten , waren die Salesianer und ihre Jugendarbeit in Bor
beck angekommen 14 • Diesen Eindruck batte aucb der Kolner Weibbiscbof 
Hermann Josef Strater (1866-1943) wahrend seiner Visitation im gleicben 

11 Vgl. AHE, Zeitungsausschnittsammlung, November 1921. 
12 Vgl. 50 Jahre ND-KSJ in E.-Borbeck, in Ceterum Censeo (= Gruppenzeitung der KSJ

Gruppe Dietgrim) , Nr. 9 , Jubi laumsnummer 1969 , S. 3; Friedrich KLJPPH AJ-JN, Die Entsteh.ung 
von "Neu-Deutschland" in Essen in den Jahren 1917 bis Ostern 1921 und die Griindung des 
ND-Ruhrgaues, in Steh auf un d geh: Vergangenheit und Gegenwart (= Kirchliche Jugendarbeit 
im Bereich des Bistums Essen), hrsg. vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend und 
Bischoflichen Jugendamt im Bistum Essen. Essen 1981, S. 33-78. 

13 Vgl. zu diesem Phanomen: Ferdinand SEIBT , Das alte base Lied . Riickblicke auf die 
deutsch.e Geschichte 1900 bis 1945. MUnchen/ZUrich 2000 , S . 167- 169. 

14 Das Gruppenfoto vom Tage der Prozession zeigt 40 Jungen der Blaskapelle und 20 
Fanfarenblaser mù ilu·en lnstrumenten , die Blaskapelle in folklori stischer Kle idung , die Fanfa
rengruppe i m liturgischen Gewand eines Diakons. AHE. 
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J ahr gewonnen. Er hielt in seinem Bericht fest: "Frischer Geist unter der 
Jugend, die sehr an den Patres hangt" 15 • 

Ein "katholisches Heim fiir jugendliche Arbeiter" wollten die Salesianer 
urspriinglich in Borbeck betreiben, das auf fiinfzig Platze ausgerichtet war. 
Ùber seine Entwicklung liegen nur sparliche Quellen vor. Ein Pressebericht 
vom 10. November 1921 iiber den Empfang des Kolner Weihbischofs Franz 
Rudolf Bornewasser (1866-1951) 16 im Jugendheim erwahnt die Kinder des 
Knabenheims und die Gruppe Neudeutschland als aktiv an der BegriiJ3ung 
des Bischofs beteiligte Gruppe . Die jugendlichen arbeitenden Heimbewohner 
erscheinen abseits stehend und wurden vom Bischof lediglich mit einem 
freundlichen BegriiJ3ungswort bedacht, das den Kern eines Problems andeutet. 

Im friihen Tatigkeitsfeld dieser neuen salesianischen Niederlassung 
blieben die arbeitenden Jugendlichen eine Randgruppe. Fiir eine Integration 
der berufsUitigen Jugendlichen in die Strukturen und Programme der entste
henden Verbande und Vereinigungen gab es kein Verstandnis und bei den Sa
lesianern auch nicht den Ansatz zu einer Bewaltigung des Problems. Die 
wohlgemeinten Worte des Bischofs- einseitig an die Jugendlichen gerichtet
waren nicht mehr als ein uneinlbsbares Wunschdenken: 

Eine groBe Freude ist es fiir mich, daB auch ihr wahrend meines kurzen Aufent
haltes hier vertreten seid . Hier seht ihr das Bestreben der katholischen Kirche, 
wie die Jugend der verschiedenen Stande miteinander geht, sich gegenseitig ken
nenzulernen sucht, um die Klassengegensatze zu iiberbriicken, wie dies der ehrw. 
Don Bosco erstrebt 17. 

Der Diisseldorfer Caritasdirektor Johannes Becker fiihrte im Februar 
1924 in seinem Bericht an den Kolner Erzbischof iiber die Entwicklung und 
Tatigkeit des Caritas-Sekretariats Diisseldorf recht zuversichtlich aus, man 
habe das Problem "der Unterbringung obdachloser gewerblicher Jugendliche" 
einer praktischen Losung zugefiihrt: 

Dank einem von unserem Sekretariat gewonnenen Wohltater gelang es, in Essen
Borbeck ein groBes Gebaude mit entsprechendem Gartengelande ausfindig zu 
machen, das wir der Salesianer-Genossenschaft zur Vediigung stellten 1s. 

15 BAE K 544, BI. 378 . 
16 Bomewasser wurde i m fo lgenden Jahr Bischof von Trier. 
17 AHE, Zeitungsausschnittsammlung, l O. November 1921 . (Keine Angabe des Titels der 

Zeitung) . 
IS HAEK, Generalvikariatsakten, Diisseldorf iiberhaupt 83 . 
Den Hinweis auf diese Quelle verdanke ich Herrn Ulrich Brzosa. 
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Doch zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts war die urspriinglich 
von Becker und Fassbender angedachte Initiative bereits gescheitert: Der Zu
gang von Jugendlichen blieb fiir die Salesianer unbefriedigend. 

War die urspriingliche Idee eines Heimes fiir berufstatige bediirftige Ju
gendliche auch gescheitert, so war doch in kurzer Zeit ein beachtliches An
gebot flir Kinder im Oratorium entstanden und die Offnung fiir einen neuen 
Jugendverband in der Kirche vollzogen. Mit groBem Verstandnis fiir die sale
sianische Arbeit versagte der Unternehmer Franz Pothmann auch diesen In
itiativen nicht seine finanzielle Unterstiitzung. 



Jugendheim der Salesianer Don Boscos, l::ssen·Borbeck, Borbeckerstr. 1 

Das an der heutigen Ecke GermaniastraBe/Theodor-Hartz-StraBe im Jahre 1921 erworbene Haus. 
Archi v St. Johannesstift 

In der sitzenden Reihe von links: P. Johannes Perk , Direktor P. Dr. Hermann Lampe , 
Provinzial P. Dr. August Hlond , Pfaner Joseph Hammels , Bauunternehmer Franz Pothmann, 

P. Theodor Hartz im November 1921. 
B. Schrnidt 



Gruppe Neudeutschl and vom Borbecker Gymnasium mit Prases P. Hermann Lampe 1922. 
Archi v St. Johannesstift 

Die im Jahr 1921 im Haus e ingerichtete Kapelle. 
Graphische Kunstanstalt Kettling & Kri.iger 



2. DIE SPATBERUFENENSCHULE 

Das Jahr 1923, ftir das Rheinisch-Westfiilische Industriegebiet ein schwe
res politisches und wirtschaftliches Krisenjahr, wurde ftir die salesianische Ju
gendarbeit in Essen ein Jahr neuer Aufbrliche . 

Die nach dem Ersten Weltkrieg gewandelten politischen Verhaltnisse in 
Europa lieBen die Salesianer zu einer raschen Umnutzung des Gebaudes in 
Borbeck finden. Seit dem Erscheinen der "Salesianischen Nachrichten" in 
deutscher Sprache warb die Kongregation um schulentlassene deutsche Ju
gendliche und junge Manner bis zum 30. Lebensjahr flir ihren Nachwuchs. 
Unter dem weitsichtigen Generalobern, dem seligen Michael Rua (1837-
1910), hatte sie 1895 in Foglizzo das "Don Bosco Institut St. Bonifatius" 
eingerichtet. Wegen des starken Zulaufs deutscher, osterreichischer und 
schweizerischer Jugendlicher wurde es 1899 nach Cavaglià und 1900 nach 
Penango verlegt. Bis zum Ersten Weltkrieg haben etwa 700 Jugendliche und 
junge Manner an dieser Ordensschule die flir einen Weg zum Priestertum 
notwendige Schulbildung gefunden , die ihnen in ihrer Lebensgeschichte 
zuvor zumeist aus wirtschaftlichen oder soziokulturellen Griinden ver
schlossen geblieben war. Etwa 200 Absolventen dieses Spatberufenen
Werkes blieben der Kongregation erhalten und bildeten die Grtindergenera
tion im deutschsprachigen Raum. Das erfolgreiche Werk wurde 1912 nach 
Wernsee (Verzej) verlegt und nach dem Ende der Donau-Monarchie in der 
Niederlassung Unterwaltersdorf angesiedelt. Die Folgen des Friedensver
trages von Saint-Germain (10.9.1919) erschwerten den Zugang und Aufent
halt flir deutsche Interessenten in Unterwaltersdorf (0) so kam es im 
Sommer 1923 zur Griindung der salesianischen Spatberufenen-Schule in 
Essen-Borbeck 1• 

Der Generalrat Giorgio Seriè (1881-1965) hielt sich im Jahr 1938 zu 
einer Visitation der Provinz im Deutschen Reich auf und weilte vom 17. bis 
22. Januar im Essener Haus. Man legte ihm eine schriftliche Dokumentation 

1 Vgl. Bernhard ZIMMERM ANN , Klemens-Hojbauer-Hilfswerk, in: LThK, Bd . 6, 2. Auf
lage 1961. Sp. 333. 

Der Verfasser Bernhard ZtMMERM ANN (1880-1969), Paderborner Priester, behauptet, sein 
Hilfswerk sei 1922 das " l. Institut dieser Art" gewesen. Diese Behauptung ist ineftihrend , 
Zimmermann war selbst im Schuljahr 1905/06 Schtiler des Instituts der Salesianer ftir deutsche 
Kandidaten in Penango. Johannes Bosco hat schon 1875 eine Schu le dieser Art eingerichtet. 
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der Entwicklung der Niederlassung vor2 , die u. a. den numerischen Trend der 
Belegung des Spatberufenen-Werkes festhalt. Das Schuljahr 192311924 be
gann mit 17 Jugendlichen und jungen Mannern, ihre Zahl stieg im Schuljahr 
192711928 auf 54 Personen und batte damit die Obergrenze vom Rauman
gebot her erreicht. Inzwischen konnte fi.ir die Spatberufenen ein neues Haus 
gebaut werden, so dass im Schuljahr 192911930 ihre Zahl auf 100 anwuchs. 
Der hochste Stand wurde im Schuljahr 193111932 mit 150 jungen Menschen 
erreicht, dann sanken die Zahlen bis 1936 auf 123 Schi.iler. Im Schuljahr 
193611937 stiegen sie auf 145, was rnit einem groBeren Zugang aus den Nie
derlanden zu erklaren ist3 . Die regionale Herkunft wurde nach Provinzen des 
Deutschen Reiches in prozentualen Anteilen angegeben: Rheinland (36% ) , 
Westfalen (25 %), Hannover (5,5%), Schlesien (5%), Hessen (3,5%), Saarge
biet (3%) . Aus Suddeutschland stammten 4,5%, aus anderen deutschen Re
gionen 4% der Schi.iler. Di e Niederlander w are n mi t einem Anteil von 9,5% 
vertreten. 

Bis zum Jahr 1938 besuchten etwa 670 junge Menschen diese Schule , 
um nach der Volksschulpflicht oder einer Berufsausbildung die gymnasialen 
Voraussetzungen fi.ir ein mogliches Theologiestudium zu erwerben. Von ihnen 
wurden nach vier bzw. fiinf Jahreskursen4 134 fi.ir das Noviziat der Salesianer 
zugelassen , etwa 30 gingen zu anderen Orden oder in diozesane Einrichtungen, 
um das Abitur zu erwerben. 

Die Borbecker Spatberufenen-Schule wurde als privates Progymnasium 
gefiihrt und konnte keine staatlich anerkannten Abschli.isse vermitteln. Wegen 
der fehlenden Studienabschli.isse des Lehrpersonals konnte eine staatliche 
Anerkennung weder angestrebt werden noch war sie von der Ordensleitung 
erwi.inscht , die darauf bedacht war, die Schule zur Forderung des eigenen 
Nachwuchses von allen fremden Einfli.issen moglichst frei zu halten. Der Weg 
der jungen Leute sollte von dieser Schule ins Noviziat der Salesianer fi.ihren. 
Die Unterrichtsinhalte orientierten sich an den Lehrplanen der Gymnasien mit 

2 Vgl. AHE, Tagebuch zur Chronik. 
3 Der Vergleich mit Gruppenfotos, die seit 1925 nahezu llicken los im Archiv vorliegen , 

bestatigt die Zahlenangaben der Dokumentation . 
4 Johannes Bosco hatte Fiinf Jahreskurse vorgesehen, an diesem Umfang hielten auch 

di e nachfol genden Generalobern fest. V g l. Peter RICA LDO NE, Bildung d es salesian ischen 
Personals. Miinchen 1933, S. 139- 144; S. l55-l56; S. 193-200 . Auch: Programm der Vorbe
reitungsstudien. zur Philosophie fiir deutsche erwachsene Jiin.glinge , welche Salesianer 
werden wollen oder si eh fiir di e salesianischen Missionen berufen fiihlen , in SN 5 ( 190 l ) 2 
und 3 . Umschlagseite und folgende Ausgaben . In Essen wurde dieses System aus unbe
kannten Griinden geandert , einzelne Aspiranten gingen seit Sommer 1936 nach dem IV. Kurs 
ins Noviziat. 
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altsprachlichem Unterricht. Zur Erlangung des Abiturs wechselte man nach 
bestandener Eingangsprlifung in die Obersekunda oder Unterprima eines 
staatlichen Gymnasiums. Im St.-Johannesstift wohnten nach dem Noviziat 
zwischen 1928 und 1940 37 junge Salesianer und bestanden rnit tiberwiegend 
guten Ergebnissen das Abitur am Borbecker Gymnasium5 . Aufschlussreiche 
Personalunterlagen dieser Gruppe sind im Archiv des Borbecker Gymna
siums erhalten geblieben. Sie belegen, dass der salesianische Nachwuchs 
tiberwiegend auf dem Lande aufgewachsen war und aus Familien von Hand
werkern, Landwirten und kleinen Beamten stamrnte. Diese Feststellung kann 
auch auf die Gesamt-Schtilerschaft des St.-Johannesstiftes zwischen den 
beiden Kriegen tibertragen werden. 

Die indie Spatberufenen-Schule Borbeck eintretenden jungen Menschen 
erwartete ein streng geregelter Tagesablauf, der die Intention der Schtiler ab
kHiren und fòrdern solite, sich zum geistlichen oder Ordensstand oder flir die 
Mission berufen zu fiihlen. Die erwahnte Dokumentation zur Visitation durch 
Don Seriè ftihrt ftir die Zwischenkriegszeit 172 Abgange wahrend der Schul
jahre auf. Flir den Zeitraum von 1932 bis 1941 liegt im Archiv des Hauses 
eine namentliche Liste ehemaliger Schtiler vor, die auch Griinde ftir den je
weiligen Fortgang festgehalten hat. Sehr haufig waren sie nicht den Anforde
rungen der Schule gewachsen oder erklarten, nicht ftir den geistlichen Beruf 
geeignet zu sein. Einzelne wechselten zu einer anderen Lehranstalt. 

Einen starken Einbruch der Schtilerzahlen erlebte die Schule im Marz 
und April 1939. Die nationalsozialistische Schulpolitik veranlasste viele 
Schiiler, auf eine staatliche Anstalt zu wechseln , da immer mehr Kloster
schulen aufgelòst wurden. Die gesetzliche Arbeitsdienstpflicht zwang 18-
jahrige Schiiler zu 6monatiger Abwesenheit von der Schule. Ein letzter Jahr
gang Essener Schtiler trat im Sommer 1939 in das Salesianer-Noviziat Ensdorf 
ein , vier Niederlander gingen in ein Noviziat nach Italien . Wegen des Kriegs
ausbruchs konnten elf Niederlander nach den Sommerferien den Unterricht in 
Essen nicht wieder aufnehmen, sie blieben in ihrem Heimatland und setzten 
ihre Ausbildung in der salesianischen Niederlassung Lauradorp fort . 

Da die Spatberufenen-Schule einen rein privaten Charakter trug, konnte 
sie ungeachtet der nationalsozialistischen Repressalien, die den so genannten 

5 Vgl. hierzu im Einzelnen: Johannes WI ELGOss , Die Salesianer in Borbeck und das 
Gymnasium Borbeck- eine beziehungsreiche Geschichte zwischen 1921 und 1951 , in Meilen
steine. " 150 " Jahre salesianisches Engagement in Essen-Borbeck. Essen 2006 , S. 10-36. 

Weitere Méiglichkeiten zur Erlangung des Abiturs bestanden in Burghausen , Buxheim 
und Fulpmes (Ò). 
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"Missionsschulen" der Orden in Deutschland widerfuhren6, zunachst ihren 
Unterricht rnit wenigen Schiilern fortsetzen. Die Hausleitung versuchte, den 
Fortbestand der Schule durch die Bitte um Aufnahme in die "Reichsgemein
schaft der deutschen Privatschulen" abzusichern , erhielt aber postwendend 
de n ablehnenden Bescheid7 . 

Arbeitspflicht, Wehrpflicht und Krieg lieBen die Anstalt auch ohne wei
tere repressive MaBnahmen des Staates stili sterben. Die letzten Abgange hat 
P. Theodor Hartz am 2 . April 1941 in das erwahnte Verzeichnis eingetragen. 

Ùberkommene Vorgaben der Kongregation , die sich seit den Zeiten Jo
hannes Boscos im 19. Jahrhundert im formalen Aufbau und Inhalt kaum ver
andert hatten , pragten das Leben in der Gemeinschaft der Spatberufenen. Der 
Tag begann mit einem langeren Morgengebet und der Eucharistiefeier. Unter
richt und gemeinsame Lernzeiten wurden durch Sport und Spiel sowie 
Musik- und Theaterproben unterbrochen. Vor dem Abendessen versammelte 
sich die Hausgemeinschaft zur Andacht rnit eucharistischem Segen. Mit dem 
Abendgebet un d de m traditionellen "Gute-N acht-Wort" e in es Salesianers 
schloss der Tag. Bis zum Fri.ihsti.ick am nachsten Morgen herrschte Still
schweigen. 

Beziehungen der Schi.iler zum Umfeld der Niederlassung waren nach 
dem traditionellen Leitungskonzept nicht erwi.inscht. So gab es keinen Aus
tausch zwischen den Spatberufenen und den Jugendlichen des Ortes, die im 
Jugendheim der Salesianer verkehrten . In einem abgeschlossenen , wohlgehi.i
teten Raum rnit einem abgesteckten geistlichen Leben sollten die jungen Be
wohner zum Priester- und Ordensberuf gefiihrt werden. Ùber dem Leben in 
dieser Gemeinschaft lag ein Hauch geistiger Enge, die mehr von den Jugend
lichen als von der Leitung des Hauses wahrgenommen und nur in Ansatzen 
aufgebrochen wurde , weil sie die Erfahrung des strukturellen Erstarkens eines 
neuen Feindes neben dem Bolschewismus machten: die Ideologie des Natio
nalsozialismus. Diese Tendenz ist durch eine Gruppe dokumentiert , die sich 
in den Monaten der Euphorie i.iber die Heiligsprechung Johannes Boscos 
neben den traditionellen Bi.indnissen im Haus leicht hatte grtinden lassen. Sie 
bestand aus alteren Geburtsjahrgangen , die gepragt von der Mitgliedschaft in 
der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg oder der Kolpingfamilie in das 

6 Ygl. Marcel ALBERT , Die Orden im nationalsozialistischen Herrschaftsbereich , in 
Erwin G ATZ (Hg.) , Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Uindern seit 
dem Ende cles 18. Jahrhunderts.- Die Katholische Kirche. Bd. VII: KLOster und Ordensge
meinschaften. Freiburg- Base]- Wien 2006 , S. 323. 

7 Ygl. Schreiben der Reichsgemeinschaft der deutschen Privatschulen e .V an das St.-Jo
hannesstift , in APM, Akte Essen bi s 1969. 
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Haus eingetreten waren . Die Gruppe hat ein ausfiihrliches Protokollbuch ihrer 
Zusammenkiinfte zwischen 1934 und 1936 hinterlassen8 . Die Protokolle be
legen die zeitkritische Auseinandersetzung der jungen Manner mit dem natio
nalsozialistischen Staat und seiner Ideologie . Das Protokollbuch endet mit 
dem 3. September 1936 und folgendem Eintrag: "Das Buch wurde in einer 
Zeit beendet, da katholische Priester und Jungfiihrer in Gefangnissen saBen 
und fiir die Wahrheit litten". In diesen Aufzeichnungen hat sich der starke 
Selbstbehauptungswille der angehenden Salesianer - eingebettet in den glei
chen Willen der katholischen Jugendverbande - gegeniiber der staatlichen 
Vereinnahmung aller anderen Erziehungstrager niedergeschlagen. 

Ùber den gewollt engen Horizont hinausschauen konnte die Schiiler
schaft durch die weltkirchliche Perspektive, die im Wesen der salesianischen 
Kongregation liegt. Ein wesentlicher Impuls zur Weckung und Fòrderung von 
Missionsberufen kam von der Generalleitung in Turin. Mit einer groBen Mis
sionsausstellung wurde 1925 an die erste Aussendung von Salesianermissio
naren durch Johannes Bosco im Jahre 1875 erinnert. Nach einer Visitations
reise in den Fernen Osten rief der Generalprafekt Peter Ricaldone (1870-
1951) im Jahr 1927 zu einem "Missionskreuzzug" auf, der in der Kongrega
tion eine nachhaltige Wirkung zeigte9 . Besuche von salesianischen Bischòfen 
und Priestern aus Missionslandern wurden im Essener Haus genutzt, um den 
Spatberufenen auch eine Begegnung mit diesen Persònlichkeiten zu ermògli
chen und das Interesse an ihrem Dienst in der Weltkirche zu fòrdern 10 . Aus 
dem erst seit 1932 gefiihrten Verzeichnis iiber die Abgange aus der Spatberu
fenenschule kònnen mindestens 15 deutsche Salesianer ermittelt werden, die 
bis 1939 in Afrika, Siidamerika oder Asi e n tatig wurden 11 . 

In den benachbarten Niederlanden hatte seit 1924 P. Charles Dury 
(1896-1988) in Den Haag eine Missionsprokur aufgebaut, mit der er eine 
fruchtbare Offentlichkeitsarbeit entfalten konnte, die sich auch auf das Es-

8 Vgl. Johannes WIELGOSS, Die Heiligsprechung Don Boscos- folgenreichfiir deutsche 
Salesianer unter dem Nationalsozialismus, in RSS 46 (2005) 145-164; bes. 160-16l. 

9 Vgl. Francesco RASTELLO, Don Pietro Ricaldone . IV Successore di Don Bosco . Bd. I. 
Rom 1975 , S. 374-377; P. RICALDONE, Bildung ... , S. 145-146 . 

IO Jeweils mehrere Tage weil ten in der Niederlassung im Jahre 1925 der brasilianische 
Weihbischof Antonio Malan (1862-1931) , der spater Bischof von Petrolina wurde; im Jahre 
1929 P. Ignazio Canazei (1883-1 946), der Provinzial in China war und 1930 Weihbischof in 
Shiu Chow wurde; 1930 Erzbischof Eugène Mèderlet (1867-1934) von Madras. 

11 Im September 1934 verliel3en drei Schiller die Schule, die noch nicht durch die Profess 
an die Kongregation gebunden waren , sie gingen gemeinsam nach Peru : Rudolf Ehring, Karl 
Lansink und Josef Remme. Letzterer ist nicht in der Kongregation geblieben. 

In Essen wurde ein Abschiedsfoto angefertigt, veroffentl ich in: SN l (1935) 13. 
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sener Haus niederschlug. Die angeworbenen niederHindischen Spatberufenen 
erhielten ihre gymnasiale Ausbildung seit 1925 in Ivrea, ab 1930 in Bagnolo . 
Griinde wie die Sprachbarriere, ungeeignetes salesianisches Lehrpersonal und 
das Fehlen eines niederlandischen Mitbruders als dauerhafter Begleiter sowie 
das geringe Lebensalter der zumeist 14jahrigen Jugendlichen stellte fiir sie 
eine Ùberforderung dar, die der eigenwillige und umtriebige P. Dury nicht 
auszugleichen vermochte. Deshalb wurde das Studienhaus fiir Niederlander 
im Juli 1932 aufgehoben und fiir die Jugendlichen ein neues Angebot in den 
beiden belgischen Provinzen geschaffen. Eine Gruppe von 15 Personen 
wurde am 6. September 1932 in der Essener Spatberufenenschule aufge
nommen1 2. Ihre Zahl stieg im Jahr 1936 bis auf 40 Schiiler an, so entschloss 
sich der Generalobere im Einvernehmen mit dem deutschen Provinzial zur 
Errichtung einer Spatberufenenschule in den Niederlanden. Ein geeignetes 
Haus wurde in Leusden gefunden, in dem am 22. September 1937 eine erste 
Gymnasialklasse mit 34 Schiilern begann 13. Aus der Gruppe der NiederHinder 
im Essener Haus gingen mindestens 10 Personen als Salesianer den Weg in 
di e salesianischen Missionen. 

Ùber die Entlassung von Schiilern wahrend des laufenden Schuljahres 
hat das aufgestellte Verzeichnis in der Regel auch auf die Person bezogene 
Griinde festgehalten. Sie decken sich im Wesentlichen mit den Erfahrungs
werten, die Johannes Bosco als Kriterium festgelegt hatte: Keine ausrei
chende Gesundheit, undisziplinierte Verhaltensweisen, das Unvermògen , sich 
in eine Gemeinschaft einzufiigen, mangelnde Fròmmigkeit und schlieBlich 
das Scheitern in der Schule wegen der persònlichen intellektuellen Grenzen. 
Im Jahresdurchschnitt verlieBen etwa 15 Schiiler aus diesen Griinden zwi
schen 1927 und 1938 die Anstalt. 

12 Vgl. E1jgoedcentrum St. Agatha, Inv. Nr. 1345: Curriculum Vitae van P. Ch. DURY und 
Chronik des St. Johannesstiftes Essen , September 1932. 

13 Vgl. Johannes WIELGOSS, In Treue zu Don Bosco. Vom Wirken des Salesianers Hein
rich Kremer (1888-1956) in bewegten Zeiten. (= Benediktbeurer Schriftenreihe zur Lebensge
staltung im Geiste Don Boscos, 42) . S. 17-18; M. MAUL , Provinzial P. Dr. Franz Xaver Nieder
mayer ... , S. 394-402. 



Besucher des Knabenheimes 1924. Links neben P. Lampe: P. Alfred Tebben . 
Atelier Berghausen 

Auftritt der Fanfarenb laser des Knabenheims bei der Borbecker Prozession 1923. 
Atelier Berghausen 



Gruppe der Spatberufenen 1925 . 
Archi v St. Johannesstift 

Grundsteinlegung fiir den Neubau durch Provinzial Dr. Franz Xaver Niede1mayer am 10. Juli 1927 . 
Archiv St. Johannesstift 



3. DER NEUBAU- ERWEITERUNG DES ANGEBOTS 

Der ursprtinglich dem Erzbischof in Koln fi.ir die Ansiedlung der Salesia
ner in Borbeck vorgelegte Grund wurde nachfolgend nicht mehr hinterfragt. 
Das salesianische Angebot an Kinder und Jugendliche batte seine Eigendyna
mik entfaltet. Im Vergleich zu anderen Niederlassungen in Deutschland, die 
die Salesianer i.ibernommen hatten, wie etwa die Fortfi.ihrung diòzesaner sozi
al-caritativer Einrichtungen (Waisenhauser, Fi.irsorgeerziehung, Schi.ilerheime), 
konnten sie mit dem spezifisch salesianischen offenen Angebot des "Knaben
heimes" und ihrer einladenden Einstellung zum Aufkommen der fi.ir Deutsch
land typischen Jugendverbandsarbeit neben der Spatberufenenschule in Essen 
ihre eigenen Akzente setzen. Das erforderte dringlich eine Ausweitung des 
Raumangebots. So entstand auf der von Christian Marrè erworbenen Wiese im 
Jahre 1923 in einfacher Bauweise auch ein Jugendheim. Nach Geschlechtern 
getrennt nutzten es die seit 1922 in Borbeck anwesenden Don-Bosco-Schwe
stern in der einen Halfte fi.ir die Madchen 1, in der anderen war das Knabenheim 
der Salesianer untergebracht, das seit 1921 P. Franz Knoop zusatzlich zu sei
nem Amt als Prafekt leitete. 

Die Spatberufenenschule erfreute sich eines starken Zustroms junger 
Manner. Schon 1925 zeigte sich, dass die zunehmenden Anfragen von Aspi
ranten bauliche Veranderungen erforderten. Nur ein Neubau war die Losung 
des Problems. Die Entscheidung der Provinzleitung fiel im Fri.ihjahr 1925. 
Die Hauschronik belegt, dass der seit Sommer 1924 amtierende Direktor P. 
Theodor Hartz (1887-1942) vom Herbst 1925 an wegen der Absicherung der 
Finanzierung in intensiven Gesprachen mit Franz Pothmann und dessen 
Bruder Clemens, mit Philipp Holte, dem Schriftfi.ihrer des Kirchenvorstandes 
der Pfarrgemeinde St. Dionysius , und Vertretern von Banken in Bonn und 
Di.isseldorf war. Ihm zur Seite standen in dieser heiklen Situation und ange
spannten wirtschaftlichen Lage die salesianischen Direktoren P. Dr. August 
Pils (1887-1947) in Bamberg und P. Georg Ring (1879-1932) in Mi.inchen. 

Die letzte finanzielle Hi.irde vor dem Baubeginn am 19. Aprii 1927 
wurde am 15. Marz 1927 mit einer folgenreichen Entscheidung des Obern-

1 Don-Bosco-Schwestern kamen im November 1922 nach Borbeck. Sie Ubernahmen die 
Hauswirtschaft und gaben in Altenessen , Duisburg und Oberhausen Religionsunterricht flir 
Kinder italienischer Arbeitsmigranten. 
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rates in Turin genommen. Bauunternehmer Franz Pothmann hatte dem Pro
vinzial Niedermayer eroffnet, dass die Bank eine Anleihe von 700 .000 ,- Mark 
unter der Bedingung gewahrt, dass die Provinz die Btirgschaft tibernimmt. 
Pothmann verpflichtete sich, die Schulden und Zinsen mit seinen jahrlichen 
KapitaleinkUnften aus dem Tudorfer Portland-Zementwerk zu tilgen. Der 
Obernrat hatte zwar Bedenk:en, stimrnte dieser Bedingung jedoch im Interesse 
der guten Entwicklung der Essener Niederlassung und auf das Wort des deut
schen Provinzials hin zu, dass an der Zahlungsfahigkeit Pothmanns nicht zu 
zweifeln sei2 . Er hatte in Essen als ein Forderer sozialer katholischer Einrich
tungen einen guten Namen. 

Unter der Weltwirtschaftskrise geriet das Tudorfer Portland-Zementwerk 
1929 in de n Konkurs, in desse n Folge Franz Pothmann zahlungsunfahig 
wurde, da er mit drei Millionen Ma.rk an Btirgschaften an dem Zementwerk 
beteiligt war3 . Der deutschen Provinz brachte der Neubau in Essen eine zu
satzliche Schuldenlast von etwa 720.000,- Ma.rk. 

Unter der Leitung des renommierten Borbecker Architekten Ludwig 
Becker4 (1876-1936) waren die Bauarbeiten im Februar 1928 vollendet 
worden . Am 18. Januar 1928 vollzog Pfarrer Jakob Brock (1876-1959) die 
Weihe eines Glockengelauts aus der GieBerei Heinrich Humpert in Brilon , 
das die Familie Pothmann gestiftet hatte . Die groBte Glocke war "Maria, der 
Hilfe der Christen" geweiht. Es folgten die Glocken mit dem Namen des hei
ligen Franziskus von Assisi, des heiligen Johannes des Taufers, der heiligen 
Gertrud , des heiligen Josef und einer weiteren Marienglocke mit dem Titel 
"Unbefleckte Empfangnis"5 . Die Namensgebung spiegelt zum Teil Vorgaben 
aus der Geschichte der Stifterfamilie Pothmann, die auch nach der Insolvenz 
des Bauunternehmens durch Generationen bis auf den heutigen Tag dem St. 
Johannesstift verbunden blieb. 

2 Vgl. M. MAUL, Provinzial P. Dr. Franz Xaver Niedermayer .. . , S. 467-470. 
3 Diese Konkursverfahren weiteten sich in Borbeck zu einem Skandal aus, da der Pfarrer 

von St. Dionysius eigenmachtig Kirchengelder in die Zementfabrik investiert hatte und hoher 
finan zieller Schaden fi.ir die Gemeinde entstanden war. Franz Pothmann war als Mitglied des 
Kirchenvorstandes Mitwisser dieser dubiosen Geldgeschafte des Pfarrers . Auch andere Or
densgemeinschaften erlitten einen betrachtlichen finanziellen Schaden: Schwestern von der Fa
mi lienpflege in Essen-Bedingrade, Schwestern der armen Klarissen, Koln-Kalk, Mission der 
deutschen Oblaten, Essen-Borbeck. BAE, K 471 . 

4 Zum Schaffen des Architekten Ludwig Becker vgl. Andreas KòRNER, Der Architekt 
Ludwig Becker , in Kultur-Historischer Verein Borbeck e .V. Mitgliederbrief III 1993- Augusti 
September 1993, S . 3-10. 

s Vgl. "Borbecker Tageblatt", 22 . Januar 1928; BAE, K 482: 2 . Jan . 1928 : Th . Hartz 
fragt wegen der Konsekration der Glocken im Generalvikariat Koln an . 



Das Haus der Salesianer Don Boscos in Essen-Borbeck 31 

Das BronzegeHiut erklang erstmals am frtihen Abend des 24. Januar 
1928. Am 8. Aprii 1942 konfiszierte der nationalsozialistische Staat ftinf 
Glocken des GeHiuts6. 

Das neue Gebaude konnte am 12. Februar 1928 durch Dr. August Hlond , 
bei der Grtindung der Essener Niederlassung der maBgebliche Provinzial, nun 
Erzbischof von Posen und Gnesen , eingeweiht werden. Br war 1927 in den 
Kardinalsstand erhoben worden und besuchte auf der Rtickreise von Rom 
nach Posen u .a. di e deutschen Salesianerhauser7 . 

Nach Schatzungen der Presse stromten etwa 5.000 Menschen zu
sammen, die weit tiberwiegende Zahl jedoch nicht wegen der Einweihung des 
neuen Hauses, sondern um "ihrem" Kardinal zu begegnen: polnisch spre
chende Btirger des Deutschen Reiches, die als Arbeitsmigranten im Ruhrge
biet lebten. Als zustandiger Bischof fiir die im Ausland lebenden Polen galt er 
imrner auch als Anwalt fiir die Bewahrung der polnischen Kulturs. 

Der Neubau ist mit allen modemen Einrichtungen ausgestattet, weist ausgedehnte 
Raumlichkeiten auf, darunter eine schmucke Hauskapelle und wird den hohen 
Zielen der Salesianerpatres besser dienstbar se in konnen , als di e alte Niederlassung9, 

so bewertete das "Borbecker Tageblatt" am Tage der Einweihung die Ùber
siedlung der Gemeinschaft der Salesianer rnit der Spatberufenenschule in die 
Borbecker StraBe 15. Das alte Haus wurde den Don-Bosco-Schwestern iiber
lassen. Sie gewannen erheblich mehr Raum ftir das Madchenheim, einen Kin
dergarten und die Nahschule fiir schulentlassene Madchen. 

Die Spatberufenenschule konnte zum Beginn des Schuljahres im 
Somrner 1928 ihre Schiilerzahl nahezu verdoppeln und wuchs im folgenden 
Jahr noch einmal um ein Drittel an . Vom Ende des Schuljahres 1933 an liegen 
bis 1939 105 Eintritte in das deutsche Noviziat vor und 15 ftir die Nieder
lande1o. Allein diese Zahlen wiegen die tiber Jahre das Essener Haus und die 
Provinz finanziell belastenden Turbulenzen auf. 

6 Auch die Pfarrei St. Josef i m Dekanat Borbeck musste a m 27. Aprii 1942 drei ihrer vier 
Glocken abgeben. 

Die kleinste Glocke blieb dem St. Johannesstift erhalten , wurde aber bei Bombenan
griffen beschadigt und wahrend der UmbaumaBnahmen im Jahre 1969 gestohlen. 

7 Zur Reise des Kardinals durch Deutschland: Johannes WJ ELGOSS, Deutsche Stimmen 
iiber die Reise des Kardinals August Hlond im Februar 1928 durch Deutschland, in RSS 46 
(2005) 145-164. 

8 Vgl. Johannes WIELGOSS, Kardinal segnete Neubau . Vor 80 Jahren war das St.-Johann
esstiftfertig gestellt, in Borbecker Nachrichten , N r. 6, 7. Februar 2008. 

9 "Borbecker Tageblatt" , 12 . Februar 1928 . 
IO Vgl. AHE, Verzeichnis Ehemaliger Mariensohne . 
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4. DAS JUGENDHEIM BIS 1933 

Nachdem der Neubau in Betrieb genommen war, stand das 1923 als Ju
gendheim errichtete Gebaude mit seinem gesamten Volumen den Salesianern 
zur Verfiigung . Heinrich Kremer (1888-1956) , seit dem 9. Marz 1926 fiir das 
Jugendheim, d.h . ftir die Berufstatigen, Realschiiler und Gymnasiasten ab 14 
Jahren zustandig , gab nun dem gestaltlosen Gebaude eine den Erfordernissen 
dieser Jugendarbeit angepasste Struktur. Neben dem Knabenheim und dem 
Bund Neudeutschland fand dort auch der "Don-Bosco-Zirkel" seinen Platz, 
ein seit 1923 von den Salesianern gefòrderter Verein des katholischen Sport
verbandes "Deutsche Jugendkraft" (DJK) mit den Abteilungen FuBball und 
Leichtathletik sowie die Sturmschar und das Jugendorchester. Zwei gròBere 
Raume, je getrennt fiir die Altersgruppe der 14- bis18-Jahrigen und die iiber 
18-Jahrigen boten auch den nicht in den Verbanden organisierten Besuchern 
Spielmòglichkeiten fiir Billard, Tischtennis , Schach und andere Gesell
schaftsspiele. AuBerdem hatte er einen ruhig gelegenen Vortragsraum mit et
wa 100 Platzen und einen Bastelraum eingerichtet. Ende Oktober 1929 weih
te Erzbischof Eugène Mèderlet SDB (1867-1934) das neu gestaltete Jugend
heim ein. 

P. Kremer hat im Juni 1932 eine 16-seitige Schrift geschaffen. Sie war 
als eine Gabe des Dankes an die Salesianischen Mitarbeiter des Hauses ge
dacht, "die unserer notbedrangten Anstalt in Essen in dieser schweren Zeit 
ihre Hilfe schenkten". Sie trug den Titel Zwischen den Schloten. Jugendheim 
Don Bosco Zirkel. Der reiche Bildteil vermittelt einen lebendigen Eindruck 
vom jugendlichen Leben im Heim, den Runden der Leiter und den Gruppen
stunden, den Spielen, der Musik, den Fahrten und Lagern, den Gottesdien
sten, auch einer in der Òffentlichkeit in geschlossener Ordnung sich zei
genden marschierenden J ugend 1 . 

1m Vorwort lasst P. Kremer die Programmatik des Jugendheimes anklingen: 

Dieses Heft soli zugleich ein bescheidener Beitrag sein zu neuzeitlicher Jugend
heim-Padagogik. Im Geiste Don Boscos, des groBen Jugendapostels der Neuzeit , 
ist das Heim, von dem diese Blatter erzahlen , geleitet. Zugleich aber auch im 
Sinne der modernen Jugendbewegung mit ihren starken Forderungen nach dem 

l Ygl. Anmerkung 16 . 
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ganzen Menschen, nach dem ,neuen Menschen ', gebildet und geformt nach dem 
Idealbilde: Christus , dem Hen-n der neuen Zeit2 . 

In diesen Zeilen Jegt er seinen jugendpastoralen Ansatz offen: Wach fi.ir 
die Herausforderungen der Zeit verbindet er die Erziehungsmethoden seines 
Ordensgri.inders mit den Strukturen und Zielen der vorhandenen Jugendver
bande am Ort. 

Heinrich Kremer war einer der Salesianer in Deutschland, die es ver
standen haben, die vorhandene katholische Jugendverbandsarbeit mit den 
Erziehungsmethoden Don Boscos in eine fruchtbare Beziehung zu setzen. Er 
sah , dass die Jugendlichen einer Industriestadt vielen entfremdenden Ein
fli.issen ausgesetzt waren , die Konsum und Brutalitat zur Folge hatten. Durch 
die Bindung an das Jugendheim und die Vermittlung von Wertvorstellungen , 
die in den Ordnungen der Jugendverbande festgelegt waren, bemi.ihte sich 
Heinrich Kremer um eine Erziehung, die dem Jugendlichen ein groBes MaB 
an Freiheit und Eigenverantwortlichkeit gab. 

Nach der salesianischen Methode der Liebenswi.irdigkeit trug Heinrich 
Kremer dafi.ir Sorge , dass im Don-Bosco-Zirkel das Grundgesetz des Katholi
schen Jungmannerverbandes fi.ir jeden einzelnen Leitlinie seines Lebens 
wurde: 

Religios-kirchliche Aufgabe des Jungmannerverbandes ist es: in seinen Gemein
schaften die jungen Katholiken mitten im Weltleben der Gegenwart als leben
dige Glieder der Kirche Christi zu erhalten; sie fiir die Erfiillung der Bruder
pflicht am Nachsten wie fiir den Kampf ums Gottesreich zu bereiten; als Glieder 
der katholischen Aktion wie als junge Bewegung fiir die Ehre und Freiheit der 
Kirche einzutreten und die Frohbotschaft Jesu Christi in die junge deutsche Welt 
zu tragen3. 

Wichtig waren Heinrich Kremer die geistigen Auseinandersetzungen rnit 
den Zeitstromungen, deshalb organisierte er im Heim in regelmaBigen Ab
standen Vortragsabende und lieB vomehrnlich bedeutende Personen aus der 
katholischen Jugendbewegung zu Wort komrnen , so zum Beispiel den Kunst
und Musikpadagogen Josef Diewald (1906-1994 ), de n Schriftsteller Franz Jo
hannes Weinrich (1897-1978), den Mitbegri.inder des Bundes Neudeutschland 
P. Ludwig Esch SJ (1883-1956), den Diozesanprases des Katholischen Jung
mannerverbandes Jakob Clemens (1885-1963) und Franz Steber (1904-1983) , 

2 Von dieser Schrift befindet sich noch ein Exemplar im Nachlass von P. Kremer. AHE. 
3 Grundgesetz des Katholischen Jungmdnnerverbandes Deu.tschlands. Diisseldorf 1932, 

s. 18- 19. 
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den Reichsftihrer der Sturmschar, aber auch einzelne Lehrer des Borbecker 
Gymnasiums wie Dr. Josef Feiten und August Gunkel. Heinrich Kremer war 
immer bemiiht, jedem Jugendlichen im Heim nach seinem groBen Vorbild 
Johannes Bosco ein Seelsorger und Freund zu sein. Er versuchte, durch die 
Organisation des Don-Bosco-Zirkels den Jugendlichen nahe zu sein und 
ihnen Hilfe un d Orientierung zu geben4 . 

Die Gruppe Neudeutschland verschwand im Jahr 1925 aus dem Haus. 
Die Griinde diirften vornehmlich in der Raumnot des alten Hauses gelegen 
haben, aber in der Folge wohl auch an der ungliicklichen Personalentschei
dung in der Niederlassung, diese Gruppe dem P. Johannes Perk (1880-1955) 
als Gruppenkaplan anzuvertrauen , der keinen Zugang zu den Jugendlichen 
fand und an einer personellen Krise innerhalb der Salesianergemeinschaft litt, 
iiber die noch zu sprechen ist. Auch die Richtungsktimpfe im Bund um die 
padagogische Zielsetzung des Bundes diirften zu Irritationen an der Basis bei
getragen haben. Ein Neuanfang mit iiberaus fruchtbaren Folgen des Gruppen
lebens begann Ostern 1928 mit Alfons Adelkamp und P. Kremer, der die 
Gruppe des Borbecker Gymnasiums nun mit dem Namen "Don Bosco" 
wieder in das Jugendheim der Salesianer einband5 . 

Ùber die Bedeutung des Heimes schrieb sich erinnernd im Jahr 1969 
recht anschaulich ein Mitglied der Borbecker Gruppe , das 1938 indie Schule 
und den Bund eingetreten war: 

Pater Heinrich Kremer [ ... ] hatte unter personlichem Einsatz viel getan , um uns 
dieses schone Heim zu bieten. Es ist daher kein Wunder, wenn unter diesen Vor
aussetzungen die Gruppe sehr stark war und ein reges Gruppenleben henschte . 
SchlieB!ich waren wir eine Gemeinschaft, die sich nicht nur zu der wochentlichen 
Fahnleinrunde traf, sondern an jedem freien Nachmittag und Abend im Heim zu
sammen war. Fehlen wollte von denen, die dazu gehorten, keiner. Die Bindung 
aneinander war so stark, daB viele der damaligen Neudeutschen heute noch engen 
Kontakt miteinander haben und sich regelmaBig treffen. Lediglich die wochent
liche Gruppenmesse morgens um 6.30 Uhr in der Kapelle des Schwesternhauses 
war flir einige ein Opfer. MuBten sie doch an diesem Tage sehr frlih aus den Fe
dern um aus Essen-West, Essen-Dellwig oder Essen-Altenessen plinktlich da zu 
sein. Beim anschlieBenden gemeinsamen Kaffeetrinken im Heim ging es dann al
lerdings schon morgens hoc h her6. 

4 Zur Biografie und Bedeutung von P. Heinrich Kremer vgl. J. WLELGOSS, In Treue zu 
Don Bosco ... 

5 Ygl. 50 Jahre ND-KSJ in Essen-Borbeck ... , S. 3. Der Neubeginn 1928 ist nach den 
Aufzeichnungen P. Kremers stimmiger als die Jaiu·eszahl 1929 in der JubiHiumsnummer. 

6 Ebda ,. S. 13. Die Erinnerung ist unterzeichnet mit H. L. , nahe liegend ist, dass es sich 
um Hans Lumer handelt, Lehrer in Ratingen , durch sein ganzes Leben der Essener Niederlas
sung verbunden . 
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Ergebnis der Richtungskampfe im Bund Neudeutschland war die Ab
spaltung des mehr jugendbewegten Teiles, die sich nun "Normannsteiner" 
nannten, wahrend der Bund mit einer christozentrischen Ausrichtung und der 
padagogischen Betonung von Individuum und kleinen Gemeinschaften rasch 
wieder erstarkte7 . Spiegelbild dieses Prozesses hin zu einer scharferen Be
stimmung der Zielsetzung von Neudeutschland ist die zahlenmaBige wie in
nere Entwicklung der Don-Bosco-Gruppe, die im Jugendheim der Salesianer 
zwischen 1928 und 1932 gelang . Die Gruppe wuchs auf etwa 200 Personen 
an. Sie trafen sich zu Bibelvortragen, Christuskreisen, sie pflegten Fahrten 
und Lager, spielten Theaterstticke ftir die Kinder des Knaben- und Madchen
heimes und zu den salesianischen Festen Franz von Sales und Maria, Hilfe 
der Christen, ftir die Freunde und Wohltater des Hauses und am Namenstag 
des Direktors. Sie nahmen im August 1931 am Bundeszeltlager bei SchloB 
Oranienstein unter 2.400 Jugendlichen und 150 Priestern teil, das noch 
einmal Impulse fiir die stark auf Glaubensbildung ausgerichtete und auf die 
Entwicklung des einzelnen abhebende Gruppenarbeit setzte. 

Eine gesundheitliche Krise schrankte ab Ende 1933 P. Kremer sehr ein. 
Da sein Zustand sich nicht besserte, verlieB er im September 1933 Essen und 
lebte fiir etwa ein Jahr in Ensdorf. Die raumliche Abwesenheit dieser domi
nanten Personlichkeit ha t de m regen Le ben der Don-Bosco-Gruppe keinen 
Abbruch getan. 

In der erwahnten Broschiire Zwischen den Schloten widmete P. Kremer 
eine Seite dem "Spiel und Sport". Er wies auf die Person Johannes Boscos 
hin, der den Salesianern die Forderung von Spiel und Sport als unabdingbare 
Erziehungsmittel empfohlen hatte: 

Es ist gewiB kein Zufall , daB Don Bosco, der groBe Jugendapostel des modernen 
Zeitalters, in unserm Jahrhundert der Sportbegeisterung und Sportauswtichse 
gerade auf dem Gebiete der spmtlichen Korperpflege Hervorragendes leistete und 
deshalb fiir unseren modernen Jugendtypus, den Sportjungen , ein so her:rliches 
Vo:rbild geworden ist. 

Unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg kamen am Niederrhein und im 
westlichen Ruhrgebiet Bemiihungen auf, die in den katholischen Jiinglings
vereinen bestehenden Sportgruppen in einem katholischen Jugendverband zu 
organisieren. 1920 gelang die Griindung unter der bereits seit den Vorkriegs
jahren gebrauchlichen Bezeichnung "Deutsche J ugendkraft"8 . 

7 Vgl. Pau! HASTENTEUFEL, Katholische Jugend in ihrer Zeit. Band II: 1919-1932. Bam
berg 1989 , S. 444-447. 

s Ebda , S. 367-378. 
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So griindete sich im Somrner 1923 unter dem Dach des Jugendheimes 
der "Sportverein 23 D .B .Z" .9 Er stand ganz in der Traditi o n salesianischer 
Sportpadagogik. Das jahrliche Stiftungsfest des Don-Bosco-Zirkels war mit 
dem Sportprogramrn der DJK verbunden. Schon zwei Jahre nach der Griin
dung des Sportvereins 23 war der Essener Oberbiirgermeister Dr. Franz 
Bracht (1877-1933) Zeuge eines attraktiven Sportfestes mit Leichtathletik, 
Schlagball und FuBball. Es war besetzt mit Mannschaften aus Essen (Alten
dorf 09, Tura 09 Borbeck, KKV Assindia, Frohnhausen 12), Duisburg-Neu
dorf un d Giitersloh . Ab dem 11 . Mai 1926 nahm auch e in e J ugendmannschaft 
des Sportvereins 23 im FuBball am Spielbetrieb teil. 

Fiir die folgenden Jahre vermerkt Prases Heinrich Kremer ein starkes 
Aufbliihen aller Sport- und Wandergruppen. Das Erlebnis von der Teilnahme 
am II. Reichstreffen der DJK in Koln vom 5. bis 8. August 1927 mit 6.000 
Sportlern und 40.000 Zuschauern batte sich auf den ortlichen Verein positiv 
ausgewirkt. Am Ende des Jahres 1927 bestand die Abteilung aus 98 aktiven 
Sportlern. 

In den folgenden Jahren errang der Sportverein 23 erwahnenswerte 
sportliche Erfolge in der Leichtathletik: Allein im J ahre 1929 kehrten di e 
Laufer als Sieger heim von der "Industriestaffel", vom Lauf "Rund um den 
Bochumer Stadtpark", "Rund um Alt-Steele", vom "Ebert-Hindenburg-Lauf' 
in Miinster und von der Rhein-Staffel in Diisseldorf. Zum Teil gelang es, 
diese Siege bis 1932 zu wiederholen. Urkunden und Pokale waren in einem 
Glasschrank des Jugendheimes ausgestellt. 

Diese beachtlichen Erfolge des Sportvereins 23 konnten die sich ab
zeichnende innere Krise der DJK nicht ausgleichen. Schon im Jahre 1928 
batte der Generalprases Ludwig Wolker (1887-1955) zur Lage der DJK kriti
sche Worte gefunden . Sein negatives Beispiel zur ortlichen Arbeit sei hier zi
tiert, weil es treffend die Situation umschreibt, die Pater Heinrich Kremer re
signierend im Jahre 1929 rnit "grenzenloser Unbestandigkeit" und im Jahre 
1932 mit "Leichtathletik kostet zu vie] Geld! Brockelt ab!" andeutete: 

Ein anderes Bild: lch komrne auf den Sportplatz. Es ist eine festliche Bezirks
veranstaltung eines Bezirks mit Tausenden von Jugendkraftlem. Aber beim Fest 
sind es kaum 150. Von jeder Abteilung 4 bis 10 Mann, die starten sollen, sonst 
niemand . Ein kHiglicher Aufzug. Und das KHiglichste: Es waren noch einige 
Starter und Startmannschaften , die kamen iiberhaupt nur zum Termin ihres 

9 Zum Sportverein 23 D.B.Z. ausflihrlicher: Johannes WIELGOSS, Sportverein 23 D.B.Z. 
das kurze Leben eines DJK-Vereins im Jugendh.eim der Salesianer , in 75 Jahre Padders in 
Borbeck. Herausgegeben von Pater Markus GRAUUCH im Auftrag des St. Johannesstiftes der 
Salesianer Don Boscos Essen-Borbeck. Essen 1996, S. 7-12. 
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Startes und zogen sogleich wieder ab und wahrscheinlich nicht nach Hause. Das 
ist das Gegenteil von DJKlo. 

Zu dieser inneren Krise der DJK traten die Auswirkungen der Wirt
schaftskrise rnit der hohen Arbeitslosigkeit hinzu. Die Spuren des Sportver
eins 23 D .B.Z. verlieren sich in den Verhaltnissen des Zusammenbruchs der 
ersten deutschen Demokratie und des Anbruchs der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaftll. 

Teils noch in der Tradition der Jugendbewegung vor dem Ersten Welt
krieg hatten sich im Katholischen Jungmannerverband Wandergruppen mit 
den Idealen des einfachen und naturverbundenen Lebens gebildet. Der Alten
berger Verbandstag im Jahre 1929 schloss diese Wanderer in der "Sturm
schar" zusammen, sie bildete die Kerngemeinschaft des katholischen Jung
mannerverbandes. Die Reichsleitung entwickelte zur inneren Festigung, zur 
auJ3eren Darstellung und zur geistigen Auseinandersetzung mit dem National
sozialismus ftir das Jahr 1932 ein Aktionsprogramm, dessen Parole der Gene
ralprases Ludwig Wolker ausgab: "Sturm 1932: Christusjugend in die Front 
ftir Volk und Kirche"1 2_ 

Die Aufzeichnungen von P. Kremer halten das Aufbltihen der Wander
gruppen im Jugendheim seit 1928 fest. Sie trugen zunachst den Namen 
"Meerstern" und prasentierten sich der Offentlichkeit in einheitlicher Klei
dung, in Marschformation und mit dem Christusmonogramm ahnlich wie der 
Bund Neudeutschland. Unterwegs waren sie tiberwiegend im Sauerland, wo 
sie am Rand der kleinen Ortschaft Niedersfeld (beute Winterberg) ein verfal
lenes Bauernhaus zu ihrem Landheim einrichten konnten. Vom inneren Leben 
dieser Wandergruppe, die nach dem Altenberger Verbandstag die Sturmschar 
bildete und aus berufstatigen Jugendlichen bestand, lagen bisher auBer ei
nigen Fotos, die zur Selbstdarstellung angefertigt wurden, keine Quellen aus 
dem Jugendheim vor. In jiingster Zeit konnten aber schriftliche Zeugnisse 
aufgefunden werden: die Tagebiicher zweier Sturmscha.rler, die den Verlauf 

10 Ludwig WoLKER in "Deutsche Jugendkraft" 12 (1928) 263 . 
11 Yor dem Hintergrund des am 20. Jul i 1933 abgeschlossenen Reichskonkordats mit 

seinem ungek.Hirten Artikel 31 i.iber den Fortbestand der konfessionellen Jugendverbande 
waren di e DJK-Vereine von den Wettbewerben der Sportverbande ausgesch lossen, die ab Juli 
1933 im Reichssportfi.ihrerring einheitlich zusammengeschlossen waren . Am 23 . Juli 1935 
wurde der DJK-Yerband in PreuBen verboten. 

12 Ludwig WOLKER, Sturm 1932. Christusjugend indie Front! , in "Jungfiihrer" l (1932) 9 . 
Zur Entstehung, Konzeption und Entwicklung der Sturmschar vgl. Karl HOFMANN, Eine 

katholische Generation zwischen Kirche und Welt. Studien zur Stunnschar des katholischen 
Jungmi:inner Verbandes Deutschland. Augsburg 1992 , S. 66-129 . 
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ihrer Wallfahrt nach Rom dokumentieren . Der konkrete Anlass flir vier 
Sturmscharler des Jugendheimes war die Feier des Heiligen Jahres 1933. Am 
6. Mai traten sie auf ihren Fahrradern die Reise an, ausgestattet mit ihren 
Wanderbiichern und einem Empfehlungsschreiben des Essener Direktors 
Theodor Hartz fiir die Salesianerhauser13 . Mi t wenig Geld in den Handen ver
trauten sie ganz der Gastfreundschaft der Klbster an ihrer Route, sie wurden 
nur selten enttauscht. 

Ihre Aufzeichnungen enthalten keine tiefgehenden Gedanken tiber Weg 
und Ziel, sie waren einfache Arbeiterkinder, getroffen von dem Los der Ar
beitslosigkeit, nun zur Bewaltigung ihrer Route mit vielen Unwagbarkeiten 
korperlich stark gefordert. An vielen Orten fanden sie das ihnen aus ihrem Ju
gendheim vertraute salesianische Leben und trafen ihnen bekannte Salesianer, 
die in Essen gearbeitet hatten. 

Sooft es ihnen moglich war, begannen die Tage ihrer Wallfahrt mit der 
Teilnahme an der Eucharistiefeier und endeten haufig mit dem Abendgebet, 
das in den Hausgemeinschaften ihrer Ùbernachtungsorte gesprochen wurde. 
Unterwegs nahmen sie Kontakt zu prominenten Priestern des Verbandes auf, 
die ihnen aus den Publikationen bekannt waren: Pralat Peter Anheier (1858-
1936) in Trier, P. Constantin Noppel SJ (1883-1945) in Rom, Dompropst Jo
hann Leicht (1878-1940) in Bamberg. 

Richtungsweisende Ereignisse des Verbandes vergegenwartigten sie, 
wenn ihre Route einen Ort beriihrte , der im Leben des Verbandes eine Bedeu
tung erlangt hatte. Im Bamberger Dom war es das Reiterstandbild , das der 
Sturmschar wahrend ihres l. Reichstreffens 1932 in Koblenz als Zeichen der 
Einheit eines erstrebten Jugendreiches gegeben wurde. In diesem Standbild 
sah die Reichsleitung der Sturmschar eine Verkorperung der Ziele der Ge
meinschaft , es solite dem Einzelnen im Leben des Verbandes den Sinn von 
Kirche und Staat in Vergangenheit und Gegenwart erschlieBen. Einer der Bor
becker jungen Manner hatte vorbereitend eine Deutung der Figur in seinen 
Kalender eingetragen, di e lei der nicht mehr vollstandig i st. 

In Trier besuchten sie das Apostelgrab des hl. Matthias und erinnerten an 
den Hohepunkt der 6. Reichstagung des katholischen Jungmannerverbandes 
Deutschlands; symboltrachtig iibergab der Bischof von Trier ein am Apostel
grab entziindetes Licht an die Diozesanflihrer, die es weitergaben an die etwa 
15.000 Teilnehmer. Vom Apostelgrab aus zog ein Fackelzug durch die 
StraBen zur Porta Nigra, die Sendung der deutschen katholischen Jugend ins 

13 Das Wanderbuch stellte ein Ortsprases aus. Es berechtigte zur Ùbernachtung im Netz 
der zahlreichen Gesellenhauser. 
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Deutsche Reich in diesem zeichenhaften Geschehen mitvollziehend. Den 
Film dieses Reichstreffens "Feuer von Trier" hatten auch die vier Rornfahrer 
aus de m Jugendheim der Salesianer gesehen 14 • 

14 Das Tagebuch des Sturmscharftihrers Hans Gust iibergab seine Tochter, Frau Maria 
Schramme, dem St.-Johannes-Stift und ist im AHE deponiert. Das Tagebuch des Sturmschar
lers Hans Polozek befindet sich i m Besitz seiner Tochter, Frau Rita Schneider. Von beiden Ta
gebiichem liegen Abschriften vor. 

Vgl. Johannes WIELGOSS , Vier Sturmschiirler auf Fahrriidern von Borbeck nach Rom, in 
"Borbecker Nachrichten", 12. Aprii 2012. 
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Kardinal August Hlond , Primas von Polen, bei der Einweihung des neuen Hauses am 12. Februar 1928. 
B. Schrnidt 



Fahnenabordnungen polnischer Vere i ne aus dem Ruhrgebiet wahrend der Einweihung des Neubaus 1928. 
B. Schrnidt 

Hauswirtschaftsschi.i lerinnen der Don-Bosco-Schwestern in der Ki.iche des St. Johannesstiftes im Jahre 1928. 
B. Schmidt 



S. DAS KNABENHEIM BIS 1933 

Unter dem gleichen Dach wie das Jugendheim war das Knabenheim der 
Salesianer angesiedelt. Dieses offene Angebot an Vorschulkinder und Schul
pflichtige entsprach ihrer traditionellen Konzeption seit Griindung der Kon
gregation, die Kinder von der Stral3e auf SpielpHitzen zu sammeln. In Bor
beck war mit dem Knabenheim ein einzigartiges , in diesen Jahren noch unge
wohnliches Projekt in Gang gesetzt. Kinder spielten vor der Haustiir oder wo 
wachsende Industrie, rege Bautiitigkeit zur Schaffung von Wohnraum und zu
nehmender Verkehr ihnen Platz liel3en , der hiiufig nicht ungefiihrlich war. 
Was das kommunistische "Ruhr-Echo" im Griindungsjahr der Borbecker Nie
derlassung als klassenkiimpferische Aktion der "Schwarzen" herausgestellt 
hatte 1, war den Salesianern erster Auftrag zur Erfiillung ihrer piidagogischen, 
sozialen und pastoralen Sendung: Sie organisierten einen geschiitzten Raum 
fiir die Kinder. Es war vomehmlich der Hof, der sich ftir Ballspiele wie Hand- , 
Ful3- , Schlagball , Jiiger- und Volkerball und Krocket eignen musste . Er wurde 
ausgestattet mit Schaukeln , Klettergeriiten , Rutschbahnen, Sandkasten, 
Planschbecken und Karussell. Abgetrennt vom Jugendheim bot ein grol3er 
Raum vielfiiltige Spielmoglichkeiten . Einer der angrenzenden Riiume war fiir 
die Hausaufgabenbetreuung bestimmt, der andere diente als Ùbungsraum fiir 
Instrumentalmusik. 

Tiiglich betreute der Leiter des Knabenheimes P. Alfred Tebben (1885-
1966) mit einem Kreis junger Salesianer im piidagogischen Praktikum etwa 
250 Besucher. Eingeschrieben waren etwa 1.500 Jungen . Viele kamen unre
gelmii13ig oder nur zu bestimmten Anliissen , alle waren gern gesehen, die Sa
lesianer machten keinen Unterschied nach Konfessionen oder dem Parteibuch 
der Eltern. 

Der Tag endete mit einer kurzen Andacht in der Kapelle, zu den festen 
Punkten gehorten der Segen, e in kurzes katechetisches Wort des Knaben
heimleiters, ein ermunterndes "Gute-Nacht-Wort" und eine Gewissenserfor
schung , die nah am konkreten Zusammenleben im Knabenheim stand. Das 
Haus sollte ein Ort des Friedens sein. Zweimal pro Woche erhielt jeder eine 
Brotration und Kakao , wahrend der Ferien taglich. Der Besuch wurde auf 
einer Mitgliedskarte taglich durch einen Tagesstempel festgehalten. Wer alle 

1 Siehe oben, Anmerkung 13. 
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Tage der Woche gekommen war, konnte sonntags kostenlos an einem Thea
terstiick oder einer Filmvorfiihrung im Saal teilnehmen . 

Mit den jahrlichen Weihnachtsbescherungen fiir Kinder bediirftiger Fa
milien entfaltete der Knabenheimleiter - unterstiitzt von einem ehrenamtli
chen "Damenkomitee"2 - auch eine karitative Tatigkeit des Knabenheimes . 

Die Borbecker Geschaftswelt spendete in Zeiten wirtschaftlicher Not fiir 
mehr als 300 Kinder insbesondere Bekleidungsstiicke un d Schuhe3 . Auf de n 
Anwesen von Familien Essener Salesianer aus Damme (Oldenburg) und 
Kirchhundem (Sauerland) erlebten jahrlich iiber 100 Kinder mehrwochige 
Ferienfreizeiten4. 

Dieses auf die Bediirfnisse der Bevolkerung des Ortes eingehende Pro
jekt des Knabenheimes genoss eine hohe Wertschatzung . Die mit den Kindem 
umgehenden und anwesenden Salesianer blieben wegen der selbstverstandli
chen Teilhabe an ihrem Leben (Assistenz) in der Erinnerung der Menschen 
hoch geschatzt. 

2 Das Damenkomitee bestand aus etwa 50 - 60 Helferinnen, die neben Sachspenden 
auch fin anzielle Mittel fiir das Knabenheim eintrieben . Sie trafen sich regelmaBig zu geselligen 
Veranstaltungen mit einem religiosen Vortrag. 

3 Vgl. z.B . "Borbecker Lokalanzeiger" , 25. Juni 1931; "Essener Volks-Zeitung" , 23. De
zember 193 1 un d 25. Dezember 1934. 

4 Vgl. AHE, Chronik 1932- 1957 ; Don Bosco-Kalenderfiir das Jahr des Heils 1932 , 
S. 55. 



Mitglieder der Leichtathletik-Gruppe im DJK-Verein DBZ 23 etwa 1932. 
Archiv St. Johannesstift 

FuBballmannschaft im DJK-Verein DBZ 23 etwa 1932. 
Archiv St. Johannesstift 



FuBballmannschaft im DJK-Verein DBZ 23 etwa 1932. 
Archi v St. Johannesstift 

Teilansicht des Jugendheims der Salesianer i m Hof hinter dem St. Johannesstift i m Jahre l930. 
Archi v St. Johannesstift 



6. JUGENDHEIM UND KNABENHEIM 
UNTER DEM NATIONALSOZIALISMUS 

Mit Beginn der DreiBigerjahre bemi.ihte sich die Reichsleitung des Jung
mannerverbandes um die Aktivierung politischer Verantwortung ihrer Mit
glieder. Die Gefahr des Nationalsozialismus war erkannt. Das Jahr 1932 
wurde als "Sturmjahr" ausgerufen: 

Die Zeiten stehen auf Stunn! Der Kanzler unseres Reiches hat es dem jungen 
Deutschland gesagt: Das Jahr 1932 wird e in Jahr der Entscheidung sei n 1• 

Wie konnten Jugendliche lokal bffentlich deutlicher prasentieren, was 
sie unter "Sturm" verstanden als auf der StraBe in geschlossenen Forma
tionen, in einheitlicher Bundestracht, mit Fahnen und Musik marschierend 
zu zeigen, wer man war? So verscharften sich zwangsHiufig nach der Ernen
nung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 die Provoka
tionen und ZusammenstòBe zwischen der Hitler-Jugend und den konfessio
nellen Jugendverbanden. Nach einem als "Ùbungsmarsch" bezeichneten Zug 
von etwa 100 Mitgliedern des Bundes Neudeutschland drang am Abend des 
21. November 1933 eine kleine Gruppe der Hitler-Jugend in das Jugendheim 
der Salesianer ein und fordette die Herausgabe der Schulterriemen, die ein 
polizeilich verbotenes Uniformsttick seien . Die herbeigerufenen Polizeibe
amten versuchten den Vorfall zwischen den Leitern der Kontrahenten zu 
schlichten . Doch zwei Tage spater kam es erneut zu Provokationen, die in 
einer Schlagerei un d polizeilichem Einsatz endeten2 . Dieser Konflikt auf der 
StraBe ist nur ein Beispiel flir den Versuch der Hitler-Jugend, mit Berufung 
auf "Befehle" von Parteiinstanzen oder einfach durch AnmaBung polizeili
cher Kompetenzen das Leben katholischer Gruppen zu zermlirben. Sie er
reichten zunachst nur eine Festigung des Selbstbehauptungswillens der ka
tholischen Jugend. Dieser lasst sich gerade flir die Gruppe des Bundes Neu
deutschland des Jugendheimes der Salesianer bis indie Kriegsjahre belegen. 
Obwohl von staatlicher Seite mit Druck vor allem auf Beamte und Lehrer 
eine Mitgliedschaft in der Hitler-Jugend erzwungen wurde, bekannten selbst 
noch nach der gesetzlichen Einflihrung der Hitler-Jugend als Staatsjugend 

1 L. WOLKER , Sturm 1932 ... , S. 9. 
2 Ygl. LAD, RW 58-49813 (Metschies, Georg); LAK, 403-16844. 
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am l. Dezember 1936 einige in ihren LebensHiufen , di e si e de n Zulassungs
gesuchen zum Abitur beifiigen mussten, dass der Bund Neudeutschland und 
das Salesianerheim ihre Personlichkeit gepragt habe . Sie blieben in ihrem 
Herzen Mitglieder des Bundes Neudeutschland , wie die Hitler-Jugend
Fiihrung sich eingestehen musste3. 

Innerkirchlich - nicht auf der politischen Ebene - kam es zu einem Kon
fliktfall nach der traditionellen Essener Fronleichnamsprozession im Jahre 
1936, der zu einem bemerkenswerten Zeugnis fiir den Willen zur Selbstbe
hauptung der Gruppe Neudeutschland im Salesianerheim wurde. Nach der 
kirchlichen Feier trafen sich die Mitglieder des Bundes und Eltem im Kolping
haus. Kaplan Adolf Prohaska (1903-1971), Gaukaplan von Neudeutschland, 
forderte die Jugendlichen indirekt auf, in die Hitler-Jugend iiberzutreten . Am 
folgenden Tag protestierten Eltern beim Gruppenkaplan P. Heinrich Kremer 
gegen die Aufforderung Prohaskas . Zur Klarung des Falles fuhr P. Kremer mit 
seinen Gruppenleitem zum Bundesfiihrer P. Ludwig Esch SJ, der offensichtlich 
nur den Versuch unternommen hat , auf die Protestierenden beschwichtigend 
einzuwirken. Denn nur so lasst sich deuten, warum P. Kremer am folgenden 
Tag die Abmeldung der Gruppe Neudeutschland des Jugendheimes der Salesi
aner aus dem Gau trotzig und mit einer bewertenden Begriindung erklarte: 

Da der Gauleiter mein , der Eltern und der Jungen Vertrauen verloren h atte . Es 
erfolgen (sic!) noch viele Unannehmlichkeiten- doc h un sere Gruppe blieb 
stark4 . 

Ein personliches Zeugnis dieses jugendlichen Selbstbehauptungswillens 
gegen jede staatliche Vereinnahmung wird auch im Engagement des Neudeut
schen Jugendlichen Heinrich Bongers (1921 -1946)5 erkennbar. Er war im 
Aprii 1938 - zugunsten seiner beruflichen Ausbildung bereits im Februar 

3 Ygl. z. B. die Abiturakten von Heinrich Carnein , Hans Lechtenberg , Franz Luthe und 
Josef Stliker im Archiv des Borbecker Gymnas iums. 

Die Geheime Staatspolizei hatte im Aprii 1940 den Yerdacht , dass im Jugendheim der 
Sales ianer noch "getarnte ZusammenkUnfte" von Neudeutschen stattfanden; vgl. LAD, RW 58-
2375 1 (Luthe, Franz). 

4 AHE Nachl ass Kremer. Prohaska war Sympathisant des Nationalsozialismus und V
Mann der Geheimen Staatspoli zei. 

Ygl. Johannes WIELGOSS, Katholische Jugend in Essen und ihre Jugendseelsorger unter 
dem Nationalsozialismus, in Zeugnis cles Glau.bens, Dienst an der Welt. Festschrift flir Franz 
Kardinal Hengsbach zur Yollendung des 80. Lebensjah.res. Im Auftrag des Bischoflichen Gene
ralvikariats und des Domkapitels zu Essen herausgegeben von Baldur HERMANS. M Uiheim 
1990 , S . 451-498 . Zu Prohaska: S. 477-479. 

5 Ygl. Johannes WiELGOSS, Das Jugendheim der Salesianer Don Boscos im. Leben des 
Jugendlichen Heinrich Bongers ( 1921-1946) , in 75 Jahre Padders in Borbeck ... ,S. 14-20. 
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1938 indie Hitler-Jugend eingetreten- Hihnleinftihrer6 im Bund Neudeutsch
land geworden und hat sein Hihnlein auch nach dem Verbot von Neudeutsch
land im Juni 1939 bis zu seinem Eintritt in die Wehrmacht im Februar 1942 
geleitet. Unter der Uniform der Hitler-Jugend und der Wehrmacht blieb er in 
dieser auBeren Widerspriichlichkeit ein iiberzeugter katholischer Jugendlicher 
des Bundes Neudeutschland im Jugendheim der Salesianer. 

Im Gegensatz zum Bund Neudeutschland und zur Sturmschar ver
schwand der DJK-Sportverein 23 D.B.Z. bald nach der Machtergreifung der 
Nationalsozialisten lautlos aus dem Jugendheim. Schon Mitte 1932 ftihrte P. 
Kremer Klage dariiber, dass die Abteilung Leichtathletik zu hohe Kosten ver
ursache un d Mitglieder verliere 7 . Di e se Klage deutet di e vergleichsweise ge
ringe Bindung der Jugendlichen an das Jugendheim an, ihr Hauptinteresse lag 
in der Austibung der hier angebotenen Sportarten. AuBerdem stiirzten die 
Konkordatsverhandlungen den Gesamtverband der DJK in eine strukturelle 
Krise, die vor Ort ihre vernichtende Wirkung zeigte. Auf kirchlicher Seite be
standen erhebliche Meinungsunterschiede iiber die Frage, ob die DJK in den 
Art. 31 des Konkordates aufzunehmen sei , der im nationalsozialistischen 
Staat den Bestand der konfessionellen Verbande garantierte. 

Im Wesen des nationalsozialistischen Staates lag es , die korperliche Er
ttichtigung der Jugend allein ftir sich zu beanspruchen. Die DJK befand sich 
1933 in der unangenehmen Zwangslage, dass sie den einzelnen bereits gleich
geschalteten Fachverbanden (z. B. Deutscher FuBballbund, Leichtathletikver
band) beitreten musste , wenn die Vereine am offentlichen Spielbetrieb und 
Wettbewerb teilnehmen wollten. Da der Verband in der Breite es nie geschafft 
hatte, seinen Mitgliedern auch eine kirchliche tragende Identitat zu vermit
teln, fehlte in seinen Reihen der Wille zum Widerspruch gegen die Ziele des 
nationalsozialistischen Staates , wie er etwa im Bund Neudeutschland und in 
der Sturmschar vorhanden war, was schlieBlich wesentlich zu seiner Selbst
auflosung im August 1935 beigetragen hat8 . 

Das ortliche Programm der Jugendverbande im Jugendheim der Salesi
aner zog haufig das Interesse der Ùberwachungsbehbrden auf sich. Man ver
suchte sich vor unliebsamen Bespitzelungen von Veranstaltungen durch Aus
gabe von Einlasskarten oder der Kontrolle des Verbandausweises zu schiitzen, 
allerdings nicht immer wirkungsvoll. 

6 "Hihnlein" ist die im Bund Neudeutschland gebrauchliche Bezeichnung fiir die kleine 
Gruppe am Ort, bestehend aus ca. 7 bis 12 Jungen . 

7 Vgl. AHE, Naclùass Kremer; vgl. auch oben , Anmerkung 54. 
8 Zum innerverbandlichen und kirchlichen Diskurs vgl. Barbara S CHELLENB ERGER, Ka

tholische Jugend und Drittes Reich. Mainz 1975 , S. 134-140. 
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Eine erste Bekanntscbaft mit der Kriminalpolizei macbte das Jugend
beim am 5. Juli 1933 , sie durcbsucbte die Raume nacb Scbriften des katboli
scben J ungmannerverbandes9. 

Im Aprii 1935 drobte die Hitler-Jugend , das Jugendbeim in Brand zu 
stecken, desbalb wurde es eine Nacbt von der Polizei bewacht. In den fol
genden Nachten tibernabmen altere Schtiler des St. Johannesstiftes diese 
Aufgabe. 

Aucb einzelne Mitglieder der Sturmschar batten sich wegen ihrer Akti
vitaten im Jugendheim vor der Gestapo zu verantworten. Ein Adjutant des 
Kreisleiters der NSDAP batte der Gestapo Ende August 1934 einen vervielfal
tigten Brief des Sturmscharftibrers Hans Gust (1909-1973) tibergeben , in dem 
dieser im Freundes- und Bekanntenkreis um finanzielle Hilfe ftir ein Zeltlager 
gebeten batte , "da die katholische Jugend vom Staat keine Untersttitzung 
mebr bekommt" . Die Staatsanwaltscbaft stellte aber das Verfabren ein , da 
nicbt mebr zu ermitteln war, ob aucb nacb dem Inkrafttreten des Gesetzes 
tiber das Sammlungsverbot vom 2. August 1934 nocb gesammelt wurde 10 • 

Wiederum auffallig wurde Hans Gust am 2. Juni 1935, als er mit einer 
Gruppe von Sturmscbarlern des Jugendheimes in der Borbecker Prozession in 
"uniformahnlicber Bekleidung" auftrat. Die 13 Jugendlicben wurden auf der 
Borbecker Polizeiwacbe wegen des VerstoBes gegen die Polizeiverordnung 
des Oberprasidenten vom 4. Aprii 1935 vernommen. Welche Konsequenz 
dieser VerstoB ftir sie batte, ist aus dem vorhandenen Aktenmaterial nicbt 
ersichtlich 11 • 

Zur Weibnacbtsbescberung des Knabenbeims im Jahre 1940 wollte P. 
Tebben einige bedtirftige Kinder mit Schuben bescbenken, die er durch Ver
mittlung des Salesianers Wilbelm Winkels (1881-1958) zu bescbaffen boffte. 
P. Wilhelm Winkels musste nacb der staatspolizeilicben SchlieBung der salesia
niscben Einricbtung diese verlassen und bielt sicb bei Pfarrer Anton Kalscbeur 
(1881-1950) und seinen Verwandten am Niederrbein auf. Zu diesen gebòrte 
aucb der in Kevelaer ansassige Scbubfabrikant Tbeodor Bergmann (1868-
1948), der scbon vor dem Ausbrucb des Krieges Schuhspenden an das Knaben
beim gegeben batte. Nun war aber am 4. September 1939 eine Kriegswirt
scbaftsverordnung erlassen worden, die die Verbraucbsgtiter unter eine strenge 
staatliche Kontrolle stellte. Bergmann schatzte seine Spende an diesen Auflagen 

9 Diese Durchsuchung war reichsweit angesetzt mù der Begrlindung, der Katholi sche 
Jungmannerverband sei eine konfessionelle Hilfsorgani sation der katholischen Zentrumspartei. 
Die Zentrumspartei !oste sich am folgenden Tag selbst auf. 

Io Ygl. LAD , RW 58-46480 (Gust, Hans). 
11 Ygl. ebda. 
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vorbei allenfalls als e in niederschwelliges Vergehen e in. Da diese Sendung der 
Schuhe bis zur Bescherung und auch nach Weihnachten nicht bei P. Winkels 
eingetroffen war, fragte er bei Bergmann nach. Dieser bestatigte in einem Brief, 
dass die Sendung richtig an ihn adressiert aufgegeben sei und er sich bei der 
Deutschen Reichsbahn wegen des Verbleibs erkundigt habe. Dann ftigte er an: 

Solite eine Nachfrage stattfinden , so sind die Schuhe von Dir erbettelt worden fi.ir 
arme Kinder. Auch solche darf ich nicht abgeben, aber es wird nicht so schlimm 
aufgenommen werden 12. 

Mit dieser Einschatzung hatte er sich getauscht. Der Brief geriet in die 
Postkontrolle und die Gestapo nahm die Ermittlungen auf. Bergman wurde 
am 24. Juni 1941 auf dem Biirgermeisteramt in Kevelaer vernommen. Die 
Personalakte der Gestapo zeigt in der Person des Biirgermeisters Eickelberg 
(B iirgermeister in Kevelaer von 1934-1945) de n typischen, ehrgeizigen 
kleinen Parteigenossen, der, durch die NSDAP aufgestiegen , nun endlich 
einen Grund gefunden hatte, den im Ort angesehenen Biirger Theodor Berg
mann zu desavouieren. Er charakterisierte ihn als einen "gerissenen Ge
schaftsmann" und "fanatischen Katholiken" und bat die Gestapo 

gegen Bergmann die ganze Strenge des Gesetzes anzuwenden, da ihm infolge 
seiner einflussreichen Position i m allgemeinen nicht beizukommen ist 13 • 

Nach der Einschatzung der Kriminalpolizei lag bei den beiden Patres 
Fluchtverdacht vor, deshalb wurde ihre Festnahme angeordnet. P. Winkels 
wurde am 25. Juni 1941 in Twisteden bei dem befreundeten Pfarrer Anton 
Kalscheur festgenommen und am folgenden Tag in das Polizeigefangnis Diis
seldorf eingeliefert. P. Tebben wurde am 30. Juni 1941 in Essen verhaftet und 
dem gleichen Gefangnis zugefiihrt. 

Mit dieser gerichtlichen MaBnahme gegen P. Tebben endete die iiberaus 
segensreiche Tatigkeit des Knabenheims der Salesianer im zweiten Kriegs
jahr durch eine Verordnung der nationalsozialistischen Machthaber, die im In
teresse ihrer Kriegsfi.ihrung lag. 

Unterdessen hatte die Polizei die Schuhsendung bei einem Mitglied der 
Pfarrcaritas sichergestellt: 29 Paar hohe , schwarze Knabenschuhe der GroBen 
31 bis 39. Ihre Suche im St. Johannesstift war ergebnislos geblieben , da die 

12 LAD, RW 58-29006 (Bergmann , Theodor). 
Theodor Bergmann gehi:irte dem Zentrum an , war 1919/20 Mitglied der Weimarer Natio

nalversammJung , Mitglied des Gemeinderates Kevelaer und Mitglied des Volksvereins flir das 
katholische Deutschland. 

13 Ebda. 
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erst nach Weihnachten eingetroffene Sendung vom Pfortner im Theatersaal 
abgestellt wurde und liingere Zeit unbeachtet blieb. SchlieBlich habe sich der 
Seelsorger des Pfarrbezirkes St. Johannes Bosco, P. Josef Metzger (1894-
1973), bei P. Tebben nach der Verwendung der Schuhe erkundigt. Da P. 
Tebben Zweifel daran geauBert habe, dass in diesen Zeiten das Knabenheim 
auch am folgenden Weihnachtsfest noch bestehe, habe Metzger die Schuhe 
der Pfarrcaritas zur Aufbewahrung iibergeben 14 • 

Auch Direktor P. Theodor Hartz wurde bei der Suche nach den Schuhen 
polizeilich vernommen, stellte sich ahnungslos und beteiligte sich an der er
gebnislosen Suche im Haus. Seine Taktik des Hinhaltens der Polizei ging 
wegen der Angaben des P. Metzger letztlich nicht auf. Die Schuhe wurden 
konfisziert un d im Dezember 1941 der Altschuhstelle in Essen iibergeben 15 • 

Das Amtsgericht Kleve verurteilte am 30. September 1941 Theodor 
Bergmann zu 3.000,- RM Geldstrafe, die Patres Tebben und Winkels zu je 
1.000,- RM Geldstrafe oder ersatzweise 2 Monate Haft. Da ihnen die Unter
suchungshaft angerechnet wurde , waren sie frei. 

Inzwischen war am 5. August 1941 das St. J ohannesstift staatspolizeilich 
geschlossen worden. Die Salesianer erhielten ein Aufenthaltsverbot fiir den 
Regierungsbezirk Diisseldorf. P. Tebben folgte seiner Gemeinschaft zu dem 
staatspolizeilich angeordneten Aufenthaltsort Helenenberg. P. Winkels kam 
zunachst bei Pfarrern am Niederrhein unter. 

Am 23. November 1941 berichtete ein von den Niederlanden aus gegen 
die NS-Herrschaft agitierender Radiosender "Gustav Siegfried I" in hetzeri
schen Formulierungen iiber die Verurteilung Theodor Bergmanns 16. Der 
Sender brandmarkte die "undurchdringliche, alles verschlingende" NS-Biiro
kratie und spielte mit dieser Bemerkung auf die vielen Millionen Reichsmark 
an , die das Winterhilfswerk 17 jahrlich einsammelte, ohne eine offentliche Re
chenschaft iiber die Verwendung der Spenden ablegen zu miissen. Bergmann 
dagegen habe eine Hilfe geleistet, die den Notleidenden direkt zugute kam. 

Das Reichssicherheitshauptamt in Berlin gab der Gestapo in Diisseldorf 
Anweisung, nach dem Informanten zu suchen , den man in "klerikalen 

14 Vgl. Zeugenaussage P. Josef Metzger, in LAD, RW 58-29006 (Bergmann, Theodor) . 
1s Vgl. LAD, RW 58-31095 , (Tebben , Alfred). 
16 Wiedergabe des Textes in LAD, RW 58-29006 (Bergmann , Theodor). 
17 Schon 1931 war fi.ir Notleidende infolge der Wirtschaftskrise ein Solidarwerk zur ge

genseitigen Hilfe geschaffen worden. Unter der Bezeichnung "Winterhilfswerk" initiierte am 
13.9.1933 die Reichsregierung ein Hilfswerk, das zur Starkung der "Volksgemeinschaft" Wohl
habende und Bedi.irftige verbinden solite. Die Spenden wurden unter Druck und Zwang einge
trieben. Die Organisation der Sach- und Geldsammlungen lag bei der Nationalsozialistischen 
Volkswohlfahrt. 
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Kreisen" vermutete . Im Verdacht stand Pfarrer Kalscheur im Grenzdorf Twi
steden, dem man aber nichts nachweisen konnte. Bei dieser Aktion wurde P. 
Winkels wieder aufgegriffen , der polizeilich in Mehr bei Wesel gemeldet war. 
Obwohl er nicht der Essener Salesianergemeinschaft zugehorte, wurde das 
Aufenthaltsverbot fiir den Regierungsbezirk auch auf ihn angewandt 18• 

18 Vgl. LAD, RW 58-8382 (Winkels , Wilhelm). 



Ein Raum im Jugendheim etwa 1930. 
Kunstverlag Harni sch & Storms 

Wandergruppe , Meerstern" im Jugendheim der Sales ianer 1928 . 
Archiv St. Johannessti ft 



7. DIE GEMEINSCHAFT DER SALESIANER DON BOSCOS 

Mi t pathetischen Worten ha t Pro f. Leonhard Habrich ( 1848-1926) 1 di e 
Ankunft der Gemeinschaft der Salesianer in Essen-Borbeck gefeie1t. In Schriften 
und Vortragen hatte sich dieser in der Lehrer-Ausbildung tatige Padagoge schon 
um die Jahrhundertwende Mitglieder der Kongregation des Turiner Priesters Jo
hannes Bosco nach Deutschland gewiinscht. N un, nach dem verheerenden Krieg, 
in der Stunde sozialer geistiger Not des deutschen Volkes und besonders seiner 
Jugend , seien die Salesianer zum "Neuaufbau" erschienen. 

Da erscheint es vielen harrenden und hoffenden Herzen wie ein Labsal vom 
Himmel, daB die Meistererzieher armer Knaben und JUnglinge endlich in unserer 
Heimat eine Statte der Erziehung eroffnet haben2 . 

In den folgenden Ausfiihrungen geht es um die Frage , wer diese Salesi
aner waren und wie sie ihren erzieherischen und pastoralen Auftrag gelebt 
haben. Zu dieser von Leonhard Habrich mi t reichlich Vorschusslorbeeren be
dachten und als Geschenk des Himmels gepriesenen ersten Salesianergemein
schaft in Preu/3en gehbrten drei Priester, drei im padagogischen Praktikum 
stehende junge Salesianer und ein Bruder. Die Priester hatten ihre salesiani
sche und theologische Ausbildung in Italien absolviert. Sie zahlten zu den er
sten deutschen Salesianern , die mit dem Blick der Generalleitung in Turin auf 
eine mèigliche Expansion der Kongregation nach Mitteleuropa den Weg in die 
Gemeinschaft Johannes Bosco gefunden und starken Anteil an der Ausbrei
tung in Deutschland zwischen den beiden Kriegen hatten . Dr. Hermann 
Lampe iibemahm nach zehnjahriger Erfahrung als Salesianerpriester in Sala
manca die Leitung der Borbecker Gemeinschaft. Er gHinzte hier als Prediger 
und bei Vortragsabenden in katholischen Verbanden und hatte bald gute Kon
takte zur Borbecker Geistlichkeit. Nach seiner Amtsperiode als Direktor 
kehrte er haufig zu Vortragen nach Borbeck zuriick . Seiner Amtspflicht, 
wahrend seines Direktorats eine Chronik des Hauses zu fiihren, ist er zum Be
dauern der spateren Historiker nicht nachgekommen . 

1 Ober die Bedeutung Leonhard Habrichs in der deutschen Geschichte der Salesianer 
vgl. Johannes WIELGOSS , Aus Gottes Kraft im Dienst am Menschen . (= 30. Folge der Schriften
reihe zur Pflege salesianischer Spiritualitat). Ensdorf 1991 , S . 19-29. 

2 Leonhard HABRICH, Di e Salesianer Don Boscos in Norddeutschland ( Essen-Borbeck), 
in "Elternhaus und Schule" , 11 (1921) 86, DUsseldorf, 11. November. 
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Ftir den Bereich der Ausbildung der Jugendlichen wurde P. Johannes 
Perk zustandig. Er hatte mit P. Lampe das Noviziat absolviert und war auch 
mit ihm 1910 zum Priester geweiht worden . Schon zu seinen Studienzeiten 
arbeitete er als Sekretar beim Nachfolger Johannes Boscos , Don Michael 
Rua, und bei dessen Nachfolger Don Paul Albera (1845-1921) . Im Januar 
1916 aus Italien ausgewiesen, versah er bis 1920 seinen priesterlichen Dienst 
im Krankenhaus in Sogel nahe seiner Heimat. Ftir einige Monate kehrte er 
zu Don Albera zurtick und gehorte dann dem Essener Haus bis zu seinem 
Tode an . 

Obwohl P. Perk zu den Grtindungsvatem dieser Niederlassung zahlt, fand 
er hier nicht seine Heimat. Er war ein stiller, in sich gekehrter Mensch, der seit 
der Einrichtung der Spatberufenenschule als Lehrer eingesetzt war, in der 
Jugendarbeit des Hauses aber keine Impulse zu setzen vermochte. Nach einer 
personlichen Krise im Jahre 1926 erholte er sich in seinem Heimatort Lorup von 
einer Krankheit und erhielt 1928 die Erlaubnis , auBerhalb der Gemeinschaft 
dmt zu leben . Bald trat er als Autor religioser Erbauungsliteratur, einer Ùberset
zung des Neuen Testamentes und einer deutschsprachigen Synopse auf. Die 
Synopse erschien seit 1933 in 6 Auflagen und erreichte eine Auflagenhohe von 
25.000 Exemplaren. Sie steht am Anfang der in Deutschland institutionell ge
forderten Bibelarbeit ftir das katholische Volk. Am Diskurs ti ber die synoptische 
Frage beteiligte er sich nicht, sein Interesse galt der praktischen Bibelarbeit 
und steht im Kontext der Bibelkreise sowie einer mehr bibeltheologisch und 
christologisch ausgestalteten J ugendseelsorge3 . 

Etwa ein Jahr nach Grtindung des Hauses kehrte Friedrich Prellwitz 
(1884-1959) als junger Priester in seine Essener Heimat zurtick. Er war 1907 
als Spatberufener nach Penango gegangen und hatte als junger Ordensmann 
bis zu seiner Profess am 7. Oktober 1914 vermutlich in Penango gearbeitet. 
Die philosophisch-theologische Ausbildung schloss er in Brasilien ab und 
wurde am l. Januar 1920 in Araguayana (Mato Grosso) zum Priester geweiht. 
Nach acht Jahren in Brasilien arbeitete er zunachst im Jugendheim unter den 
Jugendgruppen mit. Nachdem P. Lampe die Leitung des Hauses im Sommer 
1924 abgegeben hatte , tibemahm P. Prellwitz das Amt des Prases der Jugend
verbande. Mit dieser Aufgabe - aber auch mit der Betreuung seiner kranken 
Mutter in ihrer Borbecker Wohnung - verbanden sich ftir P. Prellwitz haufi-

3 Ygl. Martin MANNWALD SJ, Christuskreise. Der Jugend und ihren Fiihrern. Niirnberg 
1930. 

Yon groBer Bedeutung: Karl ADAM, Christus unser Bruder. Regensburg 1926 . DERS , 
Jesus Christus. Diisseldorf 1933 . Romano GUARDLNI , Der Herr . Wiirzburg 1936. 
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gere Abwesenbeiten von der Gemeinscbaft, aus denen ein folgenreicber Kon
flikt erwucbs. Provinzial Niedermayer sab in diesen Abwesenbeiten eine Un
vereinbarkeit mit der Ordensdisziplin und versetzte den Priester im Herbst 
1925 nacb Marienbausen. P. Prellwitz widersetzte sicb dieser Anordnung und 
begab sicb Anfang November 1925 nacb Turin , um vom Generalobern die 
Riicknabme der Versetzung zu erwirken, fiir die sicb aucb ein jugendlicber 
Leiter aus dem Don-Bosco-Zirkel eingesetzt batte. 

P. Prellwitz fand aucb in Turin kein Verstandnis und entscbloss sicb 
nocb dort zum Austritt aus der Kongregation. Er bot dem Paderborner Prie
ster Bernhard Zimmermann seine Hilfe im Studienbeim Clemens Maria Hof
bauer in Belecke mit dem Hintergedank:en an , in den Paderbomer Klerus auf
genommen zu werden. Zunacbst kam es zu einer Verstandigung zwiscben 
ihm, seinem Provinzial und dem Paderborner Generalvikariat, dass er bis zum 
l. Dezember 1926 in Belecke arbeiten diirfe, aber nicbt in den Paderborner 
Klerus aufgenommen werde4 . 

Am 26. Oktober 1926 nabm der Biscbof von Liitticb P. Prellwitz fiir drei 
Jabre ad experimentum in den Klerus seiner Dii:izese auf5 und iibertrug ibm 
die Pfarrei Rodt-Hinderbausen , die er jedocb vor dem 15. Oktober 1930 ver
lieB6. 

Diese personellen Turbulenzen des Jahres 1926 zeugen davon , dass die 
junge Borbecker Gemeinscbaft keineswegs von Homogenitat gepragt war 
und mancberlei Spannungen auszubalten batte. 

Die klugen Personalentscbeidungen des Provinzials Dr. Niedermayer 
batten im Herbst 1924 P. Tebben und wahrend der Krise im Friibjahr 1926 
P. Heinricb Kremer nacb Borbeck versetzt. Beide waren ebenfalls aus dem 
deutscben Don-Bosco-Institut St. Bonifatius in Penango bervorgegangen. Ihre 
Namen steben fiir eine verlasslicbe salesianiscbe Jugendarbeit im Knaben
beim und im Don-Bosco-Zirkel. 

Nacb einer dreijahrigen Amtszeit von P. Hermann Lampe wurde die Lei
tung der jungen Niederlassung in die Hande von P. Tbeodor Hartz (1887-

4 V gl. Erzbischofliches Generalvikariat Paderborn . Erzbistumsarchi v, Acta speziali a, 
Belecke, Nr. 13 , Studienheim, 1921-1934. 

5 Vgl. APM, Personalakte Prellwitz, Friedrich. 
6 Vgl. Mitteilung des Archivs des Bischofs von Liittich vom 26. Februar 2011 an den 

Verfasser. Prellwitz ging zuriick nach Brasilien . Nach Auskunft des Stadtarchivs Essen vom 15. 
Mai 2012 meldete er sich am 26. Mai 1958 von seinem Wohnsitz in Rio de Janeiro kommend 
in Essen voriibergehend an . Er arbeitete als Krankenhausseelsorger im Vinzenzstift Essen
Stoppenberg. Im gleichen Krankenhaus verstarb er am 15. Marz 1959. lm Totenverzeichnis des 
Bistums Essen (1960) wird er als "Krankenhausseelsorger P. Friedrich Prellwitz SDB" gefiihrt . 
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1942) gelegt7. In bewegten Zeiten trug er mit Umsicht und Klugheit wesent
lich zur inneren wie auBeren Entwicklung dieses Zentrums salesianiscber 
Jugendarbeit bei . Schon erwahnt ist der òffentlich stark beacbtete Neubau , auf 
dessen Vollendung wegen der Krise der Finanzmarkte und unverantwortlicber 
Spekulationen òrtlicher Honoratioren, denen die Salesianer vertraut batten , 
ein finanzielles Cbaos folgte, an dem die Provinz lange und schwer zu tragen 
batte. Aucb die personellen Querelen innerbalb der Gemeinscbaft gerieten zu 
einer belastenden Hypotbek. 

Zur Ordensdisziplin belegen die Quellen ein solide geordnetes Gemein
schaftsleben mit einer gut gestalteten Liturgie im Kircbenjahr und zu den sa
lesianiscben Feiertagen . Scbon im Friihjahr 1921 batte Provinzial Hlond den 
Erzbiscbof von Kòln um die Erlaubnis gebeten, in der neuen Niederlassung 
aucb eine Kapelle einricbten zu diirfen , da diese unabdingbar fiir eine salesia
nische Jugendpastoral sei. Um das Haus entstand in der katbolischen Bevòl
kerung bald eine Kapellengemeinde, im Jabre 1923 hielten die Salesianer 
drei bffentliche Sonntagsgottesdienste. Werktags morgens vor der Scbul- und 
Arbeitszeit kamen viele Jugendliche der Verbands- und Wandergruppen zum 
Gottesdienst, zu dessen Gestaltung die Salesianer auch Anregungen der Litur
giscben Bewegung aufnahmen. 

Einen besonderen Akzent erbielten die salesianiscben Feiertage Franz 
von Sales als Patron der Kongregation, Maria Hilfe der Cbristen als Patronin 
und das Fest Maria Immakulata als Gedenktag der Berufung Jobannes Boscos 
zur armeren Jugend. Dem festlicben Gottesdienst folgte am Nacbmittag ein 
Programm mit Tbeatervorstellungen , Musik und einem Festvortrag. Lange 
vor der Griindung eines eigenen Seelsorgsbezirkes batte sicb um das Jugend
beim der Salesianer eine Gemeinde Jugendlicber und Erwachsener mit einer 
ausgepragten salesianiscben Identitiit gebildet. 

Im Pfarrklerus des Dekanates Borbeck stand eine kleine Gruppe dieser 
Entwicklung kritisch gegeniiber. Die Pressemeldung iiber den geplanten 
Neubau mit einer groBziigigen Kapelles fiibrte zu einer Aussprache im Pfarr-

7 Zur Person von Theodor Hartz vgl. Johannes WrELGOSS, Pater Theodor Hartz, in 
Zeu.gen fiir Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhu.nderts. Hrsg. von Helmut 
MOLL im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz. Bd. Il , 5. erweiterte und aktualisierte Auf
lage. Paderborn u. a. 2010 , S. 849-851. 

Ders .: Pater Theodor Hartz SDB ( 1887-1942), in Der Katholische Klerus im Olden
bu.rger Land. Ein Handbuch. Im Auftrag des Bischoflichen Mlinsterschen Offizialates Iu·sg . v. 
Willi BAUMANN und Peter SIEVE. Miinster 2006 , S. 317-320. Ders., Theodor Hartz (1887-
1942). Ein Salesianer des St. Johannesstiftes in Essen-Borbeck gegen den NS-Unrechtsstaat , 
in Christen an der Ruhr, Band 4 , hrsg . v. Reimund HAAS und Jlirgen BÀRSCH. Mlinster 
2010 , S. 129-141 . 
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kapitel vom 27. J uni 1927. Beschlossen wurde e i ne Eingabe an das General
vikariat Koln, die der argste Kritiker Johannes Meyer, Pfarrer von St. Maria 
Rosenkranz von 1920 bis 1933, handschriftlich am 4. Juli 1927 formulierte . 
Er ftihlte sich als "der am meisten Leidtragende" und beklagte die Abwande
rung von Gottesdienstbesuchern aus den Gemeinden zu den Salesianern, 
auBerdem verliere er die Kontrolle iiber die Teilnahme der Kinder am Gottes
dienst. Zwischen dem Don-Bosco-Zirkel und den Jugendgruppen seiner 
Pfarrei sowie der Nahschule der Don-Bosco-Schwestern und der in seiner 
Gemeinde bestehe eine Konkurrenz. Auch die Werbemethoden der Schwe
stern unter den Madchen seiner Pfarrei filr die Schwesterngemeinschaft 
gefielen ihm nicht. Als Kronzeuge fiir seine Anschuldigungen benannte er 
seinen Mitbruder Ernst Schmitz, Rektoratspfarrer in St. Fronleichnam von 
1919 bis 1930, der ahnliche Erfahrungen mi t de n Salesianern gemacht habe9 . 

Im Kolner Generalvikariat hat diese Beschwerde nur eine Riickfrage nach 
dem Bauvorhaben ausgelost 1o. Dieser Konflikt Hisst den Schluss zu, dass die 
Seelsorge der Salesianergemeinschaft eine vergleichsweise groBere Nahe zum 
Kirchenvolk besaB als die einiger Pfarrer am Ort. 

Reaktionen der Salesianer auf dieses Konkurrenzdenken, offensichtlich 
aus klerikalem Neid geboren, konnen aus vorhandenen Quellen nicht er
schlossen werden. 

Zu einem Hohepunkt in der Offentlichen Darstellung der Salesianerge
meinschaft geriet das Fest der Seligsprechung ihres Ordensgriinders Jo
hannes Bosco am 2 . Juni 1929 in Rom. Kurzfristig planten sie am gleichen 
Sonntag ein Fest, morgens mit einem feierlichen Gottesdienst fiir die Ju
gendlichen des Don-Bosco-Zirkels und die studierenden Spatberufenen, 
abends im iiberfiillten Saal eine Feierstunde mit einem Vortrag von P. Hein
rich Kremer iiber den neuen Seligen Johannes Bosco . Der Tag endete mit 
einer Illumination des Hauses un d einem Feuerwerk vom Turm aus. E in e 
groBe Seligsprechungsfeier - angekiindigt fiir den Herbst des gleichen 
J ahres - konnten di e Salesianer a m 16. Marz 1930 realisieren . Als Fest
redner sprach im vollen SUidtischen Saalbau der prominente katholische Pu
blizist P. Friedrich Muckermann SJ (1883-1946) iiber Johannes Bosco als 
vortreffliche Erzieherpersonlichkeit der Kirche fiir die Jugend mit ihren 

8 Ygl. Der Neubau der Salesianer, "Borbecker Tageblatt", 22. Mai 1927. 
9 Vgl. BAE, K 482, BI. 45-50. 
10 Weihbischof Dr. Josef Hammels ( 1868-1944), von 1912-1921 Pfarrer in St. Dionysius , 

hat in seinem Yisitationsbericht vom 8. bis 12. Mai 1928 Uber PfmTer Johannes Meyer vielsa
gend festgehalten: "Ist ,eine Nummer flir sich ', fleiBig , eifrig und fromm, aber ein Mann mit 
vielen Eigenheiten. Es fehlt ihm an Takt und Klugheit" . BAEK 544, BI. 394 . 
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aktuellen Noten in der gegenwartigen Zeit. Den musikalischen Rahmen 
prasentierte das Orchester d es Knabenheimes, das ho h es bffentliches Lob 
erntete 11 . 

In der Mitte des Jahres 1930 kam auf die Gemeinschaft der Salesianer 
die Sorge um den leprakranken P. Heinrich Knoop (1883-1933) zu, einen 
leiblichen Bruder von P. Franz Knoop, dem ersten Prafekten der Essener Nie
derlassung. Seit 1916 hatte Heinrich Knoop unter den 5.000 kranken Men
schen der Lepra-Kolonie Agua de Dios in Kolumbien gearbeitet, dann befiel 
auch ihn diese Krankheit. Er kehrte 1925 zuriick nach Deutschland und 
wurde im Tropeninstitut in Hamburg erfolglos behandelt. Seit 1927 stand P. 
Theodor Hartz mit ihm in Kontakt. Nach fast fiinfjahrigem Krankenlager in 
Hamburg sprach Heinrich Knoop die Bitte aus, in der Nahe eines Salesianer
hauses auf seinen Tod warten zu diirfen. Die Salesianer erhielten die Geneh
migung, auf einem Wiesengelande a m Weidkamp e in separa t stehendes 
kleines Haus fiir den leprakranken Pater zu errichten. Wenige Tage vor dem 
Weihnachtsfest 1930 zog er mit Hilfe der privaten Krankenschwester Josefine 
Jansen dort ein. Sie pflegte ihn auch bis an sein Lebensende. Vom Weih
nachtsfest an feierte taglich ein Salesianer bei dem bettlagerigen Mitbruder 
die heilige Messe. 

Wenige Tage nach Weihnachten lbste das kommunistische Organ "Ruhr
Echo" mit einem hetzerischen Artikel iiber die unverantwortliche Unterbrin
gung eines Leprakranken im Wohngebiet groBe Unruhe unter der Bevolkerung 
aus . Die "Essener Volkszeitung" sprach in milderer Form von "mangelhafter 
Isolierung des Seuchenherdes" und korrigierte sich wenige Tage spater mit 
einer Richtigstellung: Nach medizinischen Standpunkten bedeute die Unter
bringung des Paters in dem Haus am Weidkamp keine Gefahr fur die Bevolke
rung1 2. Zu diesem Ergebnis kam auch die Gesundheitskommission der Stadt 
Essen, die die politischen Vertreter bat, beruhigend auf die Bevolkerung im 
Siedlungsgebiet Brauk einzuwirken. Auch fur die auf der Wiese um das Haus 
spielenden Kinder aus der nahen Siedlung bestehe keine Ansteckungsgefahr13. 

In der Folgezeit kam es um das Haus herum immer wieder zu unschonen 
Szenen verbaler Art , in den ersten Januartagen 1933 wurden in einer Nacht 
sogar die Fensterscheiben eingeworfen. 

11 Vgl. die Presseberichte: "Essener Allgemeine Zeitung", 18. Marz 1930 und "Bor
becker Tageb1att" , 17. Marz 1930. 

12 Vgl. "Essener Vo1ks-Zeitung", 31. Dezember 1930 und 3. Januar 1931; "Ruhr-Echo", 
Dezember 1930. 

13 Vgl. Verhandlungs-Niederschrift der Gesundheitskommission der Stadt Essen vom 25. 
Januar 1931. STAE, Rep. 102, Abt. XXII , Nr. 134. 
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Das Le ben un d Leiden von P. Heinrich Knoop endete am 12. September 
1933. Am 15. September wurde er als erster Salesianer in Borbeck von seinem 
Haus aus zum Grab auf dem Friedhof an der HiilsmannstraBe geleitet. Dem 
Sarg folgten seine Mitbrtider, Dechant Johannes Gatzweiler, Pfarrer Johannes 
Brokamp und weitere Priester des Ortsklerus, der Don-Bosco-Zirkel und eine 
groBe Schar der Borbecker Bevolkerung. Nur wenige von ihnen waren dem 
Toten in seinem Leben begegnet, durch sein Schicksal und die Pressekam
pagne war er ihnen bekannt geworden. Nun demonstrierte ihre Teilnahme 
Solidaritat mit einem Mitglied der Borbecker Salesianergemeinschaft. 

Die Leitung des Hauses lag inzwischen wieder in den Handen von P. 
Theodor Hartz. Nach dem Ende seiner ersten Amtszeit im Sommer 1930 batte 
ihn P. Georg Ring (1879-1932) abgelost, der mit reichen Erfahrungen aus 
seiner Tatigkeit in den Spatberufenenwerken Penango, Wemsee, Unterwalters
dorf und Mtinchen nach Borbeck gekommen war, ohne Zweifel ein groBer Ge
winn ftir die Spatberufenenschule. Als jedoch im Sommer 1931 in Benedikt
beuem das erste Studienjahr an der Theologischen Hochschule begann, er
kannte die Ordensleitung in P. Georg Ring den geeigneten Direktor ftir einen 
guten Start dieses Hauses. Nach einem Jahr musste ein neuer Kandidat ftir die 
Leitung des Essener Hauses gefunden werden. Offensichtlich erwog Provin
zial Niedermayer die Moglichkeit, dem Generalrat P. Theodor Hartz vorzu
schlagen, der weiterhin im Essener Haus weilte und an der Bewaltigung der 
wirtschaftlichen Probleme arbeitete. Der Generalokonom P. Fedele Giraudi 
(1875-1964) riet ab, da seine vergangene Amtsperiode rnit einem Streit iiber 
die Einhaltung der kanonischen Trennung zwischen Salesianern und Don
Bosco-Schwestern und personlichen Anschuldigungen belastet war. Die 
Schwestern hatten 1923 auch die Hauswirtschaft bei den Salesianern tiber
nommen. Sie bewohnten seit 1922 einen gesonderten Bereich des gleichen 
Hauses, dessen bauliche Verhaltnisse nicht vollstandig den Vorgaben der Kon
gregation entsprachen. Provinzial Niedermayer und die Provinzoberin Alba 
Deambrosis (1887 -1964) nahmen diesen Zustand mi t Rticksicht auf die gege
benen Verhaltnisse hin. P. Prellwitz hatte schon anlasslich seines Besuches in 
Turin im November 1925 diese Gegebenheit als einen Missstand im Essener 
Haus dargestellt. Nach einer Visitationsreise durch die Provinz im Herbst 1926 
griff der Generalprafekt Pietro Tirone (1875-1962) das Problem bei Provinzial 
Niedermayer nach dessen Rtickkehr aus Argentinien Ende Februar 1927 
wieder auf. Es solite innerhalb des Hauses eine Ttir zugemauert werden. Da 
aber die Bauarbeiten am neuen Haus begonnen hatten , hielt man den Kosten
aufwand ftir diese Arbeit an dem Haus, das ganz den Schwestern tiberlassen 
werden solite, nicht mehr ftir angemessen. Dieser Pali war aus der Diskussion. 
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Auf der Hausebene batte sicb nacb dem Bezug des neuen Hauses ein 
weiteres Konfliktfeld zwiscben dem Direktor Hartz und dem Prafekten P. 
Heinricb Witte (1888-1959) aufgetan, das wobl in Meinungsverscbieden
beiten zu bauswirtscbaftlicben Belangen seine Ursache batte. Mit dem Ende 
der Amtszeit des Direktors wurde P. Heinricb Witte nacb Marienhausen ver
setzt. Von dort scbrieb er dem Generali::ikonom P. Fedele Giraudi einen Brief 
mit Anscbuldigungen, die P. Tbeodor Hartz betrafen. Es ging um die Frage 
der kanoniscben Trennung. Konkrete Punkte sind nicbt bekannt 14 . 

Die in dieser Sacbe vermutlicb tibertriebenen, auf jeden Fall aber einseitig 
vorgebracbten Anscbuldigungen bewegten den Generali::ikonom, den nahe 
liegenden Vorschlag des Provinzials abzublocken, als Nacbfolger im Direkto
renamt ftir P. Georg Ring nun wieder P. Theodor Hruiz zu bestellen. Desbalb 
schlug P. Niedermayer P. Eugen Neu (geb. 1885) vor, dessen Amtszeit als 
Direktor in Passau gerade beendet war. Doch diese Personalentscheidung erwies 
sicb fi.ir das Essener Haus als unglticklicb: P. N eu trat seinen Dienst als Direktor 
in Essen am 3. September 1931 an , verlieB das Haus am 13. Dezember 1931 und 
wurde in den Klerus des Bistums Rottenburg aufgenommen15 . 

In der Generalleitung batte sicb auf die Person Theodor Hartz hin offenbru· 
ein Stimmungswandel vollzogen , sodass Provinzial Niedermayer ibn im Januru· 
fi.ir eine emeute Amtszeit als Direktor von Essen einsetzen konnte . So betraute 
Provinzial Niedermayer P. Tbeodor Hartz erneut mit dem Direktorenamt. 

Mit dem Einzug in den Neubau des St. Johannesstiftes anderte sich aucb 
das Gesicht der Mitbri.idergemeinscbaft. Ihre Zahl wuchs an durcb junge Mit
bri.ider, die nach dem Krieg zu den Salesianem gestoBen waren. Nacb der or
densintemen gymnasialen Ausbildung sollten sie nacb der Empfehlung der 
deutscben Superioren-Vereinigung di e staatlicbe Reifepri.ifung ablegen 16 . 

Zwiscben 1928 und 1940 gehorten i.iber 40 junge Ordensleute fi.ir zwei bis 
drei Jahre zur Borbecker Gemeinscbaft, die die oberen Klassen des Borbecker 
Gymnasiums besucbten 17 • Neben der Schule waren sie in die pactagogiscbe 
Arbeit des Hauses eingebunden: im Jugendheim, im Knabenbeim und unter 
den Spatberufenen insbesondere in den Bereicben Musik, Theater, Spiel und 
Sport und Hausaufgabenbetreuung. 

14 Ygl. Maria M AUL, Welche Ntihe und Distanz? Ein-Blick in das Verhtiltnis von Salesia
nern u.nd Don-Bosco-Schwestern zur Zeit von Provinzial P. Dr. Franz X. Niedennayer und Pro
vinzoberin Sr. Alba Deambrosis. Manuskript. Yocklabruck 2004, S. 40-45. 

15 Ygl. AHE , C lu·onik 1931; APM , Personalakte Neu. 
l 6 Vgl. Antonia LEUGERS, lnteressenpolitik und Solidarittit . 100 Jahre Superioren-Konfe

renz/Vereinigung Deutscher Ordensoberen. Frankfurt am Main 1999 , S. lll-112 und 210-214 . 
17 Vgl. J. W IELGOSS, Die Salesianer in Borbeck und das Gymnasium in Borbeck ... , 5.19-33. 
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Ùber die politischen Veranderungen seit dem 30. Januar 1933 und den 
Weg des deutschen Staates in die Diktatur sind von den Essener Salesianern 
keine MeinungsauBerungen oder Urteile auffindbar. Sie werden zunachst dem 
Rat ihrer Konstitutionen gefolgt sein, das Gesprach iiber politische Fragen in 
der Gemeinschaft zu vermeiden. Doch eine politische Abstinenz oder Unent
schiedenheit lieB diese Diktatur nicht zu, diese Erfahrung hatten die Salesianer 
gemacht, die, wie dargestellt , im Jugendheim und Knabenheim arbeiteten. 

Erfreut merkte Direktor Theodor Hartz in der Essener Chronik den 
hohen Zuspruch der Borbecker Bevolkerung am Tage der auBeren Feierlich
keit zur Heiligsprechung Johannes Boscos an 18 • Hatte zur Feier der Seligspre
chung noch ein prominenter Redner dazu beigetragen, um den Essener 
Saalbau zu fiillen, so bewegte nun die veranderte politische Situation viele 
Katholiken zur demonstrativen Teilnahme an den Veranstaltungen, die jetzt 
einen starken Bekenntnis- und Zeugnischarakter trugen l9 und v or Ort auch als 
eine der Antworten auf eine Rede des Reichsjugendflihrers Baldur von Schi
rach (1907-1974) auf dem Essener Burgplatz am 11. Marz 1934 zu verstehen 
ist. Er hatte den katholischen Jugendverbanden jede Existenzberechtigung in 
diesem Staat abgesprochen20. Bewusst hatten di e Salesianer ihre Feier auf de n 
letzten Sonntag im Oktober gelegt, dem Christkonigsfest. Dieses Fest wurde 
der katholischen Jugend Ausdruck ihres Selbstbehauptungswillens , indem sie 
Offentlich ihre Treue zu Kirche und Papst gegen die Machtanspriiche des 
Staates bekundete. Das erinnerte in Deutschland an die Kulturkampfzeiten 
und war den Salesianern auch von der traditionellen Grundausrichtung der 
Kongregation her, der Treue zum Papst, besonders vertraut. 

Drei ortsansassige Ordensleute- ein Franziskaner, ein Hiinfelder Oblate 
und ein Jesuit - stimmten an drei Abenden vor dem Fest in der jeweils iiber
fiillten Pfarrkirche St. Rosenkranz in Bergeborbeck auf die Feier ein. 

Zum Christkonigsfest am 28. Oktober 1934 genehmigte der Polizeiprasi
dent von Essen eine "Versammlung und Aufzug unter freiem Rimmel" mit 
Prozession katholischer Jugendvereine von folgenden Ausgangspunkten zur 
Maria-Rosenkranz-Kirche nach Bergeborbeck: St. Antonius in Frohnhausen, 
St. Josef in Oberfrintrop, Herz-Jesu in Unterfrintrop, St. Antonius in Schi:ine-

18 Vgl. AHE Chronik 1932-1951 ; 28. Oktober 1934. 
19 Zu den Heiligsprechungsfeiern unter der nationalsozialistischen Diktatur vgl. J . WI EL

aoss, Die Heiligsprechung Don Boscos ... 
20 Vgl. Kardinal Karl Joseph S CHULTE am 30. Marz 1934 an Nuntius Pacelli , in Bernhard 

S TAS IEWS KI , Akten deutscher Bischof e ùber die Lage der Kirche 1933-1945 . Bd. I: 1933-1934. 
Mainz 1968 , S. 547. 

Erkldrung Essener Geistlicher, 18. Marz 1934, in ebda . S. 563-564. 
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beck und vom Karls-Platz in Altenessen. Es wurde zur Auflage gemacht, dass 
keine einheitliche Kleidung und keine Abzeichen getragen werden durften21 • 

Direktor Hartz bedauerte, dass sich kein Vertreter des Episkopates fi.ir 
ein Pontifikalamt gefunden hatte, deshalb stand Dechant Matthias Lambertz 
(1872-1942) dem Festhochamt in St. Maria Rosenkranz vor. AnschlieBend 
zogen zwei nach Geschlechtern getrennte Prozessionen der katholischen Ju
gend zu einer Kundgebung zum Platz hinter dem St. Johannesstift. Der An
sprache des Diozesanpriises des katholischen Jungmiinnerverbandes Jakob 
Clemens (1890-1963) zum Thema "Don Bosco- ein Flihrer zu Christus" 
lauschten etwa 5.000 Jugendliche . 

Zur abendlichen Kundgebung im Stiidtischen Saalbau , der mit i.iber 
3.000 salesianischen Mitarbeitern und Wohltiitern voll besetzt war, hatten die 
Salesianer den wegen seiner Predigten lokal popularen Pfarrer Johannes 
Heinrichsbauer (1888-1956) gewonnen. Er feierte Johannes Bosco als den 
Heiligen einer neuen Glaubensbewegung, die den Menschen zu Christus 
fiihre, und als einen Padagogen, der den jungen Menschen ganzheitlich er
fasse und so vor den Irrti.imern der Zeit bewahre. 

Beide Veranstaltungen wurden von der Politischen Inspektion der Essener 
Polizei iiberwacht. Die Kundgebung im Saalbau erschien den Spitzeln beden
kenlos. Die Jugendkundgebung wurde von einem Einsatzkommando der 
Schutzpolizei vor moglichen Pobeleien der Hitler-Jugend bewahrt. Die Politi
sche Inspektion sah sich zum Einschreiten gezwungen , w e il Programme der 
Kundgebung auf der StraBe verkauft wurden. Auf dem Platz boten vier Jugend
liche Postkarten mit den Fotos des Generalpriises des Katholischen Jungmiin
nerverbandes Ludwig Wolker und des am 30. Juni 1934 wiihrend des soge
nannten Rohm-Putsches von der SS erschossenen Reichsfi.ihrers der DJK Adal
bert Probst an. Natiirlich war der Verkauf dieser Postkarten eine oppositionelle 
Handlung, die Fotos wurden beschlagnahmt. Andere Jugendliche boten die 
regimefeindliche Verbandszeitung "Junge Front" an, deren Verkauf untersagt 
wurde22 . 

Dieser Tag der auBeren Feier der Heiligsprechung Johannes Boscos -
von den Salesianern in Essen initiiert als eine religiose Feier - vermittelte 
durch die innenpolitischen Verhiiltnisse den Teilnehmern die Erfahrung einer 
katholischen Geschlossenheit gegen die kirchenfeindliche Staatsmacht und 
trug so auch die politische Botschaft vom Unmut der katholischen Bevolke
rung in die Offentlichkeit. 

21 Vgl. LAD , RW 58-6700 (Lechtenberg , Hans). 
22 Vgl. LAK, 403 , 16847 , BI. 317-321. 
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Im vertrauten Kreis der Spatberufenenscbule auBerten einzelne Salesi
aner entscbiedene Kritik an der Ideologie des Regimes und seiner Politik der 
totalen Vereinnabmung der Jugend. In den Niederscbriften iiber die Ge
spracbsabende im oben erwabnten Protokollbucb der "Don-Bosco-Gruppe" 
wurden aucb Aussagen von P. Tbeodor Hartz , P. Heinricb Kremer und P. 
Anton Tietz festgebalten , die den Scbiilem gegeniiber unverboblen ibre Ab
lebnung der Ideologie des NS-Staates kundtaten sowie dessen aktuelle Ùber
griffe auf die katboliscben Jugendverbande kritisierten23 . 

Mutig bracbte P. Anton Tietz (1900-1971) seine Kritik auch in die Of
fentlichkeit. Er wehrte sicb gegen die nationalsozialistiscbe Jugenderziebung, 
griff die Hitler-Jugend und die NS-Publikationen an , die Kircbe und Priester 
verleumdeten, prangerte die Aufrufe zum Kircbenaustritt an. Ein katholiscber 
SA-Mann hOrte seine Predigt am Neujahrstag 1937 in der Kircbe Heilige 
Scbutzengel zu Essen-Frillendorf und denunzierte ihn. Die Gestapo strengte 
gegen ibn ein Verfahren wegen "Heimtiicke"24 an , das Verfahren wurde aber 
im Sommer 1937 eingestellt25 . 

P. Wilhelm Neubaus (1903-1942) predigte am 27. November 1939 in 
Dortmund-Brackel gegen das "Neubeidentum", man nebme den Menscben 
den katbolischen Glauben. Die Gestapo entdeckte in der Predigt "staatsab
traglicbe AuBerungen , die gut getarnt waren und keine MaBnabme zum 
Einscbreiten boten"26 . Di e Tatigkeit von P. Neubaus wurde weiter iiber
wacbt. 

P. Anton Tietz wurde am 16. Dezember 1938 wiederum Opfer einer De
nunziation. Der Denunziant, eine "Vertrauensperson" , deren Name gescbiitzt 
blieb, bat am Tage nacb der Predigt, die P. Tietz in der Pfarrkircbe St. Marien 
in Velbert gehalten batte , folgenden Satz schriftlicb niedergelegt: 

Fragt nur die jungen Manner, die aus der Hohle des Lasters , Reichsarbeitsdienst 
und Wehrmacht kommen, wie sie das alle iiberwunden haben, nur durch die Kraft 
der heiligmachenden Gnade27. 

Die Gestapo batte darin einen Angriff auf Reichsarbeitsdienst und Wehr
macbt erkannt und stellte eine Strafanzeige wegen staatsfeindlicher AuBe-

23 Das Protokollbuch befindet sich als Dauerleihgabe i m Essener "Haus der Geschichte" . 
24 Vgl. Reichsgesetzblatt I, 1934 , S. 1269-1271. 
Das Gesetz drohte Strafen flir die Offentliche und private "Schadigung des Ansehens" 

von Staat und NSDAP an . 
25 Vgl. LAD , RW 58-70180 (Tietz, Anton) . 
26 LAD, RW 58-45282 (Neuhaus, Wilhelm) . 
27 Siehe Anmerkung 105. 
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rungen. Die Errnittlungen zogen sicb bin, vier jugendlicbe Zeugen konnten 
keine naberen Angaben macben. Da der Angriff sich gegen eine Gliederung 
der NSDAP richtete, war nach dem Heimtiickegesetz eine Strafverfolgung 
von der Zustimmung des Reicbsministers der Justiz abbangig. Dieser batte 
Bedenken, dass nacb den Zeugenaussagen P. Tietz sicher zu iiberfiihren sei, 
und stellte deshalb das Verfahren am 21. Juni 1939 ein. P. Tietz kam mit einer 
strengen Verwarnung der Gestapo davon. Im Grunde war die Gestapo wegen 
der Unzuverlassigkeit des Denunzianten iiber ihre eigenen Metboden gestol
pert. 

Aus diesem Vorfall darf gescblossen werden, dass der Salesianer iiber 
die nationalsozialistischen Erziehungsgemeinscbaften ein klares Bild besaB 
und dass er aus seiner Tatigkeit im Don-Bosco-Zirkel und im Kontakt mit 
seinen jungen Mitbriidern am Borbecker Gymnasium gute Kenntnisse zur 
Praxis der NS-Erziebungsgemeinscbaften gewonnen batte . 

Adolf Hitler batte iiber das Ziel der Erziebung in einer Rede am 2. De
zember 1938 in Reicbenberg/Sudetenland gesagt: 

Und sie werden nie mehr frei ihr ganzes Leben. Und sie sind g!Ucklich dabei. 

Das war sein Fazit der Beschreibung des Lebensweges der Deutscben in 
der nationalsozialistiscben Volksgemeinscbaft vom Kindergarten bis in hohe 
Alter28. 

Die beabsicbtigte totale Vereinnabmung des Menscben erfubren die 
jungen Salesianer am Gymnasium zunacbst in den verpflicbtenden drei
wochigen "Nationalsozialistiscben Scbulungslagern" , deren Tagesplan einzig 
der Indoktrination des Nationalsozialismus in der Volksgemeinschaft und der 
Wehrertiicbtigung diente29. Direktor Hartz bielt in der Chronik fest, dass die 
Teilnabme im September 1935 dem Haus 400,- Mark, im September 1936 
Unkosten in Hobe von 700,- Mark verursacht batte. Ab 1937 mussten die 
jungen Salesianer, die das Gymnasium absolviert batten, zum verpflichtenden 
Reicbsarbeitsdienst oder aucb zur Wehrmacht. 

Es spricht fiir die entschieden ablehnende Haltung der Essener Salesi
aner gegeniiber der Staatsideologie und fiir die bewusste Pflege ihrer salesia
nischen Berufung, dass nur einer ihrer jungen Mitbriider der massiven Propa
ganda des Nationalsozialismus erlegen ist. Er musste als junger Salesianer 

28 Vgl. Volker D AHM -AlbertA. F EJBER u.a. (Hrsg.), Die todliche Utopie, Bilder, Texte, 
Dokumente, Daten zum Dritten Reich. Miinchen 2008 , S. 272. 

29 Vgl. Klaus L!NDEMANN, "Dies Haus , ein Denkmal wahrer Biirgertugend" . Das Gym
nasium Borbeck sei/ der Kaiserzeit. Essen 2005 , S. 238-240 . 
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wenige Monate nach seiner Profess den Reicbsarbeitsdienst antreten , wurde 
am l . September 1938 indie Unterprima des Borbecker Gymnasiums aufge
nommen und verlieB Ende Juli 1939 die Gemeinscbaft der Salesianer. 

Personliche GrUnde , meine politische Haltung und schlieBlich ein gesteigertes , 
mich in besonderer Weise dem Staate zur VerfUgung zu stellen , lieBen in mir den 
Entschluss reifen , mich von der Kongregation zu losen30 , 

erkHirte er in seinem Gesucb um die Zulassung zum Abitur. Er strebte die 
Offizierslaufbabn an. 

Dieser eine ebemalige Salesianer blieb die Ausnabme in der Gruppe 
derer, die aus der Gemeinscbaft der Salesianer das Gymnasium besucbten und 
wabrend des NS-Regimes das Abitur erwarben. Sie traten aucb keiner NS
Organisation bei, wie der Staat fiir den Zugang zum Abitur gefordert batte. 
Der starke Rtickbalt ibres renitenten Verbaltens war der Leiter der Scbule , 
Wilbelm Vollmann (1883-1955) , ein Katbolik mit Klugbeit und Mut. Die Na
tionalsozialisten batten nicbt ftir opportun gebalten , ibn aus seinem Amt an 
dieser stark vom katholiscben Milieu des Ortsteils gepragten Scbule zu ent
fernen. Im allgemeinen Gutacbten der Scbule iiber die Klasse, die im Friib
jahr 1937 das Abitur ablegte, werden die sieben Salesianer mit der Bemer
kung erwabnt, dass sie 

durch ihr Leben in der Ordensgemeinschaft der Salesianer [ ... ] an der Mitarbeit in 
der H.J. und in N.S.-Formationen verhindert3J 

waren. Wabrend der Abiturfeier verursacbten die Salesianer einen Eklat, 
indem sie "beim Ausbringen des ,Sieg Heil"' nicbt die Hand zum Deutscben 
GruB erhoben baben. Teilnebmende Parteigenossen ricbteten eine Be
scbwerde an den Oberprasidenten der Rbeinprovinz in Koblenz , die sich in 
ibrer Spitze gegen Vollmann richtete . In der eingeforderten Stellungnabme 
antwortete er seiner vorgesetzten Behòrde, dass er die Verweigerung des 
GruBes von seinem Platz aus nicht babe seben kònnen, sonst batte er die Be
treffenden zur Rede gestellt. Dann fiigte er genia! einen Satz an , der in der 
Scbwebe lasst, ob Vollmann den jungen Salesianern das offenkundig wider-

3° Archi v Gymnasium Borbeck, Akten zum Abitur 1940. 
Der ehemalige Salesianer war nach dem Krieg lange Jahre Wohltater des St. Johannes

stiftes. Nach seinem Tod flihrte sei ne Frau diese Gewohnheit f01t. Ein Sohn aus der Ehe wurde 
Priester, der heute (2011) eine leitende Stel lung in der Verwaltung eines deutschen Bistums 
einnimmt. 

31 Ebda , Akten zum Abitur 1937. 
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setzliche Verhalten besUitigen oder vor der Behòrde verharmlosen wollte: 

Auch sind mir diese kUnftigen Theologen bisher nur dafUr bekannt , dass sie sich 
sehr korrekt benehmen und solchen Entgleisungen sorgfaltig aus dem Wege 
gehen32 . 

Es bleibt offen, ob er mit dem Begriff "Entgleisungen" die Verweige
rung der Salesianer bezeichnen wollte oder den Deutschen GruB , der beim 
Absingen der Hymne und des "Horst-Wessel-Liedes" angeordnet war. 

Im Sommer des Jahres 1935 wurde die Òsterreichisch-Deutsche Salesi
aner-Provinz geteilt. Zur Deutschen Provinz St. Bonifatius gehòrten zum 
Zeitpunkt der Teilung 102 Priester, 193 Briider, 61 Novizen und 234 Kle
riker33 . Aus der stark anwachsenden Gruppe der Kleriker mussten viele noch 
zum Abitur gelangen. Diese erfreuliche quantitative Entwicklung batte zur 
Folge, dass die Zahl der Salesianer in Borbeck bis zum Jahr 1938 auf 44 Per
sonen anstieg. Inzwischen batte auch das Burggymnasium in Essen zehn 
junge Salesianer aufgenommen . Die gymnasiale Ausbildung einzelner wurde 
unterbrochen durch die Verpflichtung zum Reichsarbeitsdienst , nach dem 
Abitur riickten mehrere zum Militardienst e in . Ein geregeltes Le ben in der 
Salesianergemeinschaft war empfindlich gestòrt, Zu- und Abgange anderten 
immer wieder das Gesicht der Gemeinschaft. Verscharfend trat hinzu , dass 
Priester, die iiber Jahre in Leitungsfunktionen des Hauses standen, den Stil 
der Gemeinschaft und der salesianischen Jugendarbeit gepragt hatten, in 
dieser kritischen Phase aber in andere Hauser versetzt wurden. P. Heinrich 
Kremer erhielt den Auftrag , in Leusden (NL) ein Spatberufenenwerk aufzu
bauen. Im Mai 1937 verlieB er Borbeck34. Sein Nachfolger im Jugendheim 
blieb blass und iibernahm im Mai 1939 eine kleine Seelsorgstelle in Aul
hausen. P. Franz Almes (1893-1940) , seit 1932 Prafekt in Essen , wurde ab Ja
nuar 1938 das Direktorenamt in Marienhausen anvertraut. P. Theodor Fenne
mann (1901-1978) trat seine Nachfolge in Essen an. Und die Amtszeit des Di
rektors Theodor Hartz endete im Sommer 1938, er wurde Leiter des Studien
hauses Benediktbeuern. In Essen lòste ihn P. Josef Metzger (1894-1973) ab, 
der zuvor Leiter der Spatberufenenschule in Buxheim war. 1937 musste er die 

32 LAK, 405 A, 1023. Zu Vollmann vgl. Johannes WI ELGOSS, "Wer 50 Jahre seinen Hut 
gezogen hat ... " . Erinnerungen an den Borbecker Schulleiter Wilhelm Vollmann , in STAT 
BONUM DUM LABJTUR TEMPUS . Herrn Weihbischof und Diozesanadmin.istrator Fran.z 
Grave gewidmet aus An.lass der Vollen.dun.g des 70. Geburtstages a m 25. November 2002 , hrsg . 
von Baldur H ERM ANS . Essen 2002, S. 159-163. 

33 Vgl. M. MAVL, Provinzial P. Dr. Fran z Xa ver Niedermayer ... , S. 441-454 . 
34 Vgl. ebda , S . 398-402; 1. WIELGOSS , !n Treue zu Don Bosco ... , S. 17-1 8. 
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Schliel3ung dieser Schule dure h di e nationalsozialistische B iirokratie hin
nehmen. Er kam offensichtlich eingeschiichtert nach Borbeck. 

Dieser Abbruch einer Kontinuitiit dtirfte der tieferen Entfaltung salesia
nischer Identit:it unter den jtingeren Mitbriidern nicht gut getan haben . Diese 
Vermutung ist allein rnit Zahlen nicht belegbar; vereinzelt klingen in Quellen 
aus der Nachkriegszeit resignative Àul3erungen an, die ein Bedauern iiber 
eine mangelhafte Geborgenheit in der Gemeinschaft ausdrticken. Durch das 
Archiv des Borbecker Gymnasiums sind die Schicksale der 37 Absolventen 
relativ gesichert dokumentiert. 24 dieser jungen Mitbriider mussten in den 
Krieg , von ihnen sind sechs gefallen und sechs nach dem Krieg nicht zu den 
Salesianern zuriickgekehrt. Nach teilweise widrigen Studienbedingungen 
haben 25 die Priesterweihe als Salesianer empfangen, vier von ihnen haben 
Anfang der ftinfziger Jahre die Kongregation verlassen und wurden in ein 
Bistum inkardiniert. 

Schon im Griindungsjahr des Essener Hauses drangte sich eine Gottes
dienstgemeinde aus Katholiken der umliegenden Wohnungen in der Enge 
e in es Veranstaltungsraumes des ehemaligen Vereinshauses, der zu einer Ka
pelle umgestaltet war. Als der Neubau errichtet war, kamen zu zwei Sonntags
Gottesdiensten zwischen 800 und 1.000 Glaubige. Den Werktagsgottesdienst 
besuchten etwa 50 bis 70 Personen. Dartiber hinaus brachten sich die Priester 
des Hauses eifrig in die Seelsorgdienste vieler Gemeinden der Region rnit 
Sonntagsgottesdiensten, Fasten- und Adventspredigten, Vortragen , Exerzitien 
und Einkehrtagen ein. P. Franz Almes fand es wert, die Orte dieser Tatigkeit 
im zweiten Halbjahr 1939 in der Chronik festzuhalten: Die Salesianer feierten 
haufiger Sonntagsgottesdienste in den Essener Pfarreien St. Anna, St. Barbara, 
St. Maria Himmelfahrt, St. Fronleichnam, St. Matthias (beute Bottrop-Ebel), 
St. Elisabeth (Schonebeck) und St. Nikolaus, aul3erdem bei den Schwesternge
meinschaften im Haus Berge sowie im Franziskushaus und im Frauenbund
haus in Essen-W est . Ùber die Stadtgrenzen hinaus wurden sie wiederholt nach 
Hamborn, Heiligenhaus, Langenberg, Niederwenigern und Velbert gerufen. 
Aus den Notizen des Weihbischofs Josef Hammels iiber seine Visitation im 
Mai 1938 im Dekanat Borbeck geht hervor, dass iiber die pastorale Notwen
digkeit zur Errichtung zweier Seelsorgsstellen gesprochen wurde . Es fehlte 
zurzeit aber an Geld35 . Um vor allem in neuen Siedlungsraumen die Nahe der 
Kirche zu den Glaubigen zu wahren, war die Diòzesansynode 1937 zu dem 
Ergebnis gekommen, Seelsorgsbezirke mit einem eigenen Geistlichen einzu
richten. Sie blieben von der Pfanei abhangig und wurden "Pfarr-Rektorate" 

35 Ygl. BAE, K 544, BI. 430 . 
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genannt36. An die Salesianer und di e faktisch schon bestehende Kapellenge
meinde wird man wahrend der Visitation 1938 nicht gedacht haben , da im Erz
bistum Koln Ordenspriester in der Regel nicht zur Pfarrseelsorge zugelassen 
waren37 • Nachdem die Bistumsleitung beobachtet hatte, dass Ordenspriester, 
die als Pfarrer oder KapHine angestellt waren und sich gegen Verordnungen 
des Regimes gestellt hatten, von der Gestapo in der Regel nicht aus der Pro
vinz oder dem Regierungsbezirk verwiesen wurden, lieB sie das Prinzip fallen. 
Sie vermutete, mit dieser veranderten Einstellung die Konfiszierung von 
KlOstern un d Vertreibung von Ordensleuten verhindern zu konnen, wie sie aus 
Òsterreich nach dem "Anschluss" im Marz 1938 bekannt wurden. 

Pfarrer Johannes Brokamp (1884-1960) erkannte die fi.ir Ordenshauser 
bedrohliche Lage und ergriff in seiner Pfarrei St. Dionysius die Initiative zur 
Errichtung eines Pfarr-Rektorates an der Kapelle des St. Johannesstiftes. Im 
Marz 1939 nahm er dazu Gesprache mit Direktor Metzger auf. Der gerade zur 
Visitation in Borbeck weilende Provinzial Franz Niedermayer stimmte 
spontan zu , die Kirche zur Verfi.igung zu stellen und dem Erzbistum zwei 
Priester fi.ir den Seelsorgsdienst zu prasentieren . 

Pfarrer Brokamp richtete seine Bitte um die Errichtung des Pfarr-Rekto
rates am 30. Marz 1939 an das Kolner Generalvikariat und bat um eilige Be
arbeitung. Wegen der Gefahr einer Postkontrolle vertraute er seine Gri.inde fi.ir 
die Eile nicht dem Brief an, er hatte sie dem Generalvikariat bereits mi.indlich 
vorgetragen38 . 

Bereits am 9 . April (Ostersonntag) konnte den Glaubigen die Errichtung 
des Pfarr-Rektorates verki.indet werden . Am Ostermontag erfolgte im Gottes
dienst die feierliche Ùbergabe des Seelsorgsbezirks an die Salesianer. Pfarr
Rektor wurde der Direktor Josef Metzger, ihm zur Seite stand als Kaplan P. 
Klemens Wiegmann (1905-1943) . 

Selbstbewusst gri.indeten die Frauen bereits am 24. Mai 1939 einen 
eigenen Frauen- und Mi.itterverein im neuen Seelsorgsbezirk. Ab dem 17. Sep
tember 1939 hatte P. Josef Rudat (1908-1968) den sonntaglichen Kindergottes
dienst in der Kapelle am Di.ippenberg i.ibernommen, um die im Juni 1939 ein 
zweites Pfarr-Rektorat entstanden war. Am 13 . Januar 1941 wurde P. Rudat 
dort als Kaplan angestellt. Seine Wohnung behielt er irn St. Johannesstift39. 

36 Vgl. Die Diozesansynode des Erzbistums Koln 1937, 28.-29. Aprii. Hrsg. vom Erz
bischoflichen Generalvikariat Koln 1937 , N r. 183-194. 

37 Ygl. Eduard HEGEL, Das Erzbistum Koln . 5. Band: Zwischen der Restauration des 19. 
Jahrhunderts und der Restauration des 20. Jahrhunderts 1815-1962 . Koln 1987 , S . 192. 

38 Vgl. BAE, K 94 , BI. 730 u. 732. 
39 Vgl. ebda., BI. 850. 
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Am l. Juni 1939 erfolgte wiederum ein Direktorenwechsel. Pfarr-Rektor 
P. Metzger tibergab das Amt an P. Franz Almes , der "Marienhausen umstan
dehalber verlassen muBte", wie di e Hauschronik verschltisselt vermerkt. Di e 
Gestapo hatte das Salesianerhaus Marienhausen am 29. Mii.rz 1939 beschla
gnahmt, P. Almes rnit den anderen Mitbrtidern eine Woche lang in Haft ge
nommen und dann aus Marienhausen ausgewiesen. So kehrte er nach Essen 
zurtick. 



Essener Salesianer-Gemeinschaft 1936. 
Archiv St. Johannesstift 

Gruppe der niederHindischen Spatberufenen mit P. Charles Dyry, 
P. Theodor Hartz und Priesteramtskandidat Josef Dijkstra i m September 1936 . 

Archi v St. Johannesstift 



8. ENTEIGNUNG, AUSWEISUNG UND KRIEG 

Nach dem l. September 1939, dem Tag des Ùberfalls auf Polen, trug 
P. A1mes seinen Eindruck zur politischen Lage in de n letzten Augusttagen e in: 
"Kritische, spannungsreiche Tage vor Ausbruch des Krieges." Unter dem 
Monat September hielt er fest: 

" ... man weiB nicht, was und wie es kommt. Fliegeralarm! Fieberhaft wird gear
beitet fiir die Verdunkelung, Herrichten der Luftschutzraume unter dem Turm" 1• 

Spiiter streut er noch ein, dass der Speisesaal der Schiiler zum Luft
schutzraum fur die Besucher der Kirche umgeriistet wird, dass ein Raum fur 
eventuelle Gasvergiftete geschaffen wird, Fenster verpanzert werden, Splitter
schutz angebracht wird und immer wieder die N amen von jungen Salesianem 
und Schi.ilem, die zum Militar einriicken mussten. Noch gab es keine Kriegs
handlungen im Westen des Reiches, aber der Krieg warf im Haus bereits 
seine langen Schatten voraus. 

Mitte September gab das Haus noch 17 Mitbriidem der Helenenberger 
Niederlassung Unterkunft. lhr Haus liegt nahe der Grenze zu Luxemburg in der 
Freimachungszone und diente mehrere Wochen der Wehrmacht als Quartier. 

P. Franz Almes hat die Chronik des Hauses bis zum Februar 1940 ge
fuhrt, dann enden die Eintragungen. P. Theodor Fennemann hat sie im Jahre 
1946 mit einer riickblickenden Zusammenstellung einiger zentraler Ereig
nisse in den Kriegsjahren fortgesetzt. Er erlebte, wie sich im Jahr 1940 das 
Haus mehr und mehr leerte. Nach dem deutschen Einmarsch in die Nieder
lande am 10. Mai 1940 konnte die Gruppe der hollandischen Schiiler nach 
den Sommerferien nicht zuriickkehren. 

Am 7. Dezember erlag P. FranzAlmes einem plotzlichen Herztod. Da die 
Theologische Hochschule in Benediktbeuern ihren Studienbetrieb einstellen 
musste, bestellte der Provinzial P. Theodor Hartz zum Nachfolger im Direkto
renamt. Im sichtbaren Niedergang des Jugendheimes - der Katholische Jung
mannerverband war 1938, der Bund Neudeutschland 1939 staatspolizeilich 
verboten worden - und der Spatberufenenschule wurde diese Personalent
scheidung als ein Hoffnungszeichen gewertet. Im Verkiindigungsbuch hat 
Pfarr-Rektor Metzger fur den 2. Februar 1941 den Dank der Salesianer fur die 

l AHE, Chronik 1939. 
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Anteilnahme der Gliiubigen am Tod von P. Almes festgehalten und die "freu
dige Mitteilung" angeftigt, dass das Borbecker Haus einen neuen Direktor 
ha be, 

"in der Person des allseits bekannten H. P. Hartz, dem das Salesianerwerk in Bor
beck dure h sei n jahrelanges Wirken vie l zu verdanken hat"2. 

Auch P. Theodor Fennemann betont noch 1946 in der erwiihnten Riick
schau, fUr P. Theodor Hartz "gab es kein langes Suchen und Tasten, vielmehr 
war er gleich wieder daheim"3. Er wird bai d realisiert haben, dass er einem 
sterbenden Haus vorstand. Die Zahl der Salesianer im Haus verringerte sich 
auf neun. Der Krieg und die kirchenfeindlichen Aktionen des Regimes 
wirkten bedri.ickend auf den Alltag. Fi.ir mehrere Mitbriider war Posti.iberwa
chung angeordnet, auch Telefongespriiche wurden abgehort. Wie bereits dar
gestellt, gab es wegen der Schuhaktion von P. Alfred Tebben und P. Wilhelm 
Winkels Verhore und Hausdurchsuchungen, bevor die beiden in Haft ge
nommen wurden. 

Am 5. August 1941 traf der "Klosterstunn" auch das St. Johannesstift. 
In der ersten Hiilfte des Jahres hatte die Gestapo reichsweit iiber 120 Kloster 
aufgelost und die Bewohner mit Aufenthaltsverboten in den jeweiligen Pro
vinzen oder Regierungsbezirken belegt. Da das Reichssicherheitshauptamt in 
Berlin wegen dieser Ma/3nahmen gegen das kirchliche Leben in der Kriegs
zeit zunehmend Unruhe beim Kirchenvolk wahrnahm, verfUgte Adolf Hitler 
am 30. Juli 1941 das Ende dieser Ùbergriffe4 . 

Die Gestapo vor Ort i.iberging also die vom Fiihrer ausgegebene Riick
nahme des "Klosterstunnes" und vertrieb die Jesuiten und Salesianer wegen 
ihres "staats- und volksfeindlichen Verhaltens" aus Essen. Dieser Vorgang 
zeigt die Unberechenbarkeit und die Willkiir eines Unrechtstaates, der mit 
einer unubersichtlichen Fiille von teils sich widersprechenden Verordnungen 
regi erte. 

Direktor Hartz verlangte vom Leiter des zwolfkopfigen Aufgebots der 
Gestapo Beweise fUr die allgemeine Begriindung dieser Aktion. P. Theodor 
Fennemann und P. Johann Kluba (1893-1956) - Augenzeugen der Szene 
erinne1ien sich, dass der Leiter der Gruppe ihnen in scharfem Ton erwidert 
habe: 

2 AHE, Verkiindigungsbuch Kath. Pfarr-Rektorat St. Johannes Bosco, No. 2, S. 60-61. 
3 AHE, Chronik 1932-1951 , Ri.ickblick auf 1941. 
4 Vgl. zum "Klostersturm": Annette MERTENS, Himmlers Klostersturm. Der Angrijf auf 

katholische Einrichtungen im zweiten Weltkrieg und die Wiedergutmachung nach 1934. Pader
bom u. a. 2006. 
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"Beweise, Beweise genug! Sind Sie froh, we1m Sie dieses Haus lebend verlassen 
di.irfen! "5. 

Die Salesianer erhielten zwei Stunden Zeit zum Verlassen des Hauses. 
Das Salesianerhaus Helenenberg wurde ihnen als Wohnort zugewiesen. 
Wahrend dieser Gestapo-Aktion war auch Rechtsanwalt Steinforth zugegen, 
der nach eigenen Angaben den Patres die Reisekosten auszahlte6• P. Josef 
Metzger und P. Wilhelm Neuhaus konnten als Seelsorger des Pfarr-Rektorates 
bleiben7 und kamen im Schwesternhaus unter wie auch P. Johannes Kluba, 
der in der Seelsorge fiir italienische Fremdarbeiter eingesetzt war, musste 
aber Essen auch verlassen, als im S01mner 1943 der italienische Diktator Be
nito Mussolini gestlirzt wurde8. P. Josef Rudat erhielt eine Wohnung im Seel
sorgsbezirk Diippenberg. 

Das Haus und die Vermogenswerte der Salesianer wurden von der Ge
stapo beschlagnahmt. 

Wahrend auf die Ausweisung der Jesuiten Anwohner mit Unmut rea
gierten, blieb es um das St. Johannesstift herum ruhig. Die Dechantenkonfe
renz unter Stadtdechant Hermam1 Schulte-Pelkum (1876-1945) formulierte 
eine Solidaritatsbekundung fiir die ausgewiesenen Ordensleute, die in den 
Sonntagsgottesdiensten am l O. August verlesen werden solite: 

"In der letzten Woche hat die Geheime Staatspolizei die Kloster der Jesuiten und 
Salesianer in Essen geschlossen und die Patres ausgewiesen. Wir Essener Katho
liken danken den unberechtigt Vertriebenen von ganzem Herzen fi.ir ihre segens
re iche Seelsorgsarbeit hier in Essen und gri.iBen sie bei ihrem Auszug in di e Ver
bammng in inniger, treuer Liebe und Anhiinglichkeit. Wir bitten um des allmiich
tigen Gottes Schutz und Segen ftir die Ausgewiesenen und fi.ir uns: Vater unser 
[ ... ]"9. 

Ob diese Erklarung in allen Kirchen verlesen wurde, bleibt unsicher. 
Das hektographierte Blatt ist ein zufalliger Fund in einem Pfarrarchiv, weitere 
Blatter aus anderen Archiven liegen bisher nicht v or. 

Das Gebaude des St. Johannesstiftes wurde bis Juli 1944 zum Teil von 
der Wehrmacht (Flak) genutzt. Nur die Kirche blieb der Gemeinde erhalten. 

5 AHE, Eidesstattliche Erkliirung der Patres Fennemann und Kluba vom 8. Juli 1948. 
6 Vgl. ebda., Steinforth am 2. Marz 1948 an den Direktor des St. Johannesstifìes . 
7 Vgl. LAD, RW 58-15825 (Kiuba, Johannes) . 
8 Die Stellung als Kaplan bewah11e nicht vor dem Kriegsdienst. lm Januar 1942 wurde P. 

Neuhaus eingezogen; sein Nachfolger als Kaplan, Heinrich Gremler, musste im Sommer 1942 
eimlicken. Vgl. BAE, K 94; BI. 798-81 3. 

9 Pfarrarchiv St. Engelbert, Essen. Chronik 1939-1943. 
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Die Verwaltung des Vermogens der Salesianer wurde der Kanzlei der 
Rechtsanwalte Schulte und Steinforth, Zweigetistraf3e 33, ubertragen. Mit der 
Enteignungsverfiigung vom 5. Febmar 1942 wurde festge legt, dass das Ge
baude zugunsten des Deutschen Reiches eingezogen ist. Die Verwaltung 
wurde nun dem Finanzamt Essen-Ost ubergeben. Die Rechtsanwalte fol
gerten, dass nun der Staat ein Recht auf Einziehung einer Miete habe, da die 
Kapelle zum Bestand des Gebaudes gehore. Der zustandige Pfarrer Johannes 
Brokamp machte sich geschickt die Begrundung der Nationalsozialisten fiir 
die Vertreibung der Salesianer aus Borbeck zu eigen und erklatie, dass diese 
auf keinen Fall auf ein Kirchengebaude anzuwenden sei, denn an diesem Ort 
wi.irden Gottesdienste abgehalten. Die aber seien nicht "staats- und vo lks
feindlich" einzustufen. Pfarrer Brokamps Protest gegen die Mietforderung 
schleppte sich ein Jahr durch die Behorden. Am 18. Januar 1943 teilte der 
Oberprasident der Rheinprovinz in Koblenz mit, dass der Seelsorgsbezirk St. 
Johannes Bosco vorerst seine Gottesdienste mietfrei in der Kapelle des ent
eigneten Hauses der Salesianer abhalten konne 10• 

Krieg und Bombardiemngen belasteten und bestimmten den Alltag der 
Seelsorger und der Gemeinde: Gottesdienste mussten wegen Bombenalarm 
unterbrochen werden, die Gedenkgottesdienste fiir gefallene Gemeindemit
glieder hauften sich. Bei einem GroJ3angriff auf Essen vom 12. Marz 1943 
brannte das Schwesternhaus vollstandig aus, das Jugendheim wurde vollig zer
stort. Die Schwestem verlieJ3en Borbeck 11 oder kamen in ihren Familien unter. 

Fur die Amtsfiihrung der beiden Seelsorger ruckte die Familie Marrè in 
ihrem Haus enger zusammen, i.iberlieJ3 ihnen einen Raum und richtete dazu 
ein kleines Sprechzimmer ein. Bis zum 29. Apri i 1946 lebten sie im Haushalt 
der Geschwister Manè 12 • Die Flak gestattete ihnen, den ehemaligen Trocken
und Mangelraum unter der Kapelle als Schlafraum zu benutzen. 

Die GroJ3angriffe vom l. Mai und 25. Juli 1943 richteten Schaden am 
oberen Teil und an der Straf3enfront am linken Fliigel des St. Johannesstiftes an. 

Am 24. September 1943 konnte Pfarr-Rektor Josef Metzger das von 
Bombardiemngen gezeichnete Pfarr-Rektorat verlassen. Das Erzbistum Koln 
betraute ihn mit der Evakuierten-Seelsorge in Wurttemberg. Sein Kaplan 

IO Vgl.BAE,K482, Bl.J31-132. 
11 V gl. Hermine MARRÈ, Unseres Elternhauses Gliick un d Ende, oh ne Jahr (1946). Ge

druclct bei Wi lhelm Postberg, Bottrop. 
Hermine Marrè erinnert, dass ihre Mutter die Schwestern in der Bombennacht aufge

nommen hat und die Schwestern noch vier Wocben bis zu ilu·er Abreise im Hause MmTè ge
blieben sind (S. 25-26). 

12 Vgl. AHE, Chronik 1932-1951 , 1946. 
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Josef Rodenbeck (1903-1983), der fiir Pater Heinrich Gremler gekommen 
war, iibemahm nun in Vertretung die verantwortliche Leitung der Rektorats
Gemeinde13. 

Ein weiterer Grof3angriff auf Essen am 25. Oktober 1944 zerstorte den 
linken Fliigel des Gebiiudes vollstiindig und hinterlief3 auch Schiiden an an
deren Gebiiudeteilen, die aber noch bewohnbar blieben. Da die Flak Ende Juli 
1944 abgezogen war und das Haus nun leer stand, wies die NSDAP etwa 50 
bombengeschiidigte Personen in das Gebiiude ein. lm Januar 1945 riickte eine 
Abteilung der Organisation Todt in der Absicht an, die bestehenden Gebiiude
teile so herzurichten, dass Patienten des zerstorten Bethesda-Krankenhauses 
aufgenommen werden konnten. Doch dieser wohl aus blindem biirokrati
schem Aktionismus geborene Plan gelangte nicht mehr zur Ausfiihrung. Am 
11. Aprii 1945 besetzten die amerikanischen Truppen die Stadt. 

Zur Geschichte des Essener Hauses gehort auch das Schicksal des Es
sener Direktors Theodor Hartz, der nach der Ausweisung weiterhin der 
kleinen Gemeinschaft der aus Essen vertriebenen Salesianern in Helenenberg 
vorstand. Schon in diesem an den Tag gelegten Selbstverstiindnis des Direk
tors kann ein Protest gegen die unrechtmiif3igen Ùbergriffe auf das St. Jo
hannesstift und di e Gemeinschaft der Salesianer gesehen werden 14. 

Am 14. Aprii 1942 erschien die Gestapo Trier im Helenenberger Haus, 
um P. Hartz zu verhaften. Da er sich auf einem Spaziergang in der Umgebung 
befand, wurde er fiir den fo lgenden Tag in das Landgerichtsgefangnis an der 
Windstraf3e in Trier bestellt. Anlass zu dieser Verhaftung gab ein Rund
schreiben, das P. Hartz einer Frankfmier Wohltiiterin des Essener Hauses zu
gestellte batte und das in die Postkontrolle der Gestapo Frankfurt geriet. Mit 
diesem Schreiben kliirte P. Hatiz die Wohltiiter iiber die Schlief3ung des Es
sener Hauses auf, die sich iiber das Ausbleiben des gewohnten Dankschrei
bens auf ihre Spende hin verwundert geiiuf3ert hatten . Niichtem und sachlich 
stellte Theodor Hartz dar: 

"Hierdurch teile ich ihnen mit, dal3 am 5. August 1941 das St. Johannesstift der 
Salesianer Essen Borbeck von der Geheimen Staatspolize i geschlossen worden 
ist. In wenigen Stunden mul3ten wir das Haus verlassen. Das Bargeld wurde be
schlagnahrnt und das Postscheckkonto Essen 15500 gesperrt. Wenn Sie seit dem 
obigen Datum Einzahlungen gemacht haben sollten, so ist das der Grund, dal3 Sie 
keine Antwort erhalten haben. Ich werde Sie auch in Zukunft bei der Hl. Messe 
nicht vergessen"15. 

13 Vgl. BAE, K 94, BI. 798-812. 
14 Vgl. J. WiELGOSS, Th eodor Hartz, (1887-1942). Ein Salesianer ... , S. 134-137. 
15 LAD, RW 58-40045 (Hartz, Theodor). 
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Am 5. Juni 1942 ordnete das Reichssicherheitshauptamt in Berlin gegen 
Theodor Hartz die Schutzhaft und Oberfiihrung in das Konzentrationslager 
Dachau mit folgender Begriindung an: Er habe 

"das Aufenthaltsgebot der dortigen Dienststelle (gemeint ist das Staatspolizeiamt 
Di.isseldorf, Verf.) nicht beachtet und nnter Umgehung des Sammlungsgesetzes 
durch Verbreiten von Rundschreiben staatsabtraglichen und volksverdummenden 
Inhalts an die Gebefreudigkeit seiner Glaubensgenossen appelliert. Ferner lieB 
Hartz durch sein Verhalten erkennen, dal3 er nicht gewillt ist, behordliche Anord
nnngen zu befolgen"' 6. 

Diese Anordnung der nationalsozialistischen Biirokratie beschreibt die 
innere Einstellung des Bekenners Theodor Hartz. Sie legt offen, dass er in der 
Verwaltung seiner Àmter als Ordensmann die unrechtmii.J3ige, selbstemannte 
staatliche Autoritat nicht anerkannt hat. 

Mit einem Bahntransport unter entwiirdigenden hygienischen Bedin
gungen und mit mangelhaften Essensrationen erfolgte zwischen dem 24. und 
26. Juni die Oberfiihrung nach Dachau. Entkraftet durch die Haftbedingungen 
starb er dort nach wenigen Wochen am 23 . August 1942. Der Salesianerpater 
Karl Schmidt (1904-1968) 17, seit 1940 ein KZ-Haftling, konnte ihm die Ster
besakramente spenden. 

Die Lagerkommandatur gab mehr als eine Woche nach dem Tod, am 2. 
September 1942, die schriftliche Todesnachricht an den in seinem Heimatort 
Lutten lebenden Bruder Heinrich Hartz. Die Leiche sei am 27. August 1942 
eingeaschert worden. Zugleich sicherte sie die Auslieferung der Urne zu, 

"we1m eine Bescheinigung der ortlichen Friedhofsverwaltung beigebracht wird, 
daB fiir ordnungsgemaBe Beisetzung Sorge getragen ist" 18. 

Doch nun kam es zu einem Beispiel fur den Mechanismus des Wegschau
ens und der Verdrangung von Unrecht aus dem personlichen Blickfeld der Men
schen unter totalitaren Systemen. Der Pfarrer des Heimatortes von P. Hartz fand 
auf dem Friedhof keinen Platz fiir die Asche eines Haftlings aus Dachau. Das 
Moti v fur seine Ablehnung bleibt im Dunkeln. Befurchtete er eine Bestattung, di e 
durch eine hohe Teilnahme der katholischen oldenburgischen Bevolkerung lei eh t 

16 Ebda. 
17 Johmmes WI ELGOSS, P. Karl Schmidt SDB (1904-1968). Sechs Jahre priesterlicher 

Existenz in nationalsozialistischer Schutzhaft, in "Archiv flir mittelrheini sche K irchenge
schichte", 48. Jahrgang 1996, S. 227-238. 

18 Mitteilung der Lagerkommandatur vom 2. September 1942. Privatarchiv Johannes 
Wielgo13. 
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einen demonstrativen Charakter annehmen konnte und fur ihn unter Umstiinden 
restriktive MaBnahmen des Regirnes zur Fo1ge gehabt hatten? 

Eine Wohltiiterin aus der Nachbarschaft des St. Johannesstiftes, die auch 
Beziehungen zur Farnilie Hartz in Lutten pflegte, konnte vermitte1nd ein
treten, so dass die Urne zurn Wirkungsort von P. Hartz gelangte 19. Doch auch 
in Borbeck 1ehnten zwei Priester die Bestattung ab: sein Mitbruder, der Pfarr
Rektor P. Metzger a1s zuerst zustiindiger Geistlicher und ein Ordenspriester 
des benachbarten Exerzitienhauses. Sch1ie/3lich iibernahm Pfarrer Johannes 
Brokamp Ende Oktober 1942 die Beisetzung der Urne, der nur wenige Trau
ergaste beiwohnten. Auch die Totenrnesse wurde nicht in der Rektoratskirche 
- der Kapelle des St. Johannesstiftes - gefeiert, sondern in der K1osterkirche 
St. Imrnaku1ata in Essen-Borbeck. 

Imrnerhin 1iegen Zeugnisse von ehema1igen Schii1ern und jungen Sa1esi
anern vor, die P. Theodor Hartz in Essen begegnet waren und nun a1s So1-
daten im Kriege standen, die in ihren Briefen an den Provinzia1 Dr. Theodor 
See1bach (1883 -1 958) nicht nur ihre Betroffenheit iiber diesen Tod aus
driicken , sondern auch k1are Worte gegen das Unrecht dieses Regimes 
gefunden un d ihren ohnrniichtigen Pro test kundgetan haben20 . 

In 1osem Verbund mit dem Essener Haus und der deutschen Provinz war 
die in Leusden (NL) 1937 gegriindete Niederlassung fiir Spatberufene ge
blieben. Arn 19. November 1942 wurde sie staatspo1izeilich geschlossen. Die 
dort wirkenden deutschen P a tres J osef Hi1pisch (1899-19 58) un d Heinrich 
Kremer wurden ausgewiesen, iiber die Grenze nach Oberhausen gebracht und 
dort freige1assen. P. Heinrich Kremer irrte bis zum Ende des Krieges durch 
Deutsch1and2 1• P. Josef Hi1pisch g1aubte nach kurzem Aufentha1t in seiner 
Westerwa1der Heimat im Januar 1942 in Borbeck eine neue see1sorgliche 
Tiitigkeit gefunden zu haben, obwoh1 die Salesianer ausgewiesen waren, denn 
Pfarrer Stephan Berghoff (1891-1963) nahm ihn in seine Pfarrei St. Maria 
Rosenkranz auf. Dort befanden sich gro/3e Zwangsarbeiter1ager der Fa. Frie
drich Krupp, deren seelsorgliche Betreuung Pfarrer Berghoff ein groJ3es An
liegen war. Fiir eine kurze Zeit konnte P. Hilpisch seelsorgliche Dienste an 
etwa 1.500 niederliindischen Zwangsarbeitem iibernehmen. Doch am 21. Mai 
1943 wurde er wegen "unerwiinschter" seelsorglicher Betreuung von Nieder
liindern staatspolizeilich verwarnt und am 13. Juli 1943 aus den gleichen 
Griinden aus dem Regierungsbezirk Diisseldorf ausgewiesen22 . 

19 Vgl. Erkliirung von Frau Berta Fleskes am 28. Januar 1987 an den Autor. 
20 Vgl. J. W!ELGOSS, Theodor Hartz, (1887-1942). Ein Salesianer .. . , S. 138-140. 
21 Io., In Treue zu Don Bosco ... , S. 29-31. 
22 Vgl. LAD, RW 58-9305 (Hilpisch, Joset) . 
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Kirchenfeindliche staatspolizeiliche Aktionen und der Krieg hatten um 
die Mitte des Jahres 1943 auch die letzten Spuren salesianischen Lebens na
hezu zerstort. Ab September 1943 konnten nur noch die Patres Rodenbeck 
und Rudat als Seelsorger in Gemeinden die salesianische Priisenz in Borbeck 
bis zum Ende des Krieges fortsetzen. 

Vgl. Johannes WrELGOSS, Zwangsarbeit in der Wahrnehmung von Kirchenvolk, Klerus 
und Bischofen, in Baldur H ERMANS (Hg.) , Zwang und Zuwendung. Katholische Kirche und 
Zwangsarbeit im Ruhrgebiet. Bochum 2003, S. 104-105. 



Krankenschwester Josefine Jansen an der Totenbahre von P. Heinrich Knoop 
in der Kapelle seines Hauses am Weidkamp am 12. September 1933. 

Archiv St. Johannesstift 

P. Theodor Hartz am Tage der Ei nlieferung in das Konzentrationslager Dachau am 26. Juni 1942. 
Archi v St. Johannesstift 



Weihnachtsbescherung fi.ir bedi.irftige Kinder des Knabenheimes etwa 1938. 
Archi v St. Johannesstift 

Christus 1st mein Leben 

und Sterben mein Gewinn ! 
(Phll. l. 21.) 

Jesus! Maria l Joseph l Theodorl 
.Nun llsst du, Herr, delnen Dlener 
In Frleden sdu~lden. • Luk. 2, 29. 

Zum fromonen Andenken 
an den 

Salestaner-Prtesler 

Theodor Hartz 
Geb. am 2. Januor 1887 zu lutten In Oldenburg 

Profess a m 29. September 1908 
Priesterwelhe am 9. August 1914 

Er wlrkte In Wlen, Unterwal[ersdorf, Ensdorf
Opf. und als Dlrektor In Benedlktbeuern und 
15 )ahre In Essen-Borbedc:. Der g6UIIche Hohe
prlester rtel lhn nadl vlermonallger PrOfungs
zelt am 23. August 1942, dem 28. Jahre:stage: selner 
Helmatprlmh:, zu slch In das Refch des e:wlgen 
Frledens. 

Seln LRben und Wlrken war hlngebende:r Elfe:r 
an se:lne:n hohen Beruf, treusorgende Liebe far 
dte lhm Anvertrauum und unermOdlfc:he Arbelt 
fOr das Werk de:s helllgen Don Bo•>eo. 

Totenbild von P. Theodor Hartz 23. August 1942. 
Archi v St. Johannesstift 



9. BEWALTIGUNG VON KRIEGSFOLGEN 

9 .1. Erste Mafinahmen zur Wiederbelebung salesianischen Lebens 

Wenige Wochen nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands 
am 8. Mai 1945 machte sich P. Theodor Fennemann von Weismain aus auf 
den Weg nach Essen. Offensichtlich getrieben von seiner Verantwortung fur 
dieses Haus gelang ihm die Fahrt auf eigene Initiative mit einem Auto und 
einem Geleitbrief der amerikanischen Besatzungsmacht in der Tasche durch 
alle Militarkontrollen. Die Verbindungen zur Leitung der Provinz bestanden 
schon seit Langerem nicht mehr. Nun versuchte er, sich eine Bild von der 
Situation um das Essener Haus zu verschaffen. 

Der Krieg war zwar vorbei, was fur das Ruhrgebiet bedeutete, dass die 
Bombardierungen eingestellt waren. Fur die Bevolkerung blieb der Krieg in 
seinen angerichteten Verheerungen prasent. Man begegnete ihm in den Trum
merbergen und Hauserruinen, im Mangel an elementarer Versorgung, in Kri
minalitiit und personlicher Unsicherheit. Es gab keine Gedanken an Zukunfts
perspektiven, es galt, innerhalb einer zerstorten Welt zu uberleben. 

Entsprechend frostig und zynisch wurde Theodor Fennemann von 
seinen beiden Mitbrudem JosefRodenbeck und Johannes Kluba in den Trtim
mem des St. Johannesstiftes empfangen 1• 

Mit seinen Eindrucken kelute er nach Weismain zurtick und konnte diese 
bald seinem Provinzial mitteilen, den er in Bamberg h·af. Beide waren sich ei
nig in dem Ziel, moglichst ztigig in Essen salesianisches Leben wiedererstehen 
zu lassen. P. Theodor Fennemann wurde zum Direktor des Essener Hauses er
nannt. Dank seines Organisationstalents initiierte er in Weismain, das vom Krieg 
kaum heimgesucht war, eine erfolgreiche Hilfsaktion fiir das Johannesstift. Sie 
brachte von der heimischen Fabrik eine erstaunliche Menge Fleischkonserven 
und dazu viele Zentner Weizenmehl zusammen. Auch einen Lastkraftwagen 
(Holzvergaser) konnte er auftreiben, so dass der Transp01t am 21. August star
ten konnte. Mi t an Bord waren noch zwanzig evakuierte Personen, die diese Ge
legenheit nutzten, nun wieder zuruck in ihre Wohnorte i m Westen Deutschlands 

1 Vgl. Theodor FENNEM ANN, Das St. Johannesstift der Salesianer in Essen-Borbeck 
( 1945-1951 ), in 50 Jahre Salesianer Don Boscos in Essen-Borbeck, hrsg. vom St. Johannesstift 
der Salesianer Don Boscos. Essen 1971, S. 8-1 O. 
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zu gelangen. Nach vier Tagen batte P. Fe1memann die wertvolle Ladung durch 
viele Kontrollen der Besatzungsmacbte olme Verluste nacb Essen gebracbt. 

Die erste Pbase seines Direktorates stand ganz im Zeicben der Behebung 
von Kriegsschaden, um das Gebaude wieder filr den Dienst an der Jugend in 
Betrieb nebmen zu konnen. Mit seiner Amtsubernabme im August 1945 be
gann sein zabes Ringen um die Ruckerstattung des salesianiscben Besitzes in 
Borbeck. Ùber den Oberprasidenten der Nord-Rheinprovinz in Dusseldorf 
eneicbte P. Fennemann, dass der Vorsteber des Finanzamtes Essen-Ost a1s der
zeitiger Verwalter der Gebaude mit ihm bei der zustandigen Besatzungsbebor
de vorstellig wurde, damit die Verwaltung in die Hande der Salesianer i.iber
ginge2. Mehr war zunachst nicht zu erreicben. Das juristiscbe Prozedere nahm 
einen langen Weg, den die engliscbe Besatzungsmacbt allgemein mit der Kon
trollrats-Direktive3 Nr. 50 ab 1947 vorgab. Allerdings bearbeitete der "Allge
meine Organisationsausschuss" in Celle zuerst nur die Ruckerstattung von 
Vermogen, das in den Besitz von NSDAP-Organisationen ge1angt war. Da das 
St. Johatmesstift zugunsten des Deutschen Reicbes eingezogen war, musste der 
Antrag aufRuckerstattung des Vermogens bis zum l. November 1947 uber das 
"Zentralmeldeamt" in Bad Nenndorf gestellt werden. Mit dem Bescbluss des 
"Allgemeinen Organisationsausschusses" vom 14. Ju1i 1950 und dem Eintrag 
vom 14. September 1950 in das Grundbuch (Amtsgericht Essen-Borbeck) kam 
das enteignete Vennogen wieder indie Hande der Salesianer4 . 

Offen war nun nocb eine Regelung zum ebenfalls enteigneten Grund
stuck am Weidkamp, auf dem das Haus von P. Heinrich Knoop gestanden 
batte. Da es die Friedricb Krupp AG zur Erweiterung ibrer Rustungsbetriebe 
erworben batte, fie! es nicht unter die Ri.ickerstattung aus Besitz des Deut
schen Reiches. Im Januar 1951 verhandelte P. Fennemann mit den Direktoren 
d es Unternebmens i.iber e i ne Wiedergutmachung5. Am l. Februar 1951 kam 
es zu einem Vergleich vor dem Wiedergutmachungsamt bei dem Landgericht 
Essen, die Friedricb Krupp AG zahlte DM 30.000,- in drei Raten6. Schliel3lich 
brachte Theodor Fennemann noch die Ersatzanspri.iche filr entzogene Gegen-

2 Vgl. APM, Akte Essen bis 1969, Schreiben Fennemann am 27. August 1945 an Ober
priisidenten und Schreiben Obe1priisident an Obe1jìnanzpriisident vom 30. August 1945. 

3 Der Kontrollrat bestand aus den Oberbefehl shabem der vier Siegermiichte und h·at an 
die Stelle der nicht mehr vorhandenen Staatsgewalt in Deutschland. Die Beschltisse mussten 
einstimmig gefasst werden . Jeder Befehlshaber kormte fiir seine Zone eigene Entscheidungen 
treffen . 

4 AHE, Akte zur Rti ckerstattung. Vgl. auch MERTENS , Himmlers Klostersturm . .. , 
s. 35 8-364. 

s Vgl. APM, Akte Essen bis 1969. 
6 Vgl. LAD, Ger. Rep. 324/ 1446, Bl. 40. 
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sHinde nach dem Gesetz Nr. 59 der britischen MiliHirregierung vom 12. Mai 
1949 auf den Weg7 . Zwolf Jahre nach seiner erfolgreichen Arbeit zur Bewiilti
gung von Folgen der nationalsozialistischen Herrschaft konnte dieses Ver
fahren mit einem Vergleich vor dem Landgericht Dortmund am 19. Februar 
1963 abgeschlossen werden, der Staat zahlte von 1964 bis 1966 in drei Raten 
DM 50.000,-s. 

Mit der Provinzleitung bestand wohl die stille Ùbereinkunft, aus den 
Ruinen die Spiitberufenenschule wieder zu errichten. Wegen der Genehmi
gungen und notwendiger Zuweisungen von Baumaterial suchte P. Fennemann 
die Stadtverwaltung und das englische Kommissariat auf und erhielt auch 
nach wiederholten Versuchen nur ablehnende Auskiinfte. 

Sein Improvisationsvermogen und sein Blick fiir die Situation der 
Jugendlichen, die er auf seinen Wegen durch die zerstorte Stadt arbeitslos, 
wohnungslos, teils getrennt von ihren Familien in den Trummern antraf, inspi
rierten ihn zu einem emeuten Vorstol3 beim kommissarischen Oberburgermei
ster Dr. Hugo Rosendahl (1885-1 964) mit der Frage, welche Projekte fiir die 
Jugend die Verwaltung fOrdere. Er erhielt den Hinweis zur Erèiffnung eines 
Lehrlingsheims. Der Provinzial gab seine Zustimmung und P. Fennemann ent
wickelte umgehend eine rege Tiitigkeit zur Umsetzung dieses Planes9. 

Im Spiitsommer 1945 setzte er in einem Gespriich den Kolner General
vikar Emmerich David (1882-1 953) uber sein aus der konkreten Not der 
Jugend geborenes Ziel in Kenntnis. Vorrangig wurde die Beschaffung von 
Baumaterial fiir erste Reparaturarbeiten, die nur uber behèirdliche Bezugs
scheine oder halblegal uber Tauschgeschiifte und Schwarzhandel zu 
bekommen waren 1o. Beim Wirtschaftsamt in Essen bemuhte er sich um die 
Lieferung von Koks un d Kohlen fiir Heizung und Kuche 11 • Di e Dringlichkeit 
fiir die Zuteilung unterstrich er mit der utopischen Behauptung, von der er 
wohl selbst nicht uberzeugt war, in "einigen Wochen" wiirde das Haus mit 75 
Berglehrlingen belegtl2_ 

Der Fortgang der Instandsetzungsarbeiten war nicht planbar, weil es an 
Arbeitskriiften mangelte und die Beschaffung von Baumaterialien vielfach 
vom Zufall oder vom geschickten Agieren in einer teilweise dubiosen Ge
schiiftspraxis abhing. Diese Versorgungslage verschiirfte sich zum Jahr 1947 

7 Vg l. A . MERTENS, Hùnmlers Klostersturm . .. , S. 363-364. 
8 V gl. AHE, Akte zur Riicke rstattung. 
9 Vg l. T. FENNEMANN, Das St. Johannesstift der Sa lesianer ... , S. 9 . 
10 Vgl. ebda. 
11 V gl. AHE, Fennemann a m 12. Oktober 1945 an das Wirtschaftsamt Essen . 
12 Vg l. AHE, Chronik 1947. 
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hin. Die Bauarbeiten stockten, weil die Unternehrner fur ihre Arbeiter eine 
Mahlzeit verlangten. P. Fennemann konnte sie nicht bieten, weil die in Lutten 
und Schermbeck erbettelten Kartoffeln aus dem Keller des Hauses gestohlen 
wurden13• Trotz dieser widrigen Zeitumstande hatte er im Hungerjahr 1947 
sein aus der ortlichen Situation entwickeltes erstes Ziel erreicht: Anfang Fe
bruar konnte er 18 Jugendliche aufnehrnen, die auf der Zeche Salzer-Amalie 
der Friedrich Krupp Bergwerks AG ausgebildet wurden 14 • Das St. Johannes
stift beherbergte nun ein Lehrlingsheim. 

Mit der Krupp Bergwerks AG hatte P. Fe1memann einen Vertrag ausge
handelt, der u. a. di e padagogische un d pastorale Arbeit der Salesianer in diesem 
Haus gewahrleisten solite, die sich aus der salesianischen Tradition ergab und 
auch die konkreten lokalen Verhaltnisse sowie die Situation der Jugendlichen 
der Nachkriegszeit beriicksichtigte. Dies wird in der Hausordnung erkennbar, 
die differenziert nach Werk- und Sonn- und Feiertagen den Tagesrhythrnus fur 
die Lehrlinge vorgab 15• Sie legte die Zeiten fi.ir die gemeinsamen Mahlzeiten, 
das Morgen- und Abendgebet, den freien Ausgang, den Sonntagsgottesdienst 
und die Nachtruhe fest. In dem Vertrag war ferner vereinbart, dass die 

"Betreuung und Erziehung der Jugendlichen, auBer der beruflichen Ausbildung, 
von den Salesianem iibernommen wird. Die Erziehung ist ausgerichtet nach den 
beigefiigten Erziehungsgrundsiitzen der Salesianer"16. 

Diese aber waren in einzelnen Punkten mit der Zweckbestimmung des 
Hauses und der Benennung eines Erziehungszieles, das sich an der Auflosung 
von bisher konfessionell homogenen Regionen Deutschlands durch Zuzug 
von Fhichtlingskontingenten ergab, auch der aktuellen Situation der Jugend 
angepasst: 

"Vor allem soli das Haus ein Heim sein fùr arme und heimatlose Handwerkslehr
linge, Jungarbeiter und Jungbergleute. Die Jugendlichen dieses Heimes werden zur 
gottesfùrchtigen, christlichen Haltung angehalten. [ .. . ]Alle aber haben die Pflicht, 
Ehrfurcht zu haben vor der religiosen Oberzeugung ib.rer Kameraden und diese 
Ehrfurcht bei offentlichen religiosen Handlungen zum Ausdruck zu bringen" 17• 

13 Vgl. ebda. 
14 Vgl. AHE, "Hausordnungfiir die Berglehrlinge". 
15 Vgl. AHE, Vertrag zwischen der Krupp Bergwerks AG und den Salesianern in Essen

Borbeck. 
16 AHE, Erziehungsgrundsdtze der Salesiane1; die im Berglehrlingsheim St. Johannesstifi 

der Salesianer in Essen-Borbeck, Hartzstr. 15 Anwendung finden. 
17 Ebda. Zu den Lehrlingswohnheimen vgl. Johannes WIELGOSS, Die Errichtung von 

Lehrlingswohnheimen nach dem Zweiten Weltla-ieg: Eine Antwort der Deutschen Provinz auf 
den Ruf der Stunde, in RSS 51 (2008) 125-140. 
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Wenige Wochen nach der ErOffnung des Lehrlingsheims nahmen die 
Salesianer in einem instandgesetzten Teil des ehemaligen Jugendheimes das 
Angebot des Knabenheims wieder auf. Der Neupriester P. Josef Forster 
(1903-1968), schon aus der Vorkriegszeit als Praktikant unter P. Alfred 
Tebben mit dieser Arbeit vertraut, wurde vom Provinzial als Leiter eingesetzt 
und fand in dieser Aufgabe die Erfiillung seiner salesianischen Berufung. Bis 
zum Somrner 1964 blieb er ein guter Freund der jungen Besucher im Knaben
heim und ein bekannter Salesianer uber Borbeck hinaus 18• 

9.2. Eine fragmentierte Salesianergemeinschaft 

Nationalsozialistische Herrschaft und Krieg hatten 150 Mitbriidem der 
Provinz - Priestem, Briidern und Klerikem - das Leben gekostet, uberwie
gend als Soldaten im Sanitiitsdienst oder in den kiimpfenden Truppen ge
fallen, einzelne in Gefàngnislagem verstorben oder bei Bombenangriffen um
gekommen, einer im Konzentrationslager verhungert, viele fiir Monate oder 
Jahre in die Kriegsgefangenschaft gefiihrt, fruchtbar arbeitende padagogische 
und pastorale Strukturen zerstort, Hiiuser in Triimmer gelegt und schlieJ3lich 
Mitbrudergemeinschaften fragmentiert. Diese letztgenannte Tatsache ist den 
beteiligten Mitbriidem nicht in der Schiirfe bewusst geworden, wie ein Histo
riker heute das Problem aus den Quellen zu erschliel3en vennag. Salesianer, 
die sehr unterschiedliche Erfahrungen und Wahrnehmungen aus den Jahren 
des nationalsozialistischen Regimes mitbrachten, sollten nun wieder zu einer 
Hausgemeinschaft versammelt werden. Zu denen, die im Bombenhagel uber 
der Stadt Essen ausgehalten hatten, stiel3 ein Direktor, der den Krieg in einer 
von Bomben weitgehend verschonten Gegend erlebt hatte und nun dynami
schen Aufbauwillen an den Tag legte. Im Dezember 1945 kam der ausgewie
sene P. Hilpisch zuriick nach Borbeck und vergr613erte den Kreis der Salesi
aner um den Tisch im Hause der christlichen Geschwister Marrè . Seit 
September 1945 bemuhte sich P. Fennemann um die Riickkehr der Don
Bosco-Schwestern in das St. J ohannesstift. End e Apri l 1946 zogen si e von 
ihrer Notunterkunft Am Ellenbogen in Borbeck in die wieder hergerichteten 
Kellerriiume und ubernahmen die Hauswirtschaft. So war eine gunstigere 

18 Vgl. Baldur HE RMANS, Pater Josef Forster - Jugenderzieher in Borbecks guter Erin
nerung , in 50 Jahre Salesianer Don Boscos in Essen-Borbeck .. . , S. 33-34. Artikel zu fol
genden Gedenktagen von P. Josef Forster von Johannes W!ELGOSS in "Borbecker Nachrichten" 
Nr. 11/9. Marz 1984 (Zur misslungenen Benennung eines Platzes in Borbeck nach seinem 
Namen) ; Nr. 49/9. Dezember 1993 (Zum 25. Jahrestag seines Todes); Nr. 8/20. Februar 2003 
(Zur Eri1merung an seinen 100. Geburtstag). 
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Bedingung fur ein Gemeinschaftsleben mit der Versorgung im eigenen Haus
halt ermoglicht. Kriegsheimkehrer meldeten sich aus den Gefangenenlagem 
zuriick: Der Provinzial ordnete die Priester Heinrich Gummersbach (1907-
1995) und JosefTognino (1913 -1 992) dem Essener Haus zu. Verstandnisvoll 
kamen der Provinzial und P. Fennemann iiberein, P. Gummersbach eine Seel
sorgstelle in einem Velberter Neubaugebiet anzuvertrauen (Birther Hofe ). 
P. Tognino iibemahm die Betreuung der Berglehrlinge. Ihm standen zwei Mit
briider zur Seite, die in Missionsgebieten gearbeitet hatten und nach dem 
Krieg von den Siegermachten repatriiert wurden. Dem ausgewiesenen P. Tietz 
wurde der Wunsch erfullt, wieder nach Borbeck zuriickzukehren. Er traf am 
l. Juni 1947 im St. Johannesstift ein. Im gleichen Monat weilte auch der Pro
vinzial zur Visitation im Haus. Mi t Hennann Krahe (1889-1973), dem Pfarrer 
von St. Michael in Essen-Dellwig, vereinbarte er, dass P. Tietz in einem ehe
maligen Bunker eine Gottesdienstgemeinde fur die Menschen der nahe 
liegenden Arbeitersiedlung Brauk betreuen wird. Ùber diese Vereinbarung 
wird noch einmal zu sprechen sein 19. 

Die Ùbemahme der Aufgaben im Seelsorgsdienst des Erzbistums Koln 
kam der personlichen Befindlichkeit der beiden Patres Gummersbach und 
Tietz sehr entgegen und sicherte mit ihren Vergiitungen zugleich einen guten 
Teil des Lebensunterhaltes fur die Hausgemeinschaft. 

Fiir diese Gruppe der Mitbriider, in die jeder fur sich ein sehr unter
schiedliches Schicksal mitbrachte, mit dem jeder in der Not der Zeit auch 
weitgehend allein blieb, hat Theodor Fennemann in der Chronik des Hauses 
anerkennende Worte gefunden. In der Situation einer "oft erschiitternden 
Annut der Lebenshaltung" seien sie fleiJ3ig und regsam bei der Ùbernahme 
von Einkehrtagen fur Jugendliche und Erwachsene, von Exerzitien, Predigten 
zu besonderen Anlassen und Vetiretungen in Gemeinden20 . 

Ùber das Gemeinschaftsleben hat P. Fennemann in der Chronik die 
Besinnungstage und die Feiern der Feste im Laufe des Kirchenjahres in der 
gewohnten salesianischen Weise mit erfreulicher Beteiligung der Gemeinde 
festgehalten. Die individuellen Erfahrungen mit der nahen Vergangenheit 
losten bei den Mitbri.idern allerdings Wiinsche nach Anerkennung aus, die die 
harmonische Darstellung der Chronik nicht offen legt. Sie kamen in man
cherlei Spannungen zwischen den Mitbri.idern zum Ausdruck, die aus den 
Reskripten des Provinzials an P. Fennemann zu erschlieJ3en sind, iiber den In-

19 Vgl. Johannes WI ELGOSS, Der erste Gottesdienst wurde im Bunker gefeiert, in "Bor
becker Nachrichten", N r. l , 4. Januar 2001. 

2o Vgl. AHE, Chronik 1945-1948. 
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halt venaten sie nichts, auf3er dass der Provinzial ihn immer wieder ermutigte 
und anerkennende Worte fiir seine Verdienste um die Beseitigtmg der Kriegs
schiiden zusprach2t_ 

2 1 Vgl. AHE, Provinzialat - Korrespondenz 1945-1950. Zum Prob lem vgl. auch: Jo
hannes WlELGOSS, ALifbruch oder Stillstand? Uber verheerende Folgen von NS-Herrschaft und 
Krieg auf die deutsche Salesianer-Provinz, in "Ordens-Konespondenz. Zeitsclu·ift fiir Fragen 
des Ordenslebens" 2 (2000) 158-168. 



Das St. Johannesstift nach dem Wiederautbau 1950. 
Cramers Kunstanstalt 

Lehrlingsheim auf den Grundmauern des ehemaligen Jugendheimes 1951. 
Bergbau Archi v Bochum 



10. BEGINN EINER NEUEN ZEIT? 

Mit dieser unbearbeiteten Konflikttrachtigkeit als verheerende Folge der 
NS-Henschaft ging in der Hausgemeinschaft verstarkt das Bewusstsein ein
her, nun den Beginn einer neuen Zeit zu erleben und mitgestalten zu konnen. 
Im Umfeld des St. Johannesstiftes war wahrnehmbar, dass nicht alles verloren 
gegangen war. Dank der Initiativen von Gemeindemitgliedern konnten die 
Bombenschaden in der Kapelle nach jedem Angriff notdurftig beseitigt wer
den. Sie blieb immer nutzbar und war an den hohen Feiertagen uberfiillt. 

Im Interesse des Hauses lief3 P. Fennemann die Versammlungen der Mit
arbeiter und Wohltater wieder aufleben, sie hatten uber den Krieg hinaus der 
salesianischen Idee die Treue bewahrt und folgten den Einladungen zum Don
Bosco-P est, zum Maria-Hilf-Fest und zur Mitternachtsmesse an Weihnachten 
1946 und in den folgenden Jahren "wie in alten Zeiten"1 uberaus zahlreich. 
Viele von ihnen gehotten auch dem Pfan-Rektorat St. Johannes Bosco an. 

Die Sorge um ein wiirdiges Gotteshaus blieb auch in den ersten Nach
kriegsjahren ein gemeinsames Anliegen der Salesianer mit ihrer Gemeinde 
und den Wohltatern. Am 18. Mai 1947 weihte Dechant Johannes Brokamp ein 
neues Gelaut mit vier Glocken ein, die vom Bochumer Verein gegossen 
waren. Wenige Tage vor Weihnachten weihte Stadtdechant Friedrich Uerlichs 
(1874-1952) die von der Firma Euler in Hofgeismar gebaute Orge!, die der 
Organist in St. Dionysius, Fritz Pothmann (1884-1944), der Gemeinde vor
fiihrte2. Im Sommer 1948 gestaltete der Kunst- un d Kirchenmaler Theodor 
Sternberg aus Duisburg in der Kapelle die Wandflachen der Apsis und uber 
den beiden Seitenaltaren aus. P. Fennemann hielt den Tag des Arbeitsbeginns 
der Ausmalung als "fiir unser Haus, vor allem fiir die Kirche von der grof3ten 
Bedeutung" fest3 . Ein erhohter Christus, nach dem Schema des alttestamentli
chen Hohenpriesters bekleidet an einem nur angedeuteten Kreuz, sei ne Arme, 
im rechten Winkel vom Korper mehr ausgestreckt als am Querbalken ange
heftet, bildet die Achse einer symmetrischen Darstellung. Unter dem Quer
balken, den ausgestreckten Armen, stehen in liturgischen Gewandern Jo
hannes Bosco und Franz von Sales. Zu beiden Seiten dieser Darstellung sind 

1 AHE, Chronik 1946. 
2 Vgl. AHE, Chronik 1947. 
3 V gl. ebda, Chronik 1948. 
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in rechteckigen Blocken Verse aus dem Te Deum in lateinischer Sprache zu 
lesen, die ausdeutend zu verstehen sind4. Auf den Flachen uber den Seitenal
taren brachte der Maler links Maria mit dem Jesuskind und rechts Josef mit 
dem heranwachsenden Jesus an. P. Fennemann konnte sich mit diesem Ent
wurf nicht anfreunden, beugte si eh aber der Mehrheit der Salesianer i m Haus 
und dem Rat weiterer Mitbriider aus der Provinz5. 

In der Neugestaltung der Apsis batte sich der Geist des Augenblicks ma
nifestieli: Sie steht fur ein Denken, das der Vorkriegstradition verhaftet an die 
christozentrische liturgische Bewegung anzuknupfen versuchte, wobei sich in 
der auBeren Form allerdings ein innerer Widerspruch auftat, weil die lateini
sche Sprache gewahlt wurde. P. Fennemann hat den leider unbekannten alter
nativen Entwurf des Malers Wilhelm Holtrichter aus Bottrop als "realisti
scher"6 bezeichnet und damit den ausgefuhrten Vorschlag mit feinem Gespur 
fur die gegenwartigen Zeitverhaltnisse abgelehnt. Unter diesem Aspekt ge
winnt Theodor Fennemanns anfangliche Einschatzung zur Ausmalung der 
Kirche tatsachlich eine "groBe Bedeutung". Nach zehn Jahren verschwand 
die Ausmalung aus der Kirche, diese Entscheidung hat in den Quellen keine 
Spuren hinterlassen. 

Was auf di e Wande gema! t war, konnte leicht geloscht werden. Die Span
nungen um das Problem, auf den Ruf der Stunde einzugehen und in diesen 
chaotischen Nachkriegsverhaltnissen mit der traditionellen salesianischen 
Identitat in Einklang zu bringen, hat nachhaltige Spuren in den Biografien ein
zelner Mitbri.ider und in der Geschichte des Essener Hauses hinterlassen . 

Mit der Wahmngsreform vom 30. Juni 1948 stellte sich endlich auch ein 
zugiger Fortgang der Instandsetzungsarbeiten am Gebaude ein, so dass der 
Zustand des Hauses bald vorzeigbar wurde. Neben den ohne Mietvertrag seit 
dem Krieg im Haus einquartierten funfzig bombengeschadigten Personen 
konnte die Zahl der anfanglich achtzehn Lehrlinge bis zum Sommer 1948 auf 
achtzig erhoht werden . Im Lehrlingsheim lebte eine typische Generation 
kriegsgeschadigter und gefahrdeter Jugendlicher, deren Lebensgeschichten 
gepragt waren von Familien, die zerstort waren durch Kriegstote, Vermisste, 
kriegsgefangene Vater oder traumatisierte Heirnkehrer aus Krieg und Gefan
genenlagern, verschieden nach Konfession und landsmannschaftlicher Her-

4 TU REX GLORIAE CHRISTE TU PATRIS SEMPITERNUS ES FILIUS. TE ERGO 
QUAESUMUS TUIS FAMULIS SUBYENI QUOS PRETIOSO SANGUINE REDEMISTI. 

(Du Konig der HeiTlichkeit, Christus. Du bist des Yaters all ewiger Sohn. Dich bitten wir 
denn, komm deinen Dienern zu Hilfe, die du erlost mit kostbarem Blut). 

5 Vgl. AHE, Chronik 1948. 
6 Ebda. 
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kunft, mit unaufgearbeiteten Erlebnissen von Flucht und Vertreibung, in ei
nigen Fallen auch mit Erfahrungen aus der kriminellen Szene. 

Am Tage der offiziellen Einweihung, am 14. November 1948, war das 
Lehrlingsheim fast zwei Jahre in Betrieb. Die kirchliche Weihe nahm der 
Kolner Diozesancaritasdirektor Karl Boskamp (1907-1983) vor. Erschienen 
waren auch der Stadtjugendseelsorger Peter Zom (1905-1964) und der Biirger
meister Josef Aust (1899-1973) mit einigen Konununalbeamten. Auch viele 
Mitarbeiter und Wohltater waren der Einladung gefolgt. Sie erlebten einen 
Nachmittag mit Spielen der Jugendlichen auf dem Platz und im Haus und eine 
Feierstunde mit kurzen Theaterstiicken, die P. Fennemann in der Auswahl wie 
in der Darbietung als weniger gelungen bezeichnete7. Dieser Tag der Einwei
hung prasentierte den Vetiretem der Stadt Essen und der Ortskirche erstmals 
einen Einblick in die bisher geleistete padagogische Arbeit und warb bei den 
Mitarbeitem und Wohltatern um Vetirauen und Unterstiitzung. 

Theodor Fennemann war die beachtliche Leistung gelungen, unter wi
drigen Zeitverhaltnissen eine wohnliche Statte fiir die arbeitende Jugend ge
schaffen zu haben, deren Atmosphare vor allem di e vet1riebenen und gefliich
teten Jugendlichennicht mehr an die Notunterkiinfte in den Lagem erinnerte. 
Dazu hatte er auf vielen Wegen ein Netz von Beziehungen gekniipft; zum 
englischen Erziehungsoffizier, zum Wirtschaftsamt der Stadt, zu Behorden 
der Landesregierung, zur Friedrich Krupp Bergwerksgesellschaft, die nicht 
uneigenniitzig gro/3e Hilfen zum Wiederaufbau des St. Johannesstiftes gelei
stet hat. Und er fand einen starken Riickhalt in der katholischen Heimstattbe
wegung, deren Mitbegriinder er fiir den Bereich der Lehrlingsheime wurde8. 

Am 5. Marz 1950 wurde in Rom ein Schiiler Johannes Boscos, der Ju
gendliche Dominikus Savio (1842-1857) seliggesprochen. Dieses in der sale
sianischen Kongregation freudig aufgenommene Ereignis nahm P. Fenne
mann zum Anlass, den neuen jugendlichen Seligen als Vorbild fiir das Leben 
der Jugendlichen in der Heimstatt-Bewegung vorzustellen. Diesem Anliegen 
sollte ein Treffen von jugendlichen Bewohnern der Heimstatt-Hauser in 
Nordrhein-Westfalen dienen. Am 11. Juni 1950 richtete das Lehrlingsheim 
der Salesianer in Essen-Borbeck eine erste iiberortliche Zusammenkunft mit 

7 Ygl. ebda. 
8 Ygl. die Teilnehmerliste der l. Konferenz "Heimstatt" an ilu·em Griindungstag, dem 

13. November 1947 in Koln, in Anjange der Heimstatt im Rheinischen Raum. Eine Dokumen
tation. Herausgegeben von Karl Hugo BREUER. Koln 1968. Die Heimstatt-Bewegung ging auf 
eine Initiative der katholischen Jugend und des Caritasverbandes im Rheinisch-WestHilischen 
Industriegebiet und des Aufbauwerkes junger Christen in Bayern unmittelbar nach dem 
Zweiten Weltkrieg zuriick. 
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Festcharakter fUr etwa dreihundert Teilnehmer aus. Der Tag begann mit 
einem Pontifikalamt des Kolner Weihbischofs Joseph Ferche (1888-1965). 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen schlossen sich Fu13ballspiele der Lehr
linge an. Zum Festakt sprachen der Essener Oberburgermeister Dr. Hans 
Toussaint (1902-1977) und der Kolner Diozesanjugendseelsorger und Dom
vikar Friedrich Eink (1906-1994), der auch Leiter der Heimstatt-Bewegung 
war9 . Die Lehrlinge flihrten ein "Weihespiel" uber den seligen Dominikus 
Savio von Emest Sconti auf. "Der Tag war begeisternd und gro13", kommen
tierte P. Fennemann abschlie13end in der Chronik1o. 

Der Tag hat in der Offentlichkeit dokumentiert, dass in Essen-Borbeck 
eine ansehnliche Initiative der Salesianer entstanden war, die auf die soziale 
Jugendnot ausgerichtet war und die Herausforderungen der Zeit angenomrnen 
batte. Die Verehrung des neuen Seligen im Bereich der Essener Niederlas
sung hat sie kaum gefordert. 

Im Blick auf Spannungen innerhalb der Kongregation, die fur die deut
sche Nachkriegszeit typisch waren, muss herausgestellt werden, dass die 
Quellen P. Fennemann als einen eifrigen Verfechter fur eine religiose Erzie
hung in den Lehrlingsheimen ausweisen. Im Vertrag mit der Friedrich Krupp 
Bergwerks AG und in der Hausordnung sicherte er sie strukturell abii. Die 
nordrhein-westfàlischen BischOfe, Caritas-Direktoren und Vorsitzenden der 
Stadtsynoden der evangelischen Kirche wies er auf die Notwendigkeit der 
religiosen Betreuung der Jugendlichen in den Lehrlingsheimen als einen 
wichtigen Dienst der Kirchen an der Jugend hin12 . Staatlichen Behorden ge
genuber verteidigte er die Forderung der Eltem, die in den Lehrlingsheimen 
eine religiose Betreuung ihrer Sohne gewiihrleistet sehen wollten13 . 

Auch vor Ort verstand P. Fennemann auf die Situation der Jugendlichen 
einzugehen und ein Haus zu schaffen, in dem die arbeitende Nachkriegsju
gend sich nach den salesianischen Prinzipien angenommen wusste. Immer 
stand ein Salesianer fUr die Anliegen der Heimbewohner bereit. Fur die 
Heimstatt-Bewegung verfasste er im Jahre 1951 einen kurzen Erfahrungsbe-

9 Vgl. AHE, Chronik 1950. 
Ein Teil der Ansprache von Eink ist abgedruckt in Jugendnot jindet Hilfe. Heimstatt 

1945-1952. Reden und Aufstitze von F1~ Eink. Herausgegeben von Pau! FlLLBRANDT und Karl 
Hugo BREUER. Koln o. J., S. 41-42. Der Abdruck geht nicht auf den Anlass des Tages ein und 
nennt den Monat Miirz statt richtig Juni 1950. 

IO Vgl. AHE, Chronik 1950. 
11 V gl. o ben Arunerkung 157, Erziehungsgrundsiitze der Salesianer ..... 
12 Vgl. APM, Essen bis 1969; Schreiben vom 12. Juli 1947. 
13 Vgl. AHE, Schreiben Landesarbeitsamt (Dr. Herwegen) an St. Johannesstift vom 21. 

Januar 1948. 



Das Haus der Salesianer Don Boscos in Essen-Borbeck 95 

richt zu seiner Tii.tigkeit. Dort stellte er mit der Einrichtung einer guten 
Bibliothek und der Pflege des Theaterspiels, des Singens und Musizierens 
iiberkommene Muster der Pii.dagogik Johannes Boscos heraus. Dies fordere 
die Jugendlichen heraus, selbst "Werte zu schaffen und zu setzen" 14• 

Im gleichen Bericht ii.ul3ert sich P. Fennemann zur Einrichtung eines 
Wohnheimes: Er schloss acht Personen zu einer Wohngemeinschaft zu
sammen, die zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer belegten. Der Speise
raum war allen gemeinsam. Aul3erdem gab es ein gr613eres Spielzimmer fur 
Tischtennis und Billard, einen Unterhaltungsraum mit Radio und einen Raum 
der Stille. Diese Hinweise sind nicht nur als praktische Ratschlii.ge eines er
fahrenen Erziehers zu lesen, sie spiegeln vielmehr die Dynamik salesiani
scher Erziehung wie der Intuition des salesianischen Erziehers wider, die aus 
der Zeitsituation entstanden waren. 

Das Haus musste frei sein von Mii.ngeln, die die Jugendlichen im Krieg 
und in der Nachkriegszeit erlebt hatten, besonders - wie zuvor schon ange
deutet- von einer Wohnsituation, die an Notunterkiinfte und Lager erinnerte. 
So musste die gemeinsame Unterbringung in Schlafsii.len aufgegeben werden, 
geschiitzte Rii.ume und Moglichkeiten individueller Entfaltung und Betii.ti
gung mussten gewii.hrleistet sein. So kam es in Essen zum Beispiel dazu, dass 
sich die Lehrlinge schon Anfang der Fiinfzigerjahre in einer Gruppe des Ka
tholischen Pfadfinderverbandes (DPSG) engagieren konnten, die traditio
nellen Biindnisse in den salesianischen Hii.usem hatten unter diesen Jugendli
chen keine Chance mehr. 

Mit diesen Veranderungen, um die unter den Mitbriidern gestritten 
wurde, kiindigte sich auch ein Abschied von der schablonenhaften Ùber
nahme sekundii.rer Regeln aus der Erziehungspraxis Don Boscos und der sale
sianischen Tradition an, eine bisher wenig beachtete Tatsache in der Dynamik 
der deutschen Salesianergeschichte. 

Mit Verstandnis und Wohlwollen batte Provinzial Theodor Seelbach die 
Entwicklungen im Essener Haus unter dem Direktor Theodor Fennemann be
gleitet. Vom 4. bis 8. April 1949 weilte im Rahmen einer aul3erordentlichen 
Visitation der deutschen Provinz P. Albino Fedrigotti (1902-1986), Mitglied 
des Obernkapitels 15 in Begleitung des deutschen Provinzials im Haus. Sein 
Visitationsbericht16 stellte fest, dass in Deutschland die Treue zu den salesia-

14 Theodor FENNEMANN, E1jàhrungsbericht aus einem Bergwerkslehrlingsheim, in An
fonge der Heimstatt ... , S. 47-49. 

1s Heute: Generalrat. 
16 Vgl. APM Visita Canonica straordinaria alle case della Germania, 1949, im Nachlass 

Seelbach. (Der Nachlass ist ungeordnet). 
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nischen Prinzipien in Gefahr sei. Diese Beobachtung wollte er in der in den 
Wohnheimen geubten padagogischen Praxis und in der mangelhaften Ausbil
dung der Mitbriider in salesianischer Spiritualitiit und Padagogik gewonnen 
haben 17• Im Ansatz ging er auch auf das Problem der fragmentierten Gemein
schaft ein, indem er die starken Spannungen zwischen den Mitbriidern der er
sten deutschen Salesianergeneration, die ab 1916 das Werk Don Boscos in 
Deutschland aufgebaut batte, und der jiingeren Generation benannte, die zum 
Teil mit ihren Kriegserfahrungen heimgekehrt war und nun in den Hausern 
oder noch au/3erhalb der Gemeinschaften arbeitete 18. Die komplexen Hinter
gri.inde dieser Auseinandersetzungen blieben dem Visitator wohl ver
schlossen, er konnte wegen seines zentralistischen Denkansatzes den Weg der 
jiingeren Salesianergeneration nicht begreifen, dass namlich die Treue zu Don 
Bosco nicht mit seiner formalen Kopie gesichert ist, sondern nur in einer auf 
die Zeitumstande und Jugendsituation eingehenden reflektierten Ùbernahme 
der Ziele Don Boscos gelingen kann. 

Das Oberkapitel in Turin reagierte auf diesen Bericht mi t einer rigorosen 
Personalentscheidung: Um eine Ànderung des Kurses in Deutschland zu er
reichen, wurde P. Dr. Theodor Seelbach als Provinzial ( 1941-1949) abgesetzt, 
weil er - wie Mitbruder aus Deutschland kolportiert hatten - den "Neue
rungen" zu verstandnisvoll gegenuberstehe19. 

Als sein Nachfolger wurde P. Johannes Greiner (1905-1970) eingesetzt, 
dem die Entwicklung der Deutschen Provinz fremd war, weil er 1923 nach 
seiner Ersten Profess nach Brasilien gegangen war, die theologischen Studien 
in Turin absolviert und nach seiner Priesterweihe 1930 bis zu dieser Berufung 
nach Deutschland in Brasilien gearbeitet batte. Das noch stark italienisch be
setzte Oberkapitel hinterlasst mit dieser Besetzung den Eindruck, dass diese 
Entscheidung mit einer gewissen Siegermentalitat fur das vom Nationalsozia
lismus befreite Deutschland getroffen wurde. An der Spitze der Provinz stand 
seit Oktober 1949 eine Person, die fiir die inneren Probleme einer salesiani
schen fragmentierten Gemeinschaft keine hinreichende Sensibilitat ent
wickeln konnte, was auch im Essener Haus nicht olme Folgen blieb. 

Zu einer ersten Verargerung kam es bei P. Fennemmm bereits im Friih
jahr 1950 wegen einer allzu forschen Vorgehensweise des Provinzials in einer 
Personalentscheidung: P. Anton Tietz sollte mit einem weiteren Priester eine 

17 Vgl. ebda, S. 2. 
IS V gl. J. W!ELGOSS, Aufbruch oder Stillstand .. . , S. 160-161. 
19 Zu diesem Vorgang bi sher nur: Johannes WIELGOSS, Eine Absetzung zum Wohle der 

Provinz? Warum D1~ Seelbach 1949 als Provinzial aus einem Amt schied, in "Miteinander" 
4/99, S. 4-5. (= Mitteilungsblatt der Norddeutschen Provinz der Salesianer Don Boscos Kèiln) . 
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Pfarrstelle in Hannover iibernehmen, diesen Bescbluss solle P. Fennemann 
dem zustiindigen Pfarrer in St. Micbael mitteilen. Wie zuvor bescbrieben, 
batte P. Tietz im Brauk in einem ehemaligen Bunker eine Kapelle einge
ricbtet, um die sicb seit 1946 eine Gemeinde gebildet batte. Sie war mit dem 
N amen der Salesianer verbunden. Da diese Entwicklung auf einer Vereinba
rung zwiscben dem ebemaligen Provinzial Seelbacb und Pfarrer Krabe be
rube, argumentierte P. Fennemam1, kéinne die Angelegenheit aucb nur offiziell 
durcb den Provinzial mit dem Pfarrer und dem Kéilner Generalvikariat gere
gelt werden, das inzwiscben aucb den Dienst des Priesters so vergiite, dass 
das Essener Haus in einer merklicb verbesserten Situation stebe. Gegen einen 
vom Provinzial vorgesebenen Nacbfolger fiir P. Tietz erbob P. Fennemann 
Bedenken. Er war gerade von Bocbum nacb Essen iibergesiedelt, weil dort 
die Leitung eines Lehrlingsheimes durcb Salesianer und aucb der piidagogi
sche Einsatz dieses Mitbruders gescbeitert waren20. P. Fennemann war in 
Sorge, dass durcb die mangelnde Umsicbtigkeit des Provinzials das Anseben 
der Salesianer im katboliscben Borbeck und im Kéi lner Ordinariat Schaden 
nehmen kéinnte2 '. 

P. Fennemanns Protest batte Erfolg. P. Tietz wurde zwar im Sommer 
1950 versetzt, seine Aufgabe im Brauk iibernabm P. Hugo Opbey (1907-
1979), der bis zum Miirz 1955 den priesterlicben Dienst in dieser Seelsorg
stelle versab, die am 14. Juni 1954 als Rektorat erricbtet wurde22 . 

Im Sormner 1950 begann fiir Tbeodor Fem1emann das letzte Jahr seiner 
Amtszeit als Direktor des St. Jobatmesstiftes. Sein salesianisches Hauptan
liegen in Essen, das Lehrlingsheim, sah er in seiner Gesamtentwicklung auf 
einem guten Weg. Mit neunzig Jungen war die Kapazitiit voli ausgescbéipft, 
denn fiir die bombengescbiidigten Mitbewohner war auch nacb iiber fiinf 
Jahren noch kein Wolmraum gefunden. 

Im Miirz 1948 batte er einen ehemaligen Scbiiler aus der Vorkriegszeit 
der Spiitberufenenschule an das Haus binden kéinnen , den Maurerpolier 
Georg Heidutzek ( 1919-1981 )23 , der ibm e in verliisslicher Mitarbeiter 
geworden war. Mit diesem war im November 1949 der Wiederaufbau des 
Tbeatersaals gelungen. Noch viele andere Kriegsschiiden am Haus mussten 
beseitigt werden. 

20 Zu Bochum vgl. Johan.nes WI ELGOSS, 60 Jahre im Dienst der Jugend Die Salesianer 
Don Boscos im Ruhrgebiet, in Steh aufund geh ... , S. 79-99. 

21 Vgl. APM, Akte Essen bis 1969, Fennemann an Provinzial Greiner, 19. Aprii 1950. 
22 Vgl. J. WIELGOSS, Der erste Gottesdienst wurde im Bunker gefeiert ... Mit Opheys Ein

tritt in den Dienst des Erzbistums Kii ln und seinem Fortgang aus Essen gaben die Salesianer 
diese See lsorgstelle auf. 

23 Vgl. Johannes WiELGOSS, Erst Schiilet; dann Leiter des Wiederaujbaus, in "Borbecker 
Nachrichten", N r. 46, 16. November 2006 . 
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Das genuin salesianische Anliegen Theodor Fennemanns, den beruf
stiitigen Jugendlichen den Vollzug des Glaubens in den Sakramenten zu 
vermitteln, scheint in seinem hartniickigen Bemiihen auf, im Lehrlingsheim 
werktags eine Eucharistiefeier anzubieten. P. Fennemann bat das Generalvi
kariat Koln um die Erlaubnis fiir zwei Abende: 

"Wir Salesianer selbst legen auf Messe und Sakramentempfang, als die wichtig
sten religiosen Erziehungsfaktoren, den groBten Weti"24 . 

Der Generalvikar lehnte mit der Begriindung ab, der Vatikan habe dem 
Erzbistum noch keine Vollmacht erteilt, man miisse abwarten. Im Mai 1951 
machte P. Fennemann erneut einen Vorstof3 in diesem Anliegen und erhielt an 
30. Mai 1951 die Erlaubnis fiir eine wochentliche Eucharistiefeier am Abend, 
die im Haus auf den Donnerstag festgelegt wurde25 . 

Am l. Miirz 1951 kehrte der Provinzial mit der iiberraschenden wie 
herausfordernden Nachricht in Essen ein, dass der Provinzialrat beschlossen 
habe, zum fo lgenden l. September neben dem Lehrlingsheim auch die Spiit
berufenenschule wieder in Essen zu erOffnen. Seit 1948 wurden mogliche 
Aspiranten fiir den Ordensnachwuchs aus dem norddeutschen Raum in Mari
enhausen unterrichtet. Da die Anfragen zunahmen, solite an das traditionelle 
Spiitberufenenwerk aus der Vorkriegszeit in Essen angekniipft werden. 

Zuerst mussten die riiumlichen Voraussetzungen geschaffen werden. 
Loyal und tatkriiftig nahm P. Fennemann diese neue Herausforderung an. Da 
die Wiederaufnahme des Spiitberufenenwerkes in Essen im Eigeninteresse 
der Provinz lag, musste ein Neubau fiir die Lehrlinge auch aus Eigenmitteln 
finanziert werden, di e von der Provinz und durch Spendenaufrufe aufgebracht 
wurden. 

Die Bauarbeiten begannen Ende Miirz 1951 und konnten unter der 
Leitung von Georg Heidutzek ziigig vorangebracht werden. Im August 
geriet wegen akuter Finanzierungsprobleme der Innenausbau ins Stocken. 
Schlief3lich half ein Kredit der Sparkasse Essen weiter. So konnten die 
neunzig Lehrlinge mi t einem Monat Verzogerung am 29. September in ihr 
noch nicht endgiiltig fertiggeste lltes Haus umziehen. Mit dem Einzug von 
48 Schiilern in die bisher von Lehrlingen bewohnten Raume begann am 
l. Oktober 1951 ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Essener Spiitberu
fenenschule26. 

24 BAE, K 482, BI. 175: Briefvom 28 . September 1950. 
2s Vgl. ebda. , BI. 177 u. 181. 
26 Vgl. AHE, Chronik 1951. 
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Bereits im August 1951 war di e sechsjahrige Amtszeit des Direktors Theo
dor Fennemann beendet. Diese Jahre eines Neuanfangs in Essen hatten ihn an 
die Grenzen seiner physischen Krafte gebracht. Die Endphase seines Direkto
rats war wiederum iiberlageri von einer dieser typischen Spannungen in der 
fragmentierten Gemeinschaft der Nachkriegsjahre. Aus einem Briefvom 2. Au
gust 1951 an den ProvinziaJ27 lasst sich die Problematik deutlich ablesen, die 
ihn existentiell stark beriihrte und ihn zu der Entscheidung fuhrte, die Kongre
gation zu verlassen28. Vorausgegangen waren im Friihjahr Gesprache uber sei
ne Zukunftsperspektiven. Als Kind des Ruhrgebiets und Salesianer, dem die 
jungen Menschen des Bergbaus ans Herz gewachsen waren und der sich in die 
zeitgema/3en Anliegen der Heimstatt-Bewegung eingebracht hatte, w o lite er auf 
diesem Feld weiterarbeiten. Konkrete Vorstellungen waren in der Form ent
wickelt worden, dass er seinen schon wahrgenommenen Auftrag als Diozesan
beauftragter fur die bergmannische Jugend ausbaute und in der religiosen Un
terweisung der Jugendlichen an der Berufsschule tatig wurde. Zur Bestattung ei
nes Mitbruders hielt sich der Provinzial am 30. Juli wiederum in Borbeck auf 
und fuhrte mit P. Fennemann ein Gesprach, in dem er die friiheren Zusagen re
vidierte und dem scheidenden Direktor eine Aufgabe im Lehrlingsheim Velbert 
an bot, das si eh gerade im Bau befand. Mi t diesem Angebot beugte si eh der Pro
vinzial einer 1947 vom Generalobem fur die deutsche Provinz herausgegebenen 
Richtlinie, di e sein Vorganger mi t Nachsicht und Klugheit angewandt hatte: Al
le durch Kriegseinwirkungen oder kirchenfeindliche Aktionen des nationalso
zialistischen Regimes auf einzelne Seelsorgstellen verstreuten Salesianer sollten 
rigoros in das Gemeinschaftsleben zuriickgeholt und die Ùbemahme von Auf
gaben au/3erhalb von Gemeinschaften nicht mehr geduldet werden. Diese in sei
nem Fall strikte Umsetzung riss bei ihm alte Wunden auf, wie aus dem oben er
wahnten Brief hervorgeht: Unter der Diktatur des Nationalsozialismus habe er 
erlebt, dass der Einzelne sich entscheiden miisse, die Gemeinschaft habe Ein
zelne allein gelassen oder sie seien sogar Opfer von Denunzianten aus den ei
genen Reihen geworden. Seinen Brief schloss er mit folgender Konsequenz ab: 

27 Vgl. APM, Essen bis 1969, Brief vom 2. August 1951. 
28 Theodor Fennemann, Sohn einer Handwerkerfamilie, aufgewachsen in Essen und Gel

senkirchen, Volksschule, Ausbi ldung als Kaufmann; Spatberufener in Unterwaltersdorf, Theo
logie in Benediktbeuern und Bamberg; Priesterweihe 1934; Priifekt in Bamberg 1934-1937; 
Gestapo-Haft in Nlirnberg vom 19. Juni bis 30. Juli 1937, anschlieJ3end als Prafekt nach Essen 
versetzt und dort 1941 mit Aufenthaltsverbot belegt; 1941-1945 Kaplan in Weismain; 8. Miirz 
1952 lnkardination ins Erzbistum Bamberg; nach kurzfristigem Einsatz auf der Jugendburg 
Feuerstein und Kaplan in Staffelstein von 1953-1962 Pfarrer in Wattendorf; 1962- 1970 Pfarrer 
in Wallenfels; 1970 in den Ruhestand. Archi v des Erzbistums Bamberg, Rep. 3, N r. 3103/ l 082 
und freundl. Auskunft des Archivs vom 1.8.201 1 an Verfasser. 
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"So etwas bringt den Menschen zur eigenstiindigen Entwicklung und zu einem 
ganz bewussten eigenen Verantwortungsbewusstsein einer erkannten Notwendig
keit gegeni.iber"29. 

Ein sprechender Beleg fur seine Sicht auf die Problematik des Umgangs 
mit der jiingsten Vergangenheit und ihren in der Kongregation sehr unter
schiedlich wahrgenommenen Folgen ist schon in seiner im Jahre 1946 ergrif
fenen Initiative erkennbar, das erste Stiick der alten Borbecker Stral3e, an dem 
das St. Johannesstift liegt, in "Hartzstral3e" umbenennen zu lassen30. Die mit 
dem totalitaren Staat in Konflikt geratenen Mitbriider sahen sich nach dessen 
Zusammenbruch haufig mit der naiven Meinung konfrontiert, selbstver
schuldet in diese Lage geraten zu sein. Die Umbenennung eines Teilstiicks 
der Borbecker Stral3e nach dem im KZ Dachau umgekommenen Direktor 
Theodor Hartz erfolgte 1947 und machte die Erinnerung an ein Opfer des 
NS-Regimes Offentlich. Als erster Direktor des St. Johannesstiftes nach dem 
Krieg war P. Fetmemann als Leiter des Hauses ein aufmerksamer und um
sichtiger Mensch, der die Zeichen der Zeit zu deuten verstand, und er war wie 
so mancher Mitbruder, von den Zeitumstanden gepragt, auch ein verletzlicher 
Mensch. Er gehorte noch einige Monate dem Haus an, nahm Seelsorgsauf
gaben wahr, beriet seinen Nachfolger in verschiedenen Verwaltungsangele
genheiten, vertrat das Lehrlingsheim bei der Heimstattbewegung, nahm eine 
Zeit der Erholung und schied mit dem Segen des neuen Direktors P. Dr. Jo
hannes Rodenbeck (1900-1974) am 11. Marz 1952 aus Borbeck31• 

29 APM, Essen bis 1969, Briefvom 2. August 1951. 
30 Vgl. J. WI ELGOSS, Theodor Hartz (1887-1942) . Ein Salesianer .. . , S. 139. 
31 Vgl. AHE, Chronik 1951 und 1952. 
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11. DIE ARBEITSFELDER DES ST. JOHANNESSTIFTES 
ZWISCHEN 1951 UND 1965 

11.1. Die Spatberufenenschule 

Die Wiederaufnabme der Spatberufenenscbule in Essen batte der Pro
vinzialrat als ein Gebot der Stunde geseben. Die Anfragen von Volksscbulab
solventen aus iiberwiegend landlicben Raumen, die den Wunscb batten, einen 
geistlicben Beruf zu ergreifen, waren gestiegen. Der Personalmangel in der 
Provinz war groi3, allein etwa 150 junge Mitbriider sind im Krieg umge
kommen, andere batten den Bezug zur Kongregation verloren. Die Gewin
nung und Forderung von geistlicben Berufen stellte sicb als eine vordring
licbe Aufgabe. 

Ùber die Konzeption dieser Scbule berrscbte Klarbeit, sie war von der 
Tradition vorgegeben. Die Scbiiler mussten den ernsten Willen haben, einen 
geistlichen Beruf anzustreben. Wie vor dem Krieg vermittelte sie in vier Jah
reskursen den gymnasialen Lernstoff mit altspracblicbem Scbwerpunkt, der 
die Scbiiler in den Stand versetzte, nach Moglichkeit in die Unterprima eines 
staatlicb anerkannten Gymnasiums eintreten zu konnen und dort mit dem 
Abitur abzuscbliei3en. 

P. Fennemann batte scbon im Marz 1951 ins Gesprach gebracbt, eine 
staatliche Anerkennung der Schule zu erwirken 1• Auf Amate n des im 
Rubestand lebenden Oberstudiendirektors Wilhelm Volhnann2, der in den 
beiden oberen Kursen Deutscb, Latein und Griecbiscb unterricbtete, macbte 
auch Direktor Rodenbeck dem Provinzial diesen Vorscblag3. Do eh konnte 
dieser Gedanke nicbt ernstbaft verfolgt werden, da die Kongregation kein 
ausgebildetes Lehrpersonal zu stellen vennochte. Diese Situation verbesserte 
sicb wesentlicb im Jahr 1954 - allerdings nur fur eine kurze Zeitspanne -, 
als der ausgebildete P. Heinricb Gremler (1909-1997) und der erfabrene 
P. Ernst Wolf (1912-1982) ihren Dienst in der Schule aufnabmen4, da sie im 
Jahre 1958 zum Antonius-Kolleg nacb Neunkirchen versetzt wurden; diese 

1 Vgl. APM, Essen bis 1969. 
2 Vgl. Anmerkung 112. 
3 Vgl. APM, Essen bis 1969. 
4 Vgl. AHE, Chronik 1954. 
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staatlich anerkannte Schule hatten die Salesianer neu iibernommen. 1957 
wurde die Spiitberufenenschule bei der Landesregierung von Nordrhein
Westfalen als Erganzungsschule angemeldet, was jedoch kaum Bedeutung 
hatte. 

Die Schiilerzahlen schienen sich gut zu entwickeln, stiegen mit dem 
Schuljahresbeginn 1954 auf 115 Schiiler, bewegten sich in den folgenden 
Jahren jedoch kontinuierlich abwarts , 1964 war ihre Zahl bis unter 40 ge
fallen. Von diesen Schiilern sind zwischen 1951 und 1964 iiber 50 der Kon
gregation beigetreten, ihr bis heute (2011) treu geblieben oder bereits ge
storben. Nicht eingerechnet sind also die nach zeitlichen Geliibden ausgetre
tenen oder von den Geliibden entbundenen Mitbriider. Acht ehemalige 
Schiiler wurden Weltpriester, einer trat einem anderen Orden bei. 

Unterricht, ausgedehnte Lernzeiten und ein intensives gemeinsames reli
gioses Leben bestimmten den Tagesplan, in dem es nur wenig Raum fiir 
selbstbestimmtes Tun gab5. Dies e 1951 festgelegte Ordnung wurde bis 1964 
keiner Revision unterzogen. Sie blieb dem Tagesplan aus der Vorkriegszeit 
sehr ahnlich und bestatigt das stark restaurative Element im Haus, fiir das ins
besondere Direktor Johannes Rodenbeck mit seiner Autoritiit stand, der seine 
theologischen Studien in Rom absolviert hatte und von 1931 bis 1950 in lta
lien iiberwiegend in der Wissenschaft tiitig war und nur als zwanzigjahriger 
Salesianer kurze Erfahrungen in der praktischen Piidagogik gesammelt batte. 
Als Riickkehrer aus Italien, dem Land der Obem, gestand man ihm eine ge
wisse Deutungshoheit iiber die Auslegung dessen zu, was unter einem Leben 
im salesianischen Geiste zu verstehen sei. Sein Weltbild war von den italieni
schen Verhiiltnissen gepriigt, deshalb konnten von ihm keine Impulse aus
gehen, die die Spatberufenenschule in eine neue Zeit gefiihrt hiitten. Der ekla
tante Riickgang der Schiilerzahlen kann nicht allein mit riickliiufigem Inter
esse an geistlichen Berufen erkliirt werden, sondem findet auch einen Grund 
in der gewollt aufgesetzten Kontinuitiit mit der Schule zwischen den beiden 
Weltkriegen. 

Der erwiihnte Priilat Bernhard Zimmermann hatte aus seinem Jahr als 
Schiiler in Penango einige Erfahrungen mitgebracht, die er gewiss iiberspitzt 
um das Jahr 1960 in seinen Memoiren - "Providentia" genannt - niederge
legt hat6. Diese Quelle ist zur Kennzeichnung der inneren Fiihrung des 
Borbecker Spiitberufenenwerkes der Fiinfzigerjahre aufschlussreich, da sie 

s Vgl. AHE, Chronik 1951. 
6 Vgl. Bernhard Z IMMERMANN, Providentia. Unveriiffentliches Manuskript, Erzbischiifl i

ches Generalvikariat Paderborn. Erzbistumarchiv, Klemens-Hofbauer-Kolleg, Karton l. 
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im Vergleich zeigt, dass zwischen 1905 in Penango und 1955 in Borbeck die 
Zeit stehen geblieben war. Die Schiiler lebten gemeinsam in einem streng re
gulierten Tagesablauf, weitgehend vom Leben der AuJ3enwelt abgeschlossen 
unter den wachsamen Augen eines Salesianers in einer engen Welt des 
Denkens. 

Nur den im Hause wohnenden Mitgliedem einer Pfadfindergruppe war 
dank der jungen Salesianer, die ebenfalls dem Pfadfrnderverband angehorten, 
ein breiteres Feld der Kommunikation mit anderen Jugendlichen am Ort mog
lich. Ein Stamm der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg batte sich im 
Jahre 1950 im Pfamektorat gebildet7. 

Als Bernhard Zimmermann im Jahre 1922 nahezu zeitgleich mit Bor
beck sein Spii.tberufenenwerk unter ii.rmlichen Bedingungen er6ffnete, reali
sierte er ein wichtiges Anliegen Johannes Boscos in der Kirche, das er in 
seiner praktischen Umsetzung aus Penango eher negativ in Erinnerung hatte. 
So legte er groJ3en Wert darauf, ausgebildetes Lehrpersonal zu gewinnen, eine 
Bedingung, um die staatliche Anerkennung zu erreichen. Die Kompetenz 
seiner salesianischen Lehrer in Penango hatte ihn nicht iiberzeugt8 In Pe
nango und anfangs auch bei Bernhard Zimmennann machte die Leitung 
keinen Unterschied nach dem Lebensalter der Schiiler, man glaubte sie unter 
dem gemeinsamen Ziel, dem Streben zum geistlichen Beruf vereint. Die 
Salesianer blieben bei dieser Praxis, so saJ3en z. B. im Jahre 1951 in Essen 
junge Mii.nner mit abgeschlossener Berufsausbildung oder Erfahrungen aus 
Krieg und Kriegsgefangenschaft neben Vierzehnjii.hrigen auf der gleichen 
Schulbank und wurden ohne Beriicksichtigung ihrer Lebensgeschichten in 
gleicher Weise angesprochen und unterrichtet. 

In dieser Situation wii.re die Verii.nderung der Schule in die gerade auf
bliihende Form des zweiten Bildungsweges, wie sie Bernhard Zimmermann 
schon vor dem Krieg pflegte, ein guter Gang in die Zukunft gewesen. 

Anerkennend hat Bernhard Zimmermann den personlichen, ungezwun
genen, freundschaftlichen Umgang der Salesianer mit den Schiilem hervorge
hoben. In der gelebten Spiritualitii.t Johannes Boscos sah er die Erklii.rung fur 
diese gute Erinnerung, die er auch in sein Institut einbrachte9. Im Vergleich zu 
Penango und zur Zwischenkriegszeit batte sich der Bildungsstand der leh
renden Salesianer erheblich verbessert. Das Kollegium bestand fast aus-

7 Vgl. 1950-2000. 50 Jahre Deutsche Pfadfinderschafl Sankt Geo1g an St. Johannes 
Bosco in Essen-Borbeck, hrsg. vom Stamm Don Bosco, Essen-Borbeck. Essen 2000. 

8 Vgl. B. Z IMMERMA N, Providentia, S. 21,22 (Riickseite) und 26. 
9 Vgl. ebda, S. 21 (Riickseite) . 
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schlie/3lich aus Autodidakten, die als Kriegsheimkehrer mit unaufgearbeiteten 
Erfahrungen belastet, den Schulern zwar hoflich ihr Wissen vennittelten, ihre 
Personlichkeit aber blieb hinter ihrem Dienst versteckt. Die fi.ir die Spiritua
litat Johannes Boscos so bezeichnende Niihe zu den Jugendlichen blieb im 
Leben des Hauses mehr formai, indirekt eine spiite Folge des Krieges: der 
Elan der Salesianer in der Folge der Heiligsprechung Johannes Boscos war in 
der harten Kriegswirklichkeit verbraucht10 . 

Als nach der Heiligsprechung Dominikus Savios am 12. Juni 1954 in 
Rom uber ein Jahr spiiter die Salesianer in Borbeck die katholische Jugend 
der Stadt zur iiu/3eren Feier dieses Ereignisses einluden, mussten sie am Ende 
feststellen, dass au/3er den Schulern und Lehrlingen, den Pfadfindern von 
Don Bosco und der zahlreich versammelten Gemeinde sich der Besuch in 
Grenzen gehalten h atte 11 , obwohl der Kolner Erzbischof Kardinal J osef 
Frings (1887-1987) das Pontifikalamt im Innenhof gefeiert hatte. Der Pfarr
rektor Rodenbeck hielt in seiner Chronik fest, die Priester des Dekanates 
haben dieses Fest boykottiert12• Die Quellen geben keine Gronde fi.ir dieses 
Verhalten an. 

Der Jugend im Haus durfte dieser neue Heilige fremd geblieben sein. 
Direktor Johannes Rodenbeck gab sich alle Muhe, um den heiligen Domi
nikus Savio als Leitbild salesianischer Jugend aufzubauen und in die deutsche 
katholische Offentlichkeit zu tragen. Sein Name wurde auf salesianische 
Hiiuser ubertragen, einzelne Ministrantengruppen benannten sich nach Domi
nikus Savio, im Innenhof des St. Johannesstiftes wurde 1957 eine Statue auf
gestellt, in Beton gegossen, der Name des Kunstlers hat keinen Eingang in 
die Quellen gefunden. Vom Wetter angegriffen und wiihrend gro/3erer Bauar
beiten am St. Johannesstift beschiidigt, wurde sie nach zwanzig Jahren ent
sorgt. Das Schicksal dieser Statue ist gleichsam ein Symbol fi.ir den geschei
terten Versuch, diesen Heiligen in die Lebenswelt der deutschen katholischen 
Jugend zu bringen. 

In der drittenAusgabe der "Salesianischen Nachrichten" des Jahres 1955 
wurde ein kurzer Ùberblick zur Nachkriegsentwicklung des Essener Hauses 
abgedruckt13 . Der Autor wird nicht genannt, man darf Direktor Rodenbeck 
vermuten, der den Lesern einen optimistischen Einblick in eine aufbliihende 
salesianische Niederlassung vermittelt. Die "Salesianischen Nachrichten" 

IO Vgl. J. WIELGOSS, Die Heiligsprechung Don Boscos . .. , S. 160-162. 
Il AHE, Chronik 1955. 
12 AHE, Chronik des Pfarr-Rektorats St. Johann es Bosco, Sonntag, 3. Juli 1955. 
13 SN, Heft 3/ 1955, S. 14-16. 
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waren nicht der Ort einer selbstkritischen Darstellung. Aber fur den Histo
riker ist der Artikel beute ein Dokument zeitgenossischer Innensicht eines Be
teiligten, die auf die gesamte Hausgemeinschaft der Mitbrùder ausgedehnt 
werden kann. Der Autor spricht von der Harte der Arbeit mit den jungen 
Menschen und wie in allen Teilbereichen des Hauses dank des unermùdlicben 
Einsatzes der Mitbruder das Leben neu entstehe. Fùr die Spatberufenenschule 
gelangt er zu dem Urteil: "Der alte Stand ist wieder erreicht." Doch diese 
Mentalitiit des Bewahrens, an den Zablen des Vorkriegsstandes ausgericbtet, 
behinderte in einer veranderten Welt den Weg in eine neue Zukunft. Man 
glaubte dieser Krise mit verstarkten Werbekampagnen begegnen zu konnen, 
die allerdings wirkungslos blieben. Das Konzept der Schule selbst wurde 
nicht in Frage gestellt. 

Eine Wende in dieser Krise !oste der Generalprafekt P. Albino Fedrigotti 
aus, der 196011961 die beiden deutschen Provinzen erneut visitierte. Im No
vember 1960 weilte er in Essen und erkannte ein Problem in der Besetzung 
des Direktorenamtes. Nach dem Ende der Amtszeit von Dr. Rodenbeck im 
Sommer 1957 batte P. Hermann Josef Stork (1911-1959) die Leitung des 
Hauses ùbernommen, war aber plotzlich im Sommer 1959 gestorben. Als 
neuer Direktor batte P. Max Schmeing ( 1900-197 6) im Herbst sei n Amt ange
treten, ein frommer Priester, in der Leitung des Hauses aber offensicbtlicb 
ùberfordert. 

Dieses Problem batte der Visitator erkannt. Nach der Reflexion der Visi
tation im Obernrat wurde P. Scbmeing im Sommer 1963 abgelost und mit P. 
Anton Reif3meier (1912-1964) ein dynamischer Nachfolger gefunden. Schon 
ein Jalu· spater erlag er einem Krebsleiden. Gelungen war ihm die Aufnahme 
einer grof3eren Gruppe von Schiilern w1ter 14 Jalu·en, die mit staatlicher Ge
nehmigung ihre Pflichtschulzeit nach dem 7. Schuljahr im St. Johannesstift 
mit dem Zie! fortsetzten, spater an einem staatlichen Gymnasium das Abitur 
zu eneichen. 

Im Herbst 1964 trat P. Aloys Bause (1915-1995) das Direktorenamt im 
St. Johannesstift an. lhm wurde bald klar, dass der von seinem Vorganger ein
geleitete Weg nur ein halber Schritt war, daher setzte er in zahem Ringen mit 
lnstitutionen und Mitbrudern der Provinz die Errichtung eines Aufbaugymna
siums mit staatlicher Anerkennung durch, das am 20. Aprii 1966 den Unter
ricbt aufnahm. Die ursprùngliche Intention der Visitatoren, die Spatberufe
nenschule mit Personalentscheidungen aus der Krise zu bringen, war mit der 
Griindung einer Schule iibersclu·itten, die am Ort das Bildungsangebot berei
chetie und das von P. Fedrigotti nicht beabsichtigte Ende einer Spatberufe
nenschule olme Zukunft bedeutete. 
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11 .2. Das Lehrlingsheim 

Auch das Lehrlingsheim batte um die Mitte der Fiinfzigerjahre den 
hochsten Stand an Bewohnem zu verzeichnen 14 • Die Leitung der Lehrlings
gruppe lag bei einem Priester, dem junge studierende Salesianer im piidagogi
schen Praktikum zur Seite standen. Unterschiedliche Arbeits- und Ruhezeiten 
fordetten von den Mitbri.idem in der Lehrlingsbetreuung auch ein hohes Mal3 
an Flexibilitiit ein. In die Programme des Hauses, die kirchlichen und salesia
nischen Feste und kulturellen Veranstaltungen waren sie einbezogen und 
nahmen teil , gelegentlich auch mit eigenen Beitriigen. Die geringe Beteili
gung bei einigen religiosen Angeboten bedauerte Direktor Rodenbeck in der 
Chronik 15. Der Chronik vertraute er auch einen "Tumult" an, der im Saal 
wiihrend der Vorfuhrung des Films "Das Herz der Mutter" unter den Lehr
lingen ausbrach. Er batte wiihrend einiger "Kul3szenen" zensierend das Ob
jekt des Vorfuhrgeriites mit der Hand verdeckt16, ein sprechendes Beispiel fur 
den im Haus praktizierten Erziehtmgsstil, der auf iingstliche Kontrolle ausge
richtet war. Im Ri.ickblick auf das Jahr 1954 hat er festgehalten, dass der 
"Geist im Lehrlingsheim salesianisch gestaltet" sei und ein Vertrauensver
hiiltnis herrsche 17, doch zeigt gerade das erwiihnte Beispiel mit der Reaktion 
der Jugendlichen, wie man im Alltag auch unter den hohen Anspriichen der 
salesianischen Erziehung zuriickblieb . 

Auf die Initiative einzelner junger Salesianer geht die Griindung von 
Gruppen in der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) und in der 
Christlichen Arbeiter-Jugend (CAJ) zuriick. Zur Griindung der CAJ-Gruppe 
erschien der Nationalkaplan Julius Angerhausen (1911-1990) 18, do eh di e 
Gruppe batte nur ein kurzes Leben, da die Jugendlichen in der Regel nur drei 
Jahre im Heim blieben und die Gruppe keine Aul3enbeziehungen aufbauen 
konnte, wiihrend die Gruppe der DPSG selbst noch in den Krisenjahren des 
Lehrlingsheimes bestand, da sie eingebunden war in den Pfadfinderstamm 
vor Ort. 

14 Vgl. AHE, Chronik 1955. Das Haus war mit mehr als 100 Jugendlichen belegt. Im 
Apri i 1955 wurden zwanzig Bergwerks lehrlinge iiber 16 Jahre in das Knappenheim der Zeche 
A malie verlegt und Lehrlinge von Handwerksbetrieben in das Heim der Christlichen Arbeiter
Jugend (CAJ) an der Hiittmannstral3e verm ittelt, um Platz fiir Anfanger i m l. Leh1jahr auf der 
Zeche zu schaffen. 

1s Vgl. AHE, Chronik 1956. 
16 Vgl. AHE, Chronik 1954. 
17 Vgl. ebda. 
18 Julius Angerhausen wohnte im CAJ-Heim an der Hiittmannstral3e. 1959 wurde er 

Weihbischof i m 1958 neu gegriindeten Bistum Essen. 
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Ende der Flinfzigerjahre nahmen die Belegungszahlen im Lehrlingsheim 
ab. Die Ursache einer sich abzeichnenden Krise lag aul3erhalb des Hauses im 
Kohlebergbau. Der Abbau der Kohle wurde seit 1954 vollmechanisch 
betrieben. Durch die Konkurrenz billiger Kohle aus dem Ausland kam es zu 
Absatzstockungen, der Bedarf an Arbeitskraften sank 19 • Der Bedarf an Heim
platzen fi.ir Nachwuchskrafte der Zechen nahm ab. Ein Ausgleich durch die 
Belegung mit Lehrlingen mittelstandischer Betriebe konnte nicht erreicht 
werden, da keine entsprechende Nachfrage nach Heimplatzen bestand. So 
endete Mitte der Sechzige1jahre die Zeit des Lehrlingsheims der Salesianer in 
Borbeck. 

11.3. Das Knabenheim 

Das Markenzeichen salesianischer Arbeit in Borbeck mit breiter Aul3en
wirkung blieb das Knabenheim. Als der Schutt beiseite geraumt und ein Rest 
der Bausubstanz des Jugendheims nutzbar hergerichtet war, traf der Provin
zial die kluge Entscheidung, einen Salesianer fur dieses offene Angebot abzu
stellen. P. Forster begann auf dem Spielplatz und in dem provisorischen 
Raum, wie sein Lehrmeister P. Tebben bis zum gewaltsamen Ende durch die 
Gestapo an dieser Stelle in der Vorkriegszeit gewirkt hatte. Allmahlich wurde 
der Platz mit Spielgeraten ausgestattet, mit der Fertigstellung des Lehrlings
heims stand eine Halfte des Erdgeschosses dem Knabenheim zur Verfi.igung. 
Die bewahrte Schulaufgabenhilfe konnte wegen Raummangel nicht mehr an
geboten werden. 

Am 6. August 1947 traf ein neuer Mitbruder in Essen ein: Franz Joseph 
Reinhard (1918-2010)20. Er war kriegsbedingt wahrend seiner Schulzeit zur 
Wehrmacht eingezogen worden, nach sechs Jahren mit einer leichten Verwun
dung aus dem Krieg heimgekehrt und 1946 in das Noviziat in Ensdorf aufge
nommen worden. Im Bund Neudeutschland, dem er wahrend seiner Schliler
zeit angehorte und in dessen Geist er schon seit Juni 1945 in seiner Heimat
stadt Miinster wieder eine kleine Gruppe Jugendlicher um sich geschart hatte, 
hatte er auch das Motiv fur seinen Eintritt bei den Salesianern gefunden21. In 
Essen sollte er die Hochschulreife erwerben22, zugleich war er im Knaben
heim P. Forster zugeordnet. Das Ziel der Hochschulreife musste er bald fallen 

19 Vgl. J. WrELGOSS, Die Errichtung von Lehrlingswohnheùnen ... , S. 139-140. 
2o Vgl. AHE, Chronik 1947. 
21 Vgl. AHE, Akte Anfragen. 
22 Vgl. AHE, Provinzialat-Korrespondenz 1945-1950. 
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lassen, seine Arbeitskraft gehotie dem Knabenheim. Hier setzte er im struktu
rellen Rahmen der Kongregation mit jungen Menschen der Jahrgange 1934 
bis 1940 die kirchliche Jugendarbeit im Borbecker Knabenheim fort, die 
unter dem Nationalsozialismus stark eingeschrankt oder verboten und kriegs
bedingt zusatmnengebrochen war. Ùber l 00 Jungen aus dem Umfeld des St. 
Johannesstiftes fasste er in Kleingruppen von etwa 12 Personen zusammen, 
denen er im Knabenheim ein Eigenleben gab. Die einzelnen Besucher waren 
i.iber diese Gruppen in eine verbindlichere Form eingegliedert, die auch die 
religiose Bildung fordern solite. Da die Besucher des Knabenheims in der 
Ùberzahl Volksschi.iler waren, blieb eine Orientierung auf den Bund Neu
deutschland hin ausgeschlossen. Bruder Reinhard entschied sich fiir die Pfad
finderbewegung, zu der er eine offene Verbindung gefunden hatte. Unter dem 
Zeichen der DPSG, der Kreuzlilie, hat er in einem Verzeichnis der Gruppen 
vierzehn Jungen zwischen 10 und 15 Jahren eingetragen, die seit Ende Au
gust 1948 eine Pfadfindergruppe bildeten, jedoch nicht offiziell angemeldet 
waren23. Einige dieser N amen tauchen bei der offiziellen Gri.indung des Pfad
finderstatmnes "Don Bosco" in der DPSG wieder auf24 Die personellen Wur
zeln des spateren Pfadfinderstammes liegen im Knabenheim, Bruder Franz
Joseph Reinhard ist aber nicht als Gri.inder zu sehen. 

Aus den beiden im Knabenheim verantwortlichen Salesianern konnte 
kein Team werden, zu stark waren die Gegensatze: der aus der Eifel stam
mende, ruhig und treu der ererbten Linie von Arbeit mit Kindern folgende 
P. Forster als Leiter und der Bruder Reinhard, verbohrt in einen jugendbi.indi
schen Ansatz aus der Vorkriegszeit. Es kam zu Konflikten, deren lnhalte die 
Quellen nicht offenlegen. Provinzial Seelbach teilte dem Essener Direktor am 
26. Oktober 1949 mit, dass er in der Angelegenheit Reinhard nicht mehr tatig 
werden konne, da er sein Amt an den Nachfolger i.ibergeben habe25 . Dieser 
versetzte Bruder Reinhard Anfang 1950 nach Trier26 . Siegfried Thiele be
hauptet in seiner im Jahre 2000 verfassten Erinnerung, die Ordensleitung 
habe mit der Versetzung einen offiziellen Anschluss der Pfadfindergruppen 
im Knabenheim an einen Verband in Langenberg verhindern wollen27. Es 
bleibt die Frage, welchen Einblick ein damals Vierzehnjahriger in die inneren 
Vorgange des Hauses tatsachlich wahrnehmen konnte. Ohne Zweifel war 

23 V gl. AHE, Nachlass Franz-Joseph Reinhard, "Streiter Christi ". 
24 Vgl. Siegfried T HI ELE, Fiinfzig Jahre St. Georgs-Pjàdfìnderschafi in der Don Bosco-

Pfarrei, in 1950-2000, 50 Jahre Deutsche Pfadjìnderschaft San/a Georg . .. , S. 7-9 . 
25 Ygl. AHE, Provinzialat-Korrespondenz 1945-1 950. 
26 Vgl. AHE, Chronik 1950. 
27 Vgl. S. THI ELE, Fiinfzig Jahre St. Georgs-Pfac(fìnderschajì .. . , S. 9. 
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Bruder Reinhard eine sehr eigenwillige Person, der P. Fennemann eifrige Ar
beit im Knabenheim bescheinigte. Er hinterlasse eine "fuhlbare Liicke"28 . 

Dieser Konflikt hat dem bliihenden Knabenheim keinen Abbruch getan. 
P. Forster arbeitete nun zusammen mit jungen Salesianem, die sich im Haus 
auf das Abitur vorbereiteten. Im Jahre 1957 stellte ihm die Provinzleitung den 
niederliindischen Bruder Rudolf van der Avoort zur Seite. Als begabter Ful3-
ballspieler verstand er es, viele Kinder in Ful3ballmannschaften zu binden. 
Seine abenteuerlichen Spiele (Ritter, Indianer) mit Hunderten von beteiligten 
Kindem wurden Stadtgesprach und setzten neue Akzente im Programm des 
Knabenheims. 1961 ging er nach Brasilien. Noch einmal kehrte Bruder Rein
hard an seine erste Wirkungsstatte als Salesianer zuriick. Er iibemahm die 
Fu/3ball spielenden Jungen und gliederte sie in den Spielbetrieb der Jugendab
teilung des nahen DJK-Vereins Schwarz-Weil3 Bochold e in. Vi el e dieser 
Jungen gewann er auch fur kleine Gruppen, wie er sie in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit in seinem personlichen Stil - wie oben beschrieben - aufge
baut batte. Nach drei Jahren l oste ihn ein junger Bruder ab, der bai d in ein an
deres Haus versetzt wurde. 

Einschneidender fur das Knabenheim wirkte sich diese turbulente Perso
nalpolitik fur das Knabenheim durch die Versetzung von P. Forster im Sommer 
1964 aus. Den Borbecker Salesianern ging es um die Erweiterung ihres offenen 
Angebots auf die Gruppe der nicht mehr schulpflichtigen Jugendlichen, die nun 
in den Abendstunden di e engen Raume des Knabenheimes nutzten. Di e Leitung 
iibernahrn der Neupriester P. Andreas Afting (1932-2006). Diese in ihren Folgen 
nicht bedachte Entscheidung fiir eine Programmerweiterung in unzureichenden 
Raumlichkeiten fiihrte zu einem Qualitatsverlust im Kinderbereich, wo feste 
Formen wie der Tagesabschluss und die verlassliche Anwesenheit eines Salesi
aners nicht mehr gesicheri waren. Die Dringlichkeit eines neuen raumlichen 
Angebots fur die Jugend in Borbeck sah man, konnte es aber erst zehn Jahre 
spater mit der Eroffnung des "Don-Bosco-Clubs" realisieren. 

11.4. Das Pfarr-Rektorat St. Johannes Bosco 

Die Regeln der salesianischen Kongregation sahen eine Ùbernahrne von 
Pfarreien nur im Ausnahmefall vor. Immer sollten sie mit einem Salesianer
haus verbunden sein29. In Borbeck war durch den politischen Druck auf die 

zs AHE, Chronik 1950. 
29 Vgl. Konstitutionen der Gesellschaft des hl. Franz von Sa/es, N!: 10. Deutsche Aus

gabe Miinchen 1957. Gleichlautend auch nach dem 19. Generalkapitel 1965. 
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Kirche ein Ausnahrnefall eingetreten. Und in den beiden ersten Jahrzehnten 
der salesianischen Pdisenz in Borbeck hatten viele Glaubige um das St. Jo
hannesstift hier ihre geistliche Heimat gefunden. 

Noch in der Anfangsphase gri.indeten sich problemlos nach dem Miitter
und Frauenverein ein Kirchenchor, eine Jungfrauenkongregation, eine Cari
tasgruppe, eine Paramentengruppe, die zum eigenstandigen Leben einer Ge
meinde beitrugen. Doch kriegsbedingt stockte die weitere Aufbauarbeit. Bei 
der Griindung des Seelsorgsbezirks betrug die Zahl der zugehéirigen Katho
liken etwa 3.000. In den Kriegsjahren sank die Zahl durch Evakuierungen, 
Flucht vor dem Bombenkrieg, Todesopfer durch Bomben und Krieg, Kinder
landverschickung und Einberufung zur Wehrmacht um mehr als die Halfte. 
Pfarr-Rektor Rodenbeck behauptet in einem 1966 niedergeschriebenen Riick
blick, dass bei Kriegsende nur noch 900 Gemeindemitglieder im Pfarr-Rek
torat wohnten30. Zerstéirte Wohnungen, behéirdliche Zwangsbeschrankungen 
und die mangelhafte Versorgungslage liel3 die Einwohnerzahlen schleppend 
steigen. Im Jahre 1955 betreute der Pfarr-Rektor 1.500 Katholiken in seinem 
Bezirk, bis zum Jahr 1959 hatte sich ihre Zahl rasant auf3.500 erhéiht3 1• 

Vordringlich ging es um die Entfaltung des Gemeindelebens, fur das zwi
schen der Apsis der Kapelle des St. Johannesstiftes und dem Lehrlingsheim 
zusatzliche Raume geschaffen wurden. So konnte im Januar 1954 eine Pfarr
biicherei eréiffuet werden. Der Kirchenchor erhielt einen Probenraum. An das 
Lehrlingsheim angefi.igt wurde ein Heim fur den Pfadfinderstamm (DPSG), 
der 1950 anerkannt wurde32. Auch die Pfarrjugend erhielt einen Raum. 

Die Don-Bosco-Schwestem im Kindergarten und Madchenhort hielten 
seit Oktober 1949 Seelsorgsstunden fur die Kinder vom ersten bis zum dritten 
Schuljahr. Den Frauen und Madchen boten sie Nahkurse an33 . 

Fiir die gottesdienstlichen Feiem stand weiterhin die Kapelle des St. Jo
hannesstiftes zur Verfugung, allerdings passte diese Nutzung nicht so recht in 
das damalige Konzept der Spatberufenenschule. So schlug im Jahre 1953 der 
Pfarr-Rektor dem Erzbistum Kéiln den Neubau einer Kirche vor. Erst 1956 gab 
das Erzbistum di e Erlaubnis, Verhandlungen ii ber de n Kauf von Ruinengrund
stiicken aufzunehrnen, die von mehreren Familien bewohnt wurden und einem 
Baugewerbe als Lagerflache dienten. Zur materiellen Féirderung des geplanten 
Gebiiudes gri.indete das Rektorat im September 1957 einen Kirchbauverein. 

30 Vgl. AHE, Chronik des Kath. Pfarr-Rektorats St. Johannes Bosco II, S. 73. 
3 J Vgl. ebda, S. 31. 
32 Vgl. Baldur H ERMANS, Die Anfcmgsjahre im Stamm Don Bosco, in 1950-2000, 50 

Jahre Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg ... , S. 12-18. 
33 Vgl. AHE Chronik des Pfarr-Rektorats St. Johannes Bosco ... , S. 5. 
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Von verschiedenen Eigentiimern und der Stadt Essen (Spielstra/3e) konnten 
1957/1958 die notwendigen Grundstiicke erworben werden, sodass im Sommer 
1958 das nun zustiindige Bistum Essen den Beginn der Planungen genehmigte. 

Am 7. Juli 1959 erhob der erste Bischofvon Essen, Dr. Franz Hengsbach 
(1910-1991) den Seelsorgsbezirk St. Johannes Bosco zur selbststandigen Rek
torats-Pfarrei mit eigenem Kirchenvorstand. Um die Bauausfuhrung aufneh
men zu konnen, hatte der neue Kirchenvorstand di e unangenehme Aufgabe, ge
gen den auf dem vorgesehenen Bauplatz noch tiitigen Gewerbetreibenden mit 
einer Raumungsklage vorzugehen. Im Verfahren v or dem Amtsgericht Borbeck 
und in der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Essen wurde jeweils 
zugunsten der Pfarrgemeinde entschieden, so dass im Dezember 1961 mit den 
vorbereitenden Arbeiten begonnen werden konnte. Arn 21. Marz 1964 weihte 
Diozesanbischof Franz Hengsbach das neue Gotteshaus der Pfarrei St. Johan
nes Bosco. Pfarrer Rodenbeck hat die Gerichtsurteile, die Finanzierung, die 
Entscheidungen der Bistiimer Koln und Essen, die langwierigen Grundstiicks
verhandlungen, die ausfiihrenden Firmen in die Chronik aufgenommen, den 
Bau einer Kirche als ein geistliches Ereignis zu wiirdigen, iiberlie/3 er dem kon
sekrierenden Bischof, indem er eine Inhaltsangabe der Predigt niederschrieb34. 

Zweifellos wurde mit dem Neubau der Kirche ein hoher Aufwand be
trieben , der viele physische Kriifte band, wie der Pfarrer ebenfalls der 
Chronik anvertraut hat. Gegen "Vorurteile" und "Interessenlosigkeit" in der 
Gemeinde hatte er zu kiimpfen, die Unzuverliissigkeit der Bauleitung und des 
Handwerks musste er mit seiner Arbeitskraft ausgleichen35 . Dem ist entge
genzuhalten, dass wesentliche Aufgaben der Gemeindeleitung aus dem Blick 
gerieten. Einerseits beklagte P. Rodenbeck mehrfach den Verlust der miinnli
chen Jugend bei liturgischen Feiern und schloss fur das Fernbleiben als Er
kliirung die Interessenlosigkeit an. Bezeichnend kommentierte er das Ein
stellen der zentralen Jugendpredigten in St. Dionysius am 15 . Februar 1962: 

"In den Jahren der Drangsal unter Hitler herrlich begonnen, wurde jetzt di e Teil
nahme derrnaBen schlecht, daB eine Weiterfiihrung widersinnig war"36. 

Das Ende der Seelsorgstunden bei den Schwestern im Herbst 1961 
wegen "ungeniigender Teilnahme" der Kinder fuhrte er auf die "Interessenlo
sigkeit" der Eltern zuriick37 . 

34 Vgl. ebda, S. 24-25, 27, 35-36, 39-49, 51 , 53-56. 
35 Vgl. ebda, S. 50 und 53. 
36 Ebda, S. 51. 
37 Vgl. ebda, S. 39. 
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Andererseits stellt sich zu dieser negativen Konstatiemng die Frage, ob 
die ordensinternen Vorgaben zur Leitung einer Pfarrei hinreichend reflektiert 
wurden. Dazu haben die verantwortlichen Personen keine Quellen hinter
lassen, aber einer der damaligen Jugendlichen hat sich erinnernd lakonisch 
geii.u/3ert, dass si cb kein Ptiester um si e gekiimmert habe38 . 

Das 18. Generalkapitel 1958 hat als Wesensmerkrnal einer von Salesia
nern geleiteten Pfarrei herausgestellt: 

"Ganz besondere Sorge werde der Jugendarbeit gewidmet. Das Oratorium ist fiir 
uns ein Wesensbestandteil der Pfarrseelsorge"39. 

Im Geiste d es 2. Vatikanums steli te das 19. Generalkapitel 1965 als er
stes Hauptmerkrnal einer salesianischen Pfarrei heraus: 

"Es wird ein besonderes Augenmerk auf die Verkiindigung des Evangeliums an 
die jungen Menschen, die Armen und die Femstehenden gerichtet"40 

Dieses im Geiste des heiligen Johannes Bosco ureigene Merkrnal war 
den verantwmilichen Salesianern nicht erst seit dem Generalkapitel bekam1t. 
Auch hat man niemals Wege zu einer stii.rkeren Verbindung zwischen Kna
benheim und Pfarrei gesucht. Das Verhaltnis zu ihrer Jugend ist fiir die 
Pfarrei Johannes Bosco nicht zu einem Ruhmesblatt geworden. 

11.5. Die Don-Bosco-Schwestern im St. Johannesstift 

Neben der sozialpii.dagogisch-pastoralen Arbeit der Don-Bosco-Schwe
stern im Kindergarten, im Madchenheim, in der Nahschule und im Sprachun
terricht fiir italienische und spanische Migrantenkinder blieb die Leitung der 
Hauswirtschaft (Ki.iche und Wasche) im St. Johannesstift ein verborgener Be
reich ihres Einsatzes in Borbeck. Nur kriegsbedingt von 1941 bis 1946 unter
brochen, betreuten sie seit 1922 bis 1973 diesen Teil des Hauses. Am 12. Sep
tember 1930 wurde zwischen der Leitung des Hauses und der Provinz der 
Schwestem eine Vereinbamng iiber einen schon bestehenden Zustand schrift
lich niedergelegt, der festsetzte , dass das Haus die allgemeinen Lebensbediirf
nisse der Schwestern abzudecken habe und fiir jede Schwester ein monatli-

38 Vgl. Heinrich GRAFFLAGE, Erinnerungen an die Jugendarbeit in St. Johannes Bosco, 
in 1950-2000, 50 Jahre Deutsche Pfadfinderschaji Sankt Geo1g ... , S. 19-20. 

39 Das l 8. Generalkapitel. Entnommen den Akten des Oberkapitel s N r. 203 , Juli-Ok
tober 1958. Deutsche FP.%tmg, S. 32. 

40 Akten des l 9. Generalkapitels der Salesianer Don Boscos. Rom , 8. Ap1il bis l O. Juni 
1965 (= Amtsblatt des Obernrates, N r. 244). Oeutsche Fassung, S. 146. 
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ches Honorar zu zahlen sei4 1. Nach dem Umzug der Salesianer in das neue 
Haus im Jahre 1928 hatten vier Schwestern im Keller nahe an ihrem Arbeits
platz mit zehn jungen Gehilfinnen eine Wohnung erhalten42 . Nach einigen 
Jahren der Erfahrung mit diesem Modell schien es der Provinzoberin 1935 
ratsam, fiir die von der iibrigen Gemeinschaft durch die Tagesablaufe weitge
hend getrennte Gruppe eine Oberin zu bestellen, die fiir die Organisation der 
Arbeit in der Hauswirtschaft zustandig war, nicht fur die geistliche Leitung 
der gesamten Schwesterngemeinschaft43. 

Am 15. Aprii 1946 konnten vier Schwestern die hergestellten Kiichen
raume beziehen und am Ende des Monats die Arbeit in der Hauswi1ischaft 
wieder aufnehmen44 . Das Schwesternhaus befand sich im Aufbau. Kinder
garten, Madchenheim und Nahschule wurden in Triimmern weitergefiihrt45. 

In der Hauswirtschaft des St. Johannesstiftes wurden auch wieder Gehil
finnen beschiiftigt. Am l. Juni 1947 begannen funf fiinfzehnjahrige Madchen 
als "Anlernlinge." In einem Jahr erwarben sie hauswirtschaftliche Grund
kenntnisse, die sie fiir weiterfiihrende Ausbildungen qualifizierte. Ab 1949 
bildete das St. Johannesstift in zweijahriger Lehrzeit Haushaltsgehilfinnen 
aus . Sie besuchten die "Bildungsanstalt fiir Frauenberufe der Stadt Essen" 
(Hauswirtschaftliche Madchenberufsschule )46. 

Unter der Anleitung der Don-Bosco-Schwestern wurden im St. Johan
nesstift von 194 7 bis 197147 nachweislich 115 Madchen in der Hauswirt
schaft ausgebildet. Sie besa/3en einen Ausbi ldungsvertrag, Beitrage zu den 
Sozialversicherungen und eine Erziehungsbeihilfe wurden gezahlt48. Einige 
dieser Absolventinnen fanden den Weg indie Kongregation der Don-Bosco
Schwestern. 

Unbefriedigend blieb die Unterbringung der Schwestern und Madchen 
in den Kellerraumen in unmittelbarer Verbindung mit der Arbeitsstatte. Dieser 

41 Ygl. M. MAuL, Welche Nahe und Distanz? .. . , S. 53 . 
42 Zwei Fotografien im Nachlass von P. Theodor Hariz zeigen einen Blick in Kiiche und 

Waschk:Uche mit der Zahl der Schwestem und Gehilfinnen . lhre Zah l wurde nach dem Yerh·ag 
zwischen Direktor und Oberin vereinbart. Die Gehilfinnen erhielten kein Entgelt. 

43 Vgl. M. MAUL, Welche Nah e und Distanz? .... , S. 45. 
44 Vgl. AHE, Chronik 1946. 
45 Ygl. BAE, K 51 1, Bl. 385 . 
46 Richtlinien fur die Ausb ildung waren von Berufsverbiinden und Gewerkschaften for

mulieri, durch di e Anerkennung als Lehrberuf mi t Erlass des Bundesarbeitsministeriums vom 
8. Miirz 1954 fiir die BRD vereinheitlicht worden. Vgl. Staatslexikon Recht Wirtschaft Gesell
schaft, hrsg. von der Gorresgesellschaft; Bd. 4, 6 . Auflage Freiburg 1959, Sp. 22-23, (s.v. 
"Hiiusliche Dienste"). 

47 Die Schwestern betreuten die Hauswirtschaft des St. Johannesstiftes bis 1973. 
48 Ygl. AHE, Schwestem, Zeugnisse und Lehrvertriige der Haushaltslehrlinge. 
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Mangel wurde mit dem Erwerb des Grundstiickes Nr. 7 in der Hartzstra/3e fur 
die Errichtung eines separaten Wohnheimes behoben, dessen Grundstein am 
10. Oktober 1958 gelegt wurde und das im Friihjahr 1959 bezogen werden 
konnte. Fiir die Wohngemeinschaft wurde im Haus auch eine Kapelle einge
richtet. 



Essener Salesianer-Gemeinschaft 1949 mit dem Generalprafekten P. Albino Fedrigotti . 
Zu seiner rechten Provinzial P. Dr. Theodor Seelbach , zu seiner Linken Direktor Theodor Fennemann. 

Archiv St. Johannesstift 

Spatberufene mit Oberstudiendirektor Wilhelm Vollmann in der Mitte (1954). 
Archiv St. Johannesstift 



Gruppe der Spatberufenen des St. Johannesstiftes 1952. 
Foto Gratze 

Gruppe der Spatberufenen des St. Johannesstiftes 1962. 
Ernst Lerche 



12. KEINE WIEDERBELEBUNG 
DES DON-BOSCO-ZIRKELS 

Die lebendigsten und fruchtbarsten Teile salesianischer Jugendarbeit vor 
dem Kriege waren ohne Zweifel das Knabenheim und der Don-Bosco-Zirkel. 
Wenn auch unter armlichen Verhaltnissen, so konnte das Knabenheim nach 
dem Krieg bald wieder autblUhen. Aus dem ehemaligen Don-Bosco-Zirkel 
entwickelten sich keine Krafte zum Neuautbau, er blieb eine gute Erinnerung 
weniger Ehemaliger, in der Realitat war er nicht mehr existent. Wie ist zu 
erklaren, dass Initiativen zur Wiederbelebung ausblieben? 

Ein erster Grund ist in der Lebenssituation der ehemals Aktiven nach 
dem Kriegsende zu erkennen. Sie betrauerten ihre toten Kameraden und mus
sten ins zivile Leben zuriickfmden. Bis zu sechs Lebensjahre hatte der Krieg 
ihnen genommen, nun standen nachzuholende Schulabschhisse, Berufsausbil
dungen, Partnerschaften, Familiengriindungen im Vordergrund. In einem Brief 
an P. Heinrich Kremer bedauerte ein ehemaliger Neudeutscher im Februar 
1946, dass die Padagogische Hochschu1e ihn sehr stark beanspruche und die 
Fahrt von Borbeck zum Studienort Kupferdreh zwei Stunden Zeit koste. 

Im gleichen Brief sprach er eine konkrete éirtliche Situation an, die 
neben dem erwahnten kriegsbedingten Notstand im grundsatz1ichen Wandel 
der katholischen Jugendarbeit ihren Ursprung hat: 

"Unser schones Heim ist vollig abgebrannt. Der Hen Direktor Pater Fennemann 
bat ja schon grol3e Piane entworfen. Im alten Heim sollen 2 Zimmer aufgebaut 
werden. Ob wir da Gruppenabende abhalten konnen, ist fraglich. Die Pfanjugend 
ist da zu beriicksichtigen" 1• 

Hinter dieser Bemerkung steht das veranderte Konzept einer kirchlichen 
Jugendarbeit, das von den dominierenden Jugendverbanden der Vorkriegszeit 
auf die kirchlich vorgegebene Struktur von Pfarrei, Dekanat und Diéizese 
iibergegangen war. Durch die Verbote zwischen 1937 und 1939 waren die 
jugendverbandlichen Strukturen weggebrochen. Die Bischofskonferenz batte 
bereits 1936 auf die staatliche repressive Politik mit den "Richtlinien fùr die 
Katholische Jugendseelsorge"2 reagiert, die das Leben der Jugendgruppen auf 

1 AHE, Nachlass Kremer. Briefvom 4. Febmar 1946 an Heinrich Kremer. 
2 Text in: Franz SCHMIDT, Grundlagentexte zur Katholischen Jugendarbeit (= Handbuch 

Kirchlicher Jugendarbeit, Bd. 3, hrsg. von Glinter BIEMER. Freiburg, Base!, Wien 1986, S. l 05-1 08). 
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die Katechese und Liturgie in der Pfarrei eingrenzten. Mit den "Richtlinien fiir 
die Kirchliche Jugendseelsorge und Jugendorganisation" (November 1945)3 

verfolgte sie nach dem Krieg den gleichen Ansatz, der dem Wiederaufleben 
von Verbiinden wie Neudeutschland, Sturmschar und DJK nicht fOrderlich 
war, die das Leben im Don-Bosco-Zirkel wesentlich gepriigt hatten. 

Die im Jahre 1947 unter den Schiilem des Borbecker Gymnasiums neu 
gegri.indete Gruppe des Bundes Neudeutschland4 nahm zu den Salesianern 
keinen Kontakt auf. Sie hiitten diesen Dienst wegen ihrer iiul3erst begrenzten 
personellen und materiellen Mittel auch nicht leisten kéinnen. Da das nahe lie
gende Schulgebiiude total zerstort war, wurden die Schiiler bis 1949 in der 
Kruppschen Oberschule in Essen-W est unterrichtet, so dass auch di e zeitrau
benden Wege fiir die Schi.iler ein Hindernis wurden. 

Auch fiir die anderen Jugendverbiinde entwickelten sich keine Moglich
keiten eines Wiederauflebens der Gruppenarbeit, die Verhiiltnisse hatten die 
Pfarrjugend etabliert. Die zentrale Leitung der Kongregation in Turin hat 
diese Entwicklung begriif3t; sie sah den Einfluss der von ihr nicht geschiitzten 
Liturgischen Bewegung5 in Deutschland auf die Jugendverbiinde fur nicht 
fòrderlich an. 

3 Ebda, S. 110-11 2. 
4 Ygl. 50 Jahre ND-KSJ in E.-Borbeck . .. , S. 4. 
5 Das 18. Generalkapitel verabschiedete einen fa ulen Kompromiss zwischen Treue zu 

piipstlichen Liturgieformen und dem Festhalten an traditionellen Formen. Die Auseinanderset
zungen um das Rosenkranzgebet wiihrend der Eucharistiefeier sind ei n sprechendes Beispiel. 
Die theologische Dimension der Liturgischen Bewegung, ein veriindertes Kirchenbild - die 
Kirche als Volk Gottes - war noch nicht im Blick des Kapitels. Vgl. Das 18. Generalkapitel . . . , 
S. 17- 19. 



13. SALESIANISCHE MITARBEITER UND WOHLTATER 

Seit 1895 erschien das Monatsheft "Salesianische Nachrichten", "das Or
gan fur die Salesianischen Mitarbeiter" auch in deutscher Sprache. Es wurde 
kostenlos von Turin aus mit der Bitte um Vergiitung der Versandkosten und 
weiterer Spenden verschickt. AufWunsch der Adressaten wurden ihre Namen 
in das Verzeichnis der Salesianischen Mitarbeiter aufgenommen und ihnen zur 
Bestiitigung ein "Diplom" iibersandt. So gab es schon weit vor der Ankunft 
der Salesianer in Borbeck im Bereich der heutigen Stadt Essen Salesianische 
Mitarbeiter, die durch das Vertriebssystem der Salesianischen Nachrichten mit 
der Kongregation in Verbindung getreten waren. Der Verlag der Salesianer in 
Turin verschickte die Salesianischen Nahrichten an Multiplikatoren wie Geist
liche, Lehrer und Redakteure. Manche aus diesen Berufsgruppen lie13en sich in 
Turin einschreiben, so zum Beispiel die beiden Pfarrer P. Wilhelm Hicken 
(Stoppenberg) und Wilhelm Weber (Altenessen) 1 und der Redakteur beim 
"Volksfreund" Gerhard Stotzel, von 1877 bis 1905 Reichstagsabgeordneter in 
der Zentrumsfraktion2. 

Mit der Griindung des Hauses in Borbeck entwickelte sich zu den Mitar
beitern und Wohltiitern ein innigeres Verhiiltnis, das die Salesianer zu den in 
dieser Region Wohnenden durch geistliche Angebote und unterhaltsame Pro
gramme nach Kriiften forderten . Ihre Spenden sicherten die Existenz des 
Hauses und ermoglichten den Salesianern eine qualifizierte Arbeit unter der 
Jugend, wie viele Fakten der oben beschriebenen Geschichte insbesondere 
der beiden ersten Jahrzehnte belegen. Bald waren die salesianischen Feste, 
das Patronatsfest der Kongregation am Gedenktag des heiligen Franz von 
Sales (24. Januar), und das Maria-Hilf-Fest (24. Mai) als ausgepriigte Feier
tage den Salesianischen Mitarbeitern zur Gewohnheit geworden. Diese Feiern 
waren immer mit einem geistlichen Vortrag verbunden, der umrahmt war von 
Theater und musikalischen Darbietungen der Jugendlichen. Zur mitterniichtli
chen Christmette fur die Mitarbeiter und Wohltiiter mussten nach 1928 Ein
trittskarten ausgegeben werden, um einer unkontrollierbaren Ùberfullung vor-

1 Vgl. SN, VII . Jahrgang 1901 , Verstorbene Mitarbeiter und Gonner, S. 100 und S. 268. 
2 Vgl. ebda, IX. Jahrgang 1905, S. 212. Stotzel war Metallarbeiter bei Krupp, kandidierte 

im Wahlkreis Essen fùr den christlich-sozialen Verein, schloss sich der Zentrumsfraktion an 
und war bis ins 20. Jahrhundert ihr einziges Mitglied aus der Arbeiterschaft. 
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zubeugen. Zu den èirtlichen Feiem der Seligsprechung (1929) und der Hei
ligsprechung (1934) Johannes Boscos fullten die Mitarbeiter und Wohltater 
den Stadtischen Saalbau mi t jeweils mehr als dreitausend Personen. 

Die staatspolizeiliche Ausweisung der Salesianer aus Borbeck und die 
Kriegsereignisse nahmen den Salesianischen Mitarbeitern die gewohnten 
Feste, ihre innere Bindung an das Haus und die Kongregation lebte ungebro
chen weiter. So geht die Prasenz der Salesianer in Velbert ab 1946 auf eine 
Initiative Salesianischer Mitarbeiter zuriick3. Mit ihnen konnte P. Fennemann 
zum Weihnachtsfest 1946 im St. Johannesstift auch wieder die Mittemachts
mette feiern . Zum Don-Bosco-Fest 1947 lud er zu einer Mitarbeiterversamm
lung ein, den unterhaltenden Teil gestalteten Jugendgruppen des Pfarr-Rekto
rates4. Ein Jahr spater gelang ihm die Gestaltung des Progrmmns auch mit 
den Lehrlingen. Und nachdem im St. Johannesstift die Spatberufenenschule 
wieder erèiffnet war, trugen auch die Schi.iler mit Musik und Theater zum Pro
gral11ln bei. 

Den beiden Direktoren P. Fennemann und P. Rodenbeck war es ein 
wichtiges Anliegen, die Schar der Salesianischen Mitarbeiter und Wohltater 
zu vergr613em, um fur alle Aufgaben des Hauses hinreichend Fèirdermittel zur 
Verfugung zu haben. Um das Interesse an den spezifischen Tatigkeiten im St. 
Johannesstift zu wecken, legte P. Rodenbeck den Salesianischen Nachrichten 
einen Rundbrief bei, der neben einem kurzen geistlichen Wort zur Zeit des 
Kirchenjahres oder einem salesianischen Fest auch Informationen uber das 
Leben im Haus gab. Im Ri.ickblick auf das Jahr 1954 stellte er zufrieden fest, 
dass seine Werbeaktionen so erfolgreich seien, dass die augenblickliche Ver
sorgung der Schiiler gesichert sei5. Eine Zahl zum Gesamtaufkommen an 
Spenden aus Erbschaften, Schenkungen und unzahligen kleinen Spenden lasst 
sich aus den vorhandenen Quellen nicht ennitteln. Ùber die so notwendigen 
materiellen Zuwendungen hinaus wiirdigte P. Rodenbeck die Treue der Mitar
beiter und Wohltater zum St. Johannesstift. 

"Wie eng sind sie mi t dem Jugendwerke verwachsen , wie innig nelm1en sie Anteil 
an unserem Wohl und Wehe"6. 

3 Vgl. AHE, Chronik 1946 und Akte "Bochum und Velbett" . 
4 Vgl. AHE, Chronik 1947. 
s Vgl. AHE, Chronik 1954. 
6 SN 3 (1955) 16. 



14. 1965- EINBRUCHE UND NEUE HERAUSFORDERUNGEN 

Recht wechselvoll erscheinen diese fast 45 beschriebenen Jahre der Pra
senz der Salesianer Don Boscos in Essen-Borbeck mit ankommenden und 
scheidenden Personen, in Friedens- und Kriegsjahren, in politisch unruhigen 
Phasen und Jahren gro/3er Not, mit glanzenden Festen in Kirche und Theater
saal, mit schmerzenden Verlusten von Mitbri.idern, mit dem Aufbliihen einzel
ner Initiativen zum Wohl der Jugend und ihren Niedergangen. Gemessen an 
den sich vollziehenden Veranderungen im Haus, die sich zeitgleich mi t dem II. 
Vatikanischen Konzil (1962-1965) abzeichneten und vollzogen, bildeten fur 
die Geschichte des St. Johannesstiftes weder das Kriegsende 1945 noch die 
Wahrungsreform 1948 eine markante Zasur. 

So blieb das Knabenheim (Oratorium) dem oben beschriebenen Konzept 
von 1921 bis 1964 treu, wurde dann aber koedukativ weitergefuhrt und verlor 
im Alltagsgeschehen seinen eindeutig katholischen Akzent. Es passte sich 
veranderten gesellschaftlichen Gegebenheiten an. 

Das Jugendheim in seiner Funktion wie in der Vorkriegszeit wieder in 
Gang zu setzen, i.iberstieg die Moglichkeiten des Hauses beziiglich der perso
nellen Situation wie auch des realen Zustandes der Gebaude in den Nach
kriegsjahren. Nur Reste ehemaliger Mitglieder des Don-Bosco-Zirkels trafen 
sich sporadisch und trugen zur Gestaltung salesianischer Feiertage bei. Nach
wachsende Generationen konnten die Aktionen aus der Vorkriegszeit nicht 
binden, einzelne engagierten sich im Pfarr-Rektorat St. Johatmes Bosco, die 
Spur des Don-Bosco-Zirkels verlor sich einige Jahre nach Kriegsende. Ein of
fenes Angebot fur die Jugend im Freizeitbereich nahmen die Salesianer erst 
im Jahre 1965 wieder auf, das sich, in seinem Konzept stark auf die Freizeit
kultur der Jugend ausgerichtet, von dem alten Jugendheim mit seinem erzie
herischen Anspruch, seiner Konfessionalitat und Geschlechtertrennung aber 
deutlich absetzte 1• 

Mit der nahtlosen Fortfuhrung der im ersten Kriegsjahr eingestellten 
Spatberufenenschule ab 1951 setzte man dieser eine verhangnisvolle Konti
nuitat auf. Begri.indet wurde sie mit der Erfahrung, die die Kongregation seit 

1 Vgl. Alois BAUSE, Entwicklung der Schule und Aspekte der heutigen Arbeit der Salesi
aner Don Boscos in Essen-Borbeck, in 50 Jahre Salesianer Don Boscos in Essen-Borbeck. .. , 
S. 16-1 9. 



124 14. Salesianische Mitarbeiter und Wohltater 

Johannes Bosco mit diesem Weg zum Priestertum habe2. Mit der Berufung 
auf die Erfahrung sti1isierte man diese zu einer normativen Gr6f3e, die sich im 
Alltag des Hauses in der Einha1tung auf3erer Rege1n ausdriickte. Sie grenzte 
die Teilnahme an der kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung ein und 
miindete in eine unbewegliche Se1bstzufriedenheit der Gemeinschaft3• 

Mit dem "Aggiornamento" des Papstes Johannes XXIII. (1881 -1963)4 

entwicke1ten sich im Haus zaghaft diffuse Vorstellungen von Reformen, die 
zuerst in der Gestaltung der Gottesdienste sichtbar wurden. Im Riickblick auf 
die Geschichte dés St. Johannesstiftes legen diese Gesichtspunkte nahe, eine 
markante Zasm in der Geschichte des Hauses nicht synchron mit der politi
schen Geschichte zum Ende des Nationalsozialismus anzusetzen, sondern im 
Kontext der deutschen Kirchengeschichte betrachtet in der ersten Halfte der 
Sechzigetj ahre anzusiede1n. 

Mit der Erweiterung des Gebaudes fiir die Weiterentwicklung der of
fenen Jugendarbeit in Borbeck und der Formulierung des Zieles, die Spatbe
rufenenschule in eine staatlich anerkannte katholische Angebotsschule umzu
wandeln, begann fur das St. Johannesstift in Borbeck eine neue Zeit. 

2 Vgl. AHE, Chronik 1951 und Max SCHEMErNG in SN 3 (1963) 12 : "Die Salesianer 
waren darin erfahren. Don Bosco war ihr Lehrmei ster. Er hatte schon Jahrzehnte zuvor Werk
tiitigen den Weg zum Priestertum, den zweiten Bildungsweg, ermiig licht" . 

3 Vgl. Erwin ISERLOH, Innerkirchliche Bewegungen und ihre Spiritualitiit, in Handbuch 
der Kirchengeschichte, Bd. VII: Die Weltkirche im 20. Jahrhundert. Hrsg. v. Herbert JEDrN und 
Konrad REPGEN . Freiburg, Base!, Wien l 979, S. 324-328; Die sp irituelle En twicklung der 
Orden. 

4 Vgl. G iuseppe ALBERJGO, Aggiornamento, in LThK, l. Bd. 3. Auflage 1993, Sp. 231. 



VEROFFENTLICHUNGEN UBER DAS ST. JOHANNESSTIFT 
IN DEN BORBECKER NACHRICHTEN 

Salesianer Alfred Krumkamp wird 75 Jahre. Mit Borbeck verbunden, in: BN 5.2.1982. 

Vor vierzig Jahren starb Theodor Hartz [1887-1942], in: BN Nr. 34 v. 20.8.1982. 

Jahre gemeinsam durchstandener Not pragten sein Verhaltnis zur Gemeinde. Salesia-
nerpater Josef Rodenbeck starb im Alter von 79 Jahren, in: BN 8.7.1983 . 

Agnes KJee u. J. W.: Aussatzigen wie hilflosen Saugling gepflegt. vor 50 Jahren starb 
Pater H[einrich] Knoop [1883-1933] im Lepra-Hauschen am ,Panzerbau", in: 
BN Nr. 41 v. 7.10.1983. 

F. Kleine-Mollhoff, J. Meisters: Katholische Jugend [Borbecks] im Widerstand. 
Erinnerungen an 1933 , in: BN Nr. 30-32 v. 22.7.- 5.8.1983. 

Suche nach dem Wohl des Menschen. Salesianer-Pater Alois Bause vollendet heute 
sein 70. Lebensjahr, in: BN Nr. 11 v. 15.3.1985. 

Weihnachtsbescherung 1940 wird zum Anlass fi.ir die Auflosung des St.-Johannes
Stiftes. Pater [Alfred] Tebben [1885-1966] am 30.6.1941 verhaftet, in: BN 
Nr. 14 v. 4.4.1985. 

Oldenburgische Heimat bewahrt Theodor Hartz [1897-1942] treues Gedenken, in: BN 
Nr. l v. Neujahr 1987. 

Trauer um Josef Hillebrand. [Zum Tod des Lehrers Josef Hillebrand] in : BN Nr. 3 
v. 15.1.1988. 

Pater [Heinrich] Kremer [1888-1956] unvergessen. 100. Geburtstag eines bedeutenden 
Jugenderziehers, in: BN Nr. 19 v. 6.5.1988. 

Stets im Dienste der Entwicklung. [Abschied von OStD Josef Baumann], in: BN 
v. 27.1.1989. 

Salesianer Alfred Krumkamp starb mit 83 Jahren [2.Juni 1990], in: BN v. 07.06.1990. 

Errichtung des Rektorats Johannes Bosco: ein taktischer Zug gegen das System, in: 
BN Nr. 14 v. 31.3.1989. 

Pater [Aloys] Bause [1915-1990] zum Gedenken, in: BN Nr. 50 v. 13.12.1990. 

Er blieb seinem Glauben treu . Vor 50 Jahren starb Salesianer-Pater Theodor Hartz 
[1887-1942] im KZ Dachau , in: BN Nr. 34 v. 21.8.1992. 

Fast jeder kannte ,Padder Forster". Beliebter Jugendseelsorger der Borbecker 
Salesianer starb vor 25 Jahren, in: BN Nr. 49 v. 9.12.1993. 

Jungen Menschen eine Chance gegeben. Der Neuanfang der Salesianer nach 1945-
eine Antwort auf den Ruf der Stunde, in: BN N r. 13 v. 27.3 .1997. 

Im Dienste des Menschen: Stili, bescheiden und aufmerksam. Don-Bosco-Schwestern 
seit 75 Jahren in Borbeck tatig, in: BN Nr. 39 v. 25.9.1997. 
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Der erste Gottesdienst im Bunker gefeiert. Pfarrkirche St. Bernhard im Brauk wird 
jetzt abgerissen . In: BN N r. l v. 4.1.2001. 

Zwolf Manner der Gestapo erschienen im Johannesst ift. Vor 60 Jahren wurden die 
Salesianer aus Borbeck vertrieben, in: BN Nr. 32 v. 9.8 .2001. 

Wahrgenommen oder weggeschaut? Reaktionen auf den Tod von Theodor Hartz im 
Konzentrationslager Dachau vor 60 Jahren, in: BN N r. 45 v. 7 .11.2002. 

Pater Josef Forster: Ein Freund der Jugend. Salesianer ware am Samstag 100 Jahre alt 
geworden , in : BN Nr. 8 v. 20.02.2003. 

Erst Schi.i ler, dann Leiter des Wiederaufbaus. Salesianer verdanken Georg Heidutzek 
vie! , in: BN N r. 46 v. 16 .1 1.2006. 

Kard inal segnete Neubau. Yor 80 Jahren war das St.-Johannes-Stift der Salesianer 
fertiggestellt, in: BN Nr. 6 v. 07.02.2008. 

FUr jeden ein gutes Wort. Zum Tod von P. Albino Borges, in: BN Nr .16 v. 17.04.2008. 

Arbeit mit jungen Menschen war sein Lebensinhalt. Zum Tode von Salesianerpater 
Karl-Heinz Bzdock, in: BN Nr. 28 vom 14.07.2011. 

Vier Sturmscharler auf Fahrradern von Borbeck nach Rom , in: BN Nr. l 5 vom 
12.04.2012. 

Einer, der nicht kuschte- bis zuletzt. Zum 70. Todestag von Pater Theodor Hartz , in: 
BN Nr. 34 vom 23. August 2012. 

B!Ute und Ende der Spatberufenen-Schulé der Salesianer in Borbeck, in: BN. 

Nr. 50 vom 12. Dezember 2013. 

Salesianerpater Karl Fox gestorben, in: BN N r. 43 vom 24 . Oktober 2014. 
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Die vorliegende Geschichte des Borbecker Salesianerhauses umfasst den 
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l. Weltkrieges bis indie Zeit des Il. Vatikanischen Konzils, in der sich fur das Haus 
deutlicher als in den wechselvollen Jahren der politischen Geschichte zuvor ein 
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Wort kommen. 
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