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o 
Leistung 
und 
Partnerschaft 

Wenn Sie die Dresdner Bank heute im Kreise 
der ganz GroBen finden, dann gibt es dafijr viele 
Grijnde. Einer davon ist, daB bei alien unseren 
BemiJhungen und Leistungen immer der Kunde 
im Mittelpunkt steht. GroBcomputer, Klarsicht- 
leser, elektronische Datenubermittlung helfen 
uns, die Flut der taglichen Geschafte schnell 
und zuverlassig abzuwickein und unsere Kun- 
den so zu betreuen.wie sie es von uns erwarten 
konnen. Denn erst dieTechnik einer groBen 
Bank gibt uns die Zeit fur eine personliche, auf 
die individuellen Probleme des einzelnen Kunden 
zugeschnittene Beratung. Daraus entstand die 
vertrauensvolle Partnerschaft, die uns mit Kun- 
den und Geschaftsfreunden in allerWelt ver- 
bindet. 

Dresdner Bank 
Mit dem griinen Band der Sympathie 
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DIE WEIHNACHTSTANNE 

ijber Wald und Heide 
Wogt ein Nebelmeer. 
Welt im Winterkleide 
Seufzt so bang und schwer. 

Waldes Baume klagen, 
Aus dem Traum erwacht: 
„Nie, ach nie wird's tagen 
Nach der Wintemacht. 

Weh! wir seh'n nicht wieder 
Friihlings Morgenrot; 
Nebel driickt uns nieder 
Grausam in den Tod!" 

Drauf die Tanne leise, 
Ernst und feierlich: 
„Schwestem hier im Kreise, 
O, verzaget nicht! 

Bald, ja bald entfliehen 
Wird der Nebelflor, 
Heil'ges Stemengllihen 
Strahlt vom Himmelstor. 

Draus des Lichtes Fiille, 
Wunderbare Pracht 
Flutet durch die Stille 
Einer heil'gen Nacht. 

Flammt auf unsem Zweigen, 
FUefit ins Menschenherz, 
Denn im Licht will neigen 
Gott sich erdenwarts." 

August Beule, Ramsbeck 
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Zum Titelbild: 
Prospekt der Orgel in der katln. Pfarrklrche zu 
Kirchveischede, vermutllch von Ignaz Seuffert. 
Wurzburg, urn 1760. Restauriert von Franz 
Breil, Dorsten. 1957/58. 
Foto: Westfalisches Amt fur Denkmalpflege 
(A. Bruckner) Munster. 

Mitarbeiter dieses Heftes: 
Dr. phil. Matthias Pape. Olpe; Alfred Vor- 
derwulbecke, Bad Oeyniiausen; Hubertus 
Kotting, Olpe; Dora Pawlowski, Arnsberg: 
Heribert Heymer, Sundern; Friedhelm 
Ackermann, Arnsberg; Fritz Droste, 01s- 
berg; Wilhelm Siepmann. Wickede; Ma- 
gnus Muller, Brilon; Gunther Becker, Olpe; 
Dr. Philipp R. Homberg, Olpe; Dr. Manfred 
Schone, Dusseldorf; Dietmar Rost, Sun- 
dern; Caspar W. Lahme, Alme; Heinz Let- 
termann, Olsberg; Theo Hirnstein, Arns- 
berg; Peter Burger, Eslohe. 
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Orgeldenkmalpflege im Sauerland 
Probleme - Fehlentwicklungen - Perspektiven von Dr. phil. Matthias Pape 

Die westfalisclie Orgellandscliaft ver- 
fugt uber einen reichen Bestand histori- 
scher Orgeln. Sie zu erfassen und zu er- 
halten isteine der Aufgaben des Westfali- 
sclien Landesamtes fur Denl<maipflege 
(IVIunster) in Zusammenarbeit mit den 
kirciilichen Oberbehorden. Das Landes- 
annt fur Denkmalpflege wird hierbei vom 
Leiter der Orgeiwissenschaftlichen For- 
sciiungsstelle der Universitat Munster 
beraten. Die Aufgabe des Orgeidenkmai- 
pfiegers naiim von 1949 bis 1983 Profes- 
sor Dr. Rudolf Reuter wahr; fortgefuhrt 
wird sie fur den katholischen Bereich von 
seinem Nachfolger im Amt des Hocii- 
scliuileiirers. Professor Dr. Winfried 
Schleppiiorst, fur den evangelischen Be- 
reich von Professor Dr. Martin Biindow. 

Rudolf Reuter hat die von ihm geieite- 
ten Restaurierungen regelmSBig in For- 
schungsberichten dokumentiert' und 
mit einer eigenen Veroffentlichungsreihe 
der Orgeiwissenschaftlichen Forschungs- 
stelle (im Barenreiter-Verlag Kassel) be- 
gleitet. Er hat als erster die Denkmalor- 
geln eines groBeren Gebiets systema- 
tisch erfa0t2. Doch kann ein solches In- 
ventar nie endgiiltig abgeschlossen wer- 
den; es bedarf der fortiaufenden ErgSn- 
zung, zumal sich in den letzten Jahren die 
Perspektiven deutlich verandert haben. 

Im Mittelpunkt des Interesses der Or- 
geldenkmalpflege wie uberhaupt aller an 
Orgelbau und Orgelmusik Interessierten 
standen in den funfziger und sechziger 
Jahren die (norddeutschen) Instrumente 
des 17. und 18. Jahrhunderts, die sti- 

„Holte jest, 
was dh von alleni ubrigbheb!" 

(Goethe: Faust II, 3. Akt) 

1 R. Reuter: Voraussetzungen und Aufgaben der 
Orgeldenkmalpflege [in Westfalen]. In: Westfa- 
len 31 (1953) S.257-273.-DBTS.:Erhaltungund 
Wiederherstellung historischer Orgeln in West- 
falen und Lippe. Ebd. 41 (1963) S. 382-439. - 
Deis. u. Franz Fischer: MaBnahmen an histori- 
schen Orgeln und Orgelgehausen. Ebd. 53 
(1975) S. 257-276; 56 (1978) S. 305-315; 62 
(1984) S. 302-314. - Einblick in die Anfangs- 
schwierigkeiten aus der Sicht des beteiligten 
Konservators gibt Franz Miihlen: Die Orgel in 
der Denkmalpflege Westfalens. Erinnerungen 
an die Zusammenarbeit mit Rudolf Reuter. Ebd. 
62 (1984) S. 315-326. 

2 R. Reuter: Orgeln in Westfalen. Inventar histori- 
scher Orgeln in Westfalen und Lippe. Kassel: 
Barenreiter \965.-Ders.: Die Orgel in der Denk- 
malpflege Westfalens 1949-1971. Ebd. 1971 (= 
Veroffentlichungen der Orgelwiss. Forschungs- 
stelle im Musikwiss. Seminar der Westfaiischen 
Wilhelms-Universitat. Bde. 1 u. 4). - Speziell zum 
Sauerland; Ders.: Historische Orgeln im Hoch- 
sauerlandkreis. Munster 1979; ders.: Histori- 
sche Orgeln im Kreis Olpe. Ebd. 1982 (= Westfaii- 
sche Kunststatten. Hefte 9 u. 22). - Magdalena 
Padberg; Der Hochsauerlandkreisals Orgelland- 
schaft. Hg. v. Hochsauerlandkreis. Meschede 
[1985] (SOS.). 

iistisch der Epoche des Barock zuzuord- 
nen sind. Die Denkmalpflege suchte die 
Orgeln zu sichern, auf denen etwa die Or- 
gelwerke Johann Sebastian Bachs au- 
thentisch darstellbar sind. In diesen Jah- 
ren wurden viele, vor allem kleinere In- 
strumente in den Dorfern des Sauerlan- 
des vor dem Verfall bewahrt und restau- 
riert. Orgelbau und Orgeldenkmalpflege 
standen weitgehend im Bann der Orgel- 
bewegung. Sie war - kurz gesagt - der 
Protest der zwanziger Jahre gegen das 
19. Jahrhundert, gegen den „Verfall" des 
deutschen Orgelbaus seit etwa 1870, ge- 
gen die spatromantische Orgel mit ihrer 
grundtonigen Disposition, ihrer Ausrich- 
tung am Streicherklang des Sympho- 
nieorchesters mit der Moglichkeit zur 
feinsten Klangnuancierung^. 

Es ist ein orgelgeschichtlich hoch inter- 
essantes Phanomen, daS dem jahrzehn- 
telang verponten romantischen Orgeltyp 
seit den siebziger Jahren ein stetig zu- 
nehmendes Interesse entgegengebracht 
wird. Die Orgelmusik des spSten 19. Jahr- 
hunderts (Sigfrid Karg-Elert, Max Reger, 
Heinrich Reimann, Josef Rheinberger, 
August Ritter, Johann Gottlob Topfer) er- 
klingt wieder in Gottesdienst, Konzert 
und auf Schallplatte, sie wird in Neuaus- 
gaben und Nachdrucken wieder zugang- 
lich gemacht, ja sie drangt die hoch ge- 
schatzten „Deutschen Meister des 16. und 
17. Jahrhunderts" (so der Titel einer be- 
kannten Orgelmusik-Anthologie) mehr 
und mehr in den Hintergrund. Doch sind 
von den Orgeln des 19. Jahrhunderts 
nicht viele erhalten geblieben. Sie sind - 
vermeintlich wertlos - der Orgelbewe- 
gung zum Opfer gefallen, abgerissen Oder 
im neobarocken Stil umgebaut worden. 
Dabei sind viele kunstgeschichtlich wert- 
volle Prospekte, die ja das Gesicht einer 
Orgel pragen, unwiederruflich verloren- 
gegangen". Der Orgeldenkmalpflege ist 

mit der Inventarisierung und Restaurie- 
rung erhaltenswerter Instrumente des 
19. Jahrhunderts ein weiterer, groBer 
Aufgabenbereich zugefallen. Im Sauer- 
land, wo nicht jede Gemeinde so wohlha- 
bend war, daB sie sich gleich nach dem 
letzten Krieg eine neue Orgel zulegen 
konnte, sind kleinere Instrumente aus 
dem 19. Jahrhundert erhalten geblieben. 
Inzwischen droht auch ihnen, wie an ei- 
nem Beispiel gezeigt werden soil, der Ab- 
bruch. 

Eine Frucht der Oigelhewegung und 
der durch sie zutage geforderten Kennt- 
nis vom Bau der alten Instrumente sind 
die verfeinerten Methoden der Orgelre- 
staurierung 5. Zwar nimmt heute jeder 
Orgelbauer fiir sich in Anspruch, Restau- 
rierungen fachgerecht durchfiihren zu 
konnen; doch gibt es inzwischen auch 
(teure) Spezialwerkstatten und Orgel- 
bauer mit Erfahrungen in der musealen 
Restaurierungspraxis. Die MaBstabe, die 
heute an eine Restaurierung angelegt 
werden, sind strenger geworden. MaB- 
nahmen, die in den funfziger Jahren zur 
unmittelbaren Sicherung des Bestandes 
(und aus der Sicht ihrer Zeit) ausreichten, 
werden heute als ungenugend empfun- 
den. In eine Restaurierung wird heute 
nicht nur das Pfeifenwerk, sondern die 
gesamte technische Aniage (Windlade, 
Windkanale, Balge, Trakturen) einbezo- 
gen. 

Orgeldenkmalpflegerische MaBnah- 
men im Sauerland aus jungster Zeit zei- 
gen, daB immer noch nicht genau genug 
unterschieden wird zwischen Renovie- 
ningsmaBnahmen (bei neueren Orgeln, 
wobei schadhafte Teile durch neue er- 
setzt werden) und MaBnahmen im Sinne 
der Denkmalpflege, wie Konservierung 
(die den Verfall historischer Substanz 
aufhalten soil), Repaiatm (die Schaden 
behebt, welche die auBere Gestalt Oder 
die Funktion beeintrachtigen, den alten 
Bestand aber nicht angreift) und Restau- 
rierung (die historische Substanz nicht 
nur erhalt, sondern gleichzeitig Verande- 
rungen riickgangig macht, die das Instru- 

3 Vgl. Hans Heinrich Eggebrecht: Die Orgelbewe- 
gung. Stuttgart: Musikwiss. Verlagsgesell- 
schaft 1967 (= VerQffentl. der Walcker-Stiftung 
fur orgelwiss. Forschung, Heft 1). 

4 Vgl. Dieter Grojimann: „in welchem Style sol- 
len wir bauen?" Betrachtungen zur Form des 
Orgelgehauses im 19. Jahrhundert. In: Acta or- 
ganologica 17 (1984) S. 37-83. hier S. 81 kritisch 
zur Situation im Kreis Olpe. 

S Vgl. Alfred Reichhng: Probleme der Orgeldenk- 
malpflege. In: Orgelwissenschaft und Orgelpra- 
xis. Festschrift zum zweihundertjahrigen Beste- 
hen des Hauses Walcker. Hg. v. Hans Heinrich 
Eggebrecht. Murrhart-Hausen: Musikwiss. Ver- 
lags-Gesellschaft 1980 (= Veroffentl. der Wal- 
cker-Stiftung. Heft 8). S. 115-159. - Martin Ka- 
res: Restaurierung im Handwerk und museale 
Restaurierungspraxis - Versuch einer Gegen- 
uberstellung. In: Ars Organi 34 (1986) S. 79-85. 
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ment erfahren hat, und einen beweisba- 
ren fruheren Zustand wiederherstellt) ^. 
Jede Restaurierung setzt eine eingehen- 
de Bestandsaufnahme vor der Zerlegung 
des Instruments und die Rekonstruktion 
seiner Gesciiichte voraus. 

Restaurlerungen gelingen um so bes- 
ser und zilgiger, je enger staatiiciie und 
kirchliche Stellen zusammenarbeiten. So 
stimmt es bedenklich, wenn das erz- 
bischofliche Bauamt in Paderborn Re- 
staurierungen in die Wege leitet, oiine 
das Landesamt fur Denkmalpflege hinzu- 
zuziehen. Die Kirchengemeinden mussen 
in diesen Fallen nicht nur auf den Rat und 
Sachverstand ausgewiesener Organolo- 
gen verziciiten; sie kommen aucii nicht in 
den Genu6 staatlicher Beihilfen, die gera- 
de fiir die kleinen Gemeinden im Sauer- 
land eine spurbare Entlastung bedeuten 
wijrden^ Das Bauamt setzt sich selbst 
Vorwiirfen aus, wenn bei anstehenden 
Projekten eine (einzige) Firma benannt 
wird, welche Bestandsaufnahme und An- 
gebot in einem Zuge vorlegen soil. Zu er- 
warten ware, daS von sachverstandiger 
Seite Gutachten und Ausschreibungsun- 
terlagen gefertigt werden, die es den Ge- 
meinden ermoglichen, Vergleichsange- 
bote einzuholen. Und es wSre schlie31ich 
der Vielfalt einer Orgellandschaft nur for- 
derlich, wenn renommierte Werkstatten 
auSerhalb der Diozese, die der Restaurie- 
rungspraxis wegweisende Impulse gege- 
ben haben, an Ausschreibungen beteiligt 
wijrden. 

Die Erfahrung lehrt, da3 der Erfolg ei- 
nes Restaurierungsprojekts letztllch vom 
Auftraggeber selbst abhangt: Von der 
Bereitschaft des Kirchenvorstandes, den 
Rat Verschiedener und nicht nur einer 
Seite zu suchen, sich in der Region nach 
dem Verfahren und dem Gelingen ahnli- 

Vgl. die Richtlinien zum Schutz denkmalwei- 
ter Oigeln. Neufassung, des Weilheimei Regu- 
lativs. In; Ars Organi 18 (1970) S. 1424-1427 
(auch als Sonderdruck). - Gesetz zum Schutz 
und zur Pflege der Denkmdler im Lande 
Nordihein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz 
- DSchG). Vom 11. Marz 1980 (GV NW S. 226/ 
SGV NW 224). - Dazu Paul Artui Memmeshei- 
mer, Dieter Upmeier, Horst Dieter Schon- 
stein: Denkmalrecht Nordrhein-Westfalen. 
Kommentar. KQln: Deutscher Gemeindeverlag. 
2. Aufl. 1987 [im Druck]. 

Den grOBten Teil der Mittel mussen die Kirchen- 
gemeinden selbst aufbringen. Den groBeren Teil 
der Beihilfen tragt in der Regel die Diozese Pa- 
derborn, die jede Orgelrestaurierung mit 2S000 
DM bezuschuBt. Wenn historischer Pfeifenbe- 
stand erhalten ist. wird zusatzlich die Restaurie- 
rung des historischen Prospekts mit bis zu 
2S000 DM (FOrderungshochstsatz) gefOrdert. 

SchliprOthen, kath. Pfarrkirche. Orgel eines unbekannten Orgelbauers, vermutlich aus der nord- 
deutschen Orgelbauschule (so Professor Wilfrled Michel in seinenn Gutachten). Auf dem Pro- 
spekt ist zwlschen den Flachfeldern der rechten Seite und dem darunterliegenden Fenster die 
Jahreszahl 1681 eingeschnitzt. Das Gehause 1st nurteilweise erhalten. Das Dach, die Ruckselte 
und das urspriinglich ausladende Schnitzwerk an den Gehauseseiten fehlen. 

Cher Bauprojekte zu erkundigen, Fakten 
und Hintergriinde zu recherchieren und, 
wenn es not tut, sich mit den besseren 
Argumenten in langwierigen Verhand- 
lungen durchzusetzen. 

Die Restaurierungspraxis im Sauer- 
land soil an vier unterschiedlichen, in ihrer 

Art typischen Bauprojekten aus jungster 
Zeit vorgestellt werden. 

SchliprOthen 
Die alteste noch nicht restaurierte Or- 

gel im Sauerland steht in der kleinen 
spatromanischen Pfarrkirche St. Georg 
zu Schlipriithen (Finnentrop, im Grenzbe- 
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reich von Kreis Olpe und Hochsauerland- 
kreis). Die Orgel, 1681 erbaut, kam im Jah- 
re 1800 im Tauscii gegen ein Aitarbild aus 
der Oiper Pfarrklrche nach Schlipruthens. 
Bau und Klangblid lassen auf eine Her- 
kunft aus der norddeutsciien Orgelbau- 
schule sciilieSen. Die Orgel iiat ein Ma- 
nual, das mit zehn Registern reichhal- 
tig besetzt ist und bietet etwas Unge- 
wohniiciies: Zwei Register (Sexquialtera 
und Trompete) sind in Ba6- und Diskant- 
lage geteilt, ein Register (Dolsflote) ist 
nur in Diskantlage gebaut, so daB die Re- 
gistrierungsmQglichkeiten sehr erweitert 
sind. Die Orgel stand ursprunglich im Cor- 
nett-Ton, einen halben Ton heher als heu- 
te. Im Jahre 1864 erweiterte sie Anton Fi- 
scher (Werl) um ein kleines Pedal (C-d°) 
mit vier Registern und versah auch das 
Manual mit einer neuen Windlade. Die ge- 
samte alte Manualtraktur ist voll funk- 
tionsfahig. Das GehSuse mit funfachsi- 
gem Prospekt ist teilweise erhalten und 
rekonstruierbar. 

Nach ersten substanzerhaltenden 
MaBnahmens im Jahre 1953 ist die Orgel 
zur Zeit kaum noch spielbar. Die dringend 
gebotene, iiberaus lohnende Restaurie- 
rung steht unmittelbar bevor und soil En- 
de 1989 abgeschlossen sein. Professor 
Wilfried Michel (Musikhochschule Koln) 
hat 1983 im Auftrag des Kirchenvorstan- 
des ein Gutachten erstellt, welches sich 
das Landesamt fur Denkmalpflege zu ei- 
gen gemacht hat. Michels Gutachten bil- 
dete auch die Grundlage fiir die vom Kir- 
chenvorstand zur Angebotsabgabe auf- 
gefordertenFirmenKlais(Bonn),Mebold 
(Siegen), Ott (Gottingen) und Woehl 
(Marburg), die sich alle in der Restaurie- 
rungspraxis ausgezeichnet haben'". Zu- 

8 Das Folgende nach dem Gutachten von Prof. Mi- 
chel (Oehlinghausen, 17. Marz 1984,27 S.), dem 
fijr die frdl. Eriaubnis zur Einsichtnahme be- 
stens gedankt sei. 

9 Vgl. Rudolf Renter: Erhaltung und Wiederher- 
stellung historischer Orgein [wie Anm. 1], S. 436. 
- Deis.: OrgeIn in Westfalen [wie Anm. 2], S. 74. 

10 Vgl. Hans Gerd Klais (Hg.): Beitrage zur Ge- 
schichte und Asthetik der Orgei. Aus AnIaB der 
Einhundertjahrfeier Orgelbau Johannes Klais. 
Bonn 1882-1982. Bonn: Klais 1983 (416 S., mit 
Beitragen zu Problemen der Orgelrestaurie- 
rung). - Hans Peter Mehold: Die Burgy-Orge! 
(1803) in der evangelischen Kirche zu Bleichen- 
bach (Oberhessen). Archivforschung Oder Ma- 
terialstudium als Grundlage der Orgelrestaurie- 
rung? in: Ars Organi 24 (1976) S. 2102-2110. - 
Ders.: Kernstiche von 1725. Ein Dokument zur 
..barocken Intonation". Ebd. 24 (1976) S. 21-23. 
- Gerald Woehl: Ober die Restaurierung hi- 
storischer Orgein. Erfahrungen und Uberlegun- 
gen aus der Praxis des Orgelbauers. Ebd. 23 
(1975) S. 2153-2161. 

satzlich forderte das erzbischSfliche 
Bauamt die Firma Sauer (HOxter-Ottber- 
ge) zur Abgabe eines Angebots auf. Den 
Zuschlag erhielt Orgelbaumeister Hans 
Peter Mebold, der im Germanischen Na- 
tionalmuseum Nurnberg Erfahrungen in 
der musealen Restaurierungspraxis ge- 
sammelt und sich in seiner Siegener 
Werkstatt auf Restaurierungen speziali- 
siert hat. 

Die Orgel wird nun im wesentlichen in 
den Zustand von 1681 zuruckversetztund 
hat dann folgende Disposition": 

Manual C-c^ 
1. Praestant 4' (im Prospekt, von 1928; wird erneuert) 
2. Gedackt 8' (Diskant von 1681: die beiden tiefen Okta- 

ven von 1928 werden rekonstruiert) 
3. Blockfiete 4' (Diskant von 1681; ubriges wie 2) 
4. Dolsflote 4' Diskant (vermutllch alter als 1681) 
5. Quinte 3' (durchgehend von 1681) 
6. Waldflote 2' (durchgehend von 1681) 
7. Super Oktave 2' (durchgehend von 1681) 
8. Sexquialter 2fach iW + i' BaS 

Sexquialter 2fach Wa' + 1' Diskant (durchgehend von 
1681) 

9. Mixtur 3fach 1' (neu. bisher Leerschleife) 
10. Trompete 8' BaS 

Trompete 8' Diskant (1917 abgegeben; neu) 
11. Tremulant (neu) 
12. Zimbelstern Im Gehause (neu) 

Pedal C-d" 
1. SubbaS 16' (teilw. von 1864) 
2. Prinzipal 8' (neu) 
3. Oktav 4' (neu; bisher Leerschleife fur Clarinet 2') 
4. Trompete 8' (1917 abgegeben; neu) 

Fur die 200-Seelen-Gemeinde Schlip- 
riithen bedeutet die Restaurierung (ca. 
125000 DM), auch wenn sie vom Regie- 
rungsprasidenten (10000 DM), von der 
Gemeinde Finnentrop (10000 DM) und 
von der Diozese (50000) gefordert wird, 
ein groBes Opfer. Diejahrelange umsichti- 
ge Planung im Vorfeld der eigentlichen 
Restaurierungsarbeiten laBt erwarten, 
daB in Schlipriithen in absehbarer Zeit 
nicht nur eine der altesten, sondern auch 
die am sorgfaltigsten restaurierte Orgel 
des Sauerlandes wieder erklingen wird. 

Kirchveischede 
In die Reihe der Orgein, die nach den 

(iiberholten) MaBstaben der fiinfziger 
Jahre restauriert worden sind und inzwi- 
schen erneuter denkmalpflegerischer 
MaBnahmen bedurften. gehort die Orgel 
in der kath. Pfarrklrche St. Servatius zu 
Kirchveischede. Diese Orgel mainfranki- 
scher Provenienz ist die einzige in Westfa- 

len erhaltene aus dem Raum siidlich des 
Mains. Sie wurde um 1760 - alien Indizien 
nach - von Franz Ignaz Seuffert (1731 - 
um 1810), dem Sohn des beruhmten 
Wijrzburger Hoforgelmachers Johann 
Philipp Seuffert (1693-1788) erbaut, der 
sein groBtes Werk 1747 in der Benedikti- 
nerabtei Grafschaft erbaut hat'2. 

Die Disposition wurde seit 1800 mehr- 
fach verandert, zuletzt 1874 von Daniel 
Rotzeps. Der besonders schone, grazile 
Prospekt, den es in dieser Art sonst nur in 
Unterfranken gibt (eine Fotografie ziert 
das Titelblatt dieser Zeitschrift), ist erhal- 
ten geblieben, ebenso der Zweifalten-Ma- 
gazinbalg, die Windlade des Hauptwerks 
und ein Tell des Pfeifenwerks aus dem 17., 
18. und 19. Jahrhundert. Die alte techni- 
sche Anlage ging bei der Restaurierung 
1957/58 (Firma FranzBreil, Dorsten) ver- 
loren. Eine ins einzelne gehende Be- 
standsaufnahme, welche die verschiede- 
nen Bauschichten der Orgel freilegt, ist 
offenbar bisher nicht erfolgt und soil im 
folgenden ansatzweise versucht werden: 

Hanptwerk C-f' 
1. Prinzipal 4' (Im Prospekt, 1918 abgegeben:Jetzt Orgel- 

metall) 
2. Gedackt 8' (vermutllch 17. Jh.; tlefe Oktave neu) 
3. Gemshorn 4' (vermutllch 1874) 
4. Quinte 2%'(1760; tellw. 19. Jh.) 
5. Waldfiate2' 
6. Mixtur 4-6fach VA' 
7. Fagott 16' 
8. Trompete 8' (Register S-8 von 19S8) 

Positiv C'f3 (1958) 
9. Lieblich Gedackt 8' 

10. Blockflote 4' 
11. Oktave 2' 
12. Quinte 2%' 
13. Zimbel 3fach <A' 
14. Krummhorn 8' 

Tremulant 

11  Nach dem Gutachten von Prof. Michel [wie Anm. 
8]. 

12 Diese Orgel (35 Register) hatte zu ihrer Zeit ei- 
nen fast legendaren Ruhm. Bis etwa 1985 gait 
sie in der Forschung als verloren; das Pfeifen- 
werk blieb aber zum groBten Tell in der ev. Kir- 
che zu Frankenberg/Eder erhalten. Gerald 
Woehl hat es 1986/87 im bayerischen Benedikti- 
nerkloster Banz in einem leerstehenden Gehau- 
se aus Seufferts Werkstatt wiederaufgestellt - 
eine Transaktion. die des Sensationellen nicht 
entbehrt. 
Einen Verlust des Werkes nahm noch R. Renter 
an: Die Orgein des Klosters Grafschaft. In: Visita- 
tio Organorum. Festbundel voor Maarten Albert 
Vente. Aangeboden ter Gelegenheid van zjjn 65e 
Verjaardag. [Hg. v.] Albert Dunning. Tell II. Bu- 
ren: Knuf 1980. S. 519-535. - Hierzu auch Hans 
Hermann Wickel: AuswSrtige Orgelbauer in 
Westfalen. Kassel [u.a.]: Barenreiter 1984 (= 
Veroffentlichungen der Orgelwiss. Forschungs- 
stelle Munster, Bd. 13), S. 94-98. 

13 Vgl. R. Renter: Erhaltung und Wiederherstel- 
lung historischer Orgein [wie Anm. 1], S. 411 f. - 
Ders.: Orgein in Westfalen [wie Anm. 2], S. 82 
(Angaben unzureichend). 
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Pedal C-f 
15. SubbaS 16'(vermutllch 1874) 
16. Principal 8' (vermutlich 1874; 8 Pfeifen aus Zinkblech) 
17. Quintade4'(Gedacl<tbauweise;vermutlichausKornett 

1874) 
18. Piffaro Zfach (Quintchor vermutlich 1874; Grundton 

neu) 
19. Posaune 16' (19S8) 

Die 1985 durchgefuhrten MaBnahmen 
wie Reinigung, Einbau einer neuen Spiel- 
traktur und Nachintonation (Sauer-Or- 
gelbau, Hoxter-Ottberge; Kosten: 60000 
DM. Anteil der Diozese: 25000 DM) grei- 
fen nicht tief genug. Sie setzen den bei der 
Restaurierung 1957/58 eingeschlagenen 
Weg zu unkritisch fort und konnen heuti- 
gen denkmalpflegerischen Anspruchen 
nicht geniigeni". Die historiscii wertvoi- 
ien Register (Gedackt 8', Quinte 2%') 
-steiien - nach wie vor - am falschen Platz 
(die Tonbuchstaben auf den Pfeifen dek- 
ken sich nicht mit den zugehorigen Ta- 
sten) '5; Mensurveranderungen durch 
Stimmrolien sind nicht riickgangig ge- 
macht, kianglich unbefriedigende, durch 
Kernstiche verdorbene Pfeifen aus billi- 
gem Zinkblech (Prinzipai 8') sind nicht er- 
setzt worden. Die Intonation ist mit Man- 
gein behaftet: Die Zungenstimmen spre- 
chen teiiweise zu spat an, die Labiaistim- 
men teiiweise zu friih oder zu spat; einzel- 
ne Register wechseln unvermittelt die 
Klangfarbe (Prinzipai 4' ab f°; Prinzipai 
8') Oder sind kianglich nicht aufeinander 
bezogen (Prinzipal-Mixtur). 

An das historische Gehause (mit ge- 
schnitzten Rosetten) ist ein Spieltisch aus 
Fertigteilen einer Zulieferfirma gebaut 
worden, der herauskragt (vorher ins Ge- 
hause eingebaut war) und farblich und 
stilistisch dem Gehause nicht angepaSt 
ist. Durch den Einbau von Fertigteilen 
werden zwar die Kosten gesenkt; die zeit- 
aufwendige und daher teure Rekon- 
struierung von verlorengegangenen Ein- 
zelteilen ist aber bei Denkmalorgeln uner- 
laeiich. In Kirchveischede ist der Orgel- 
denkmalpflege eine noch zu lOsende Auf- 
gabe geblieben! 

Hesbom 
Ein Beispiel fur den Orgelbau in der 

zweiten Haifte des 19. Jahrhunderts ist 
die Orgel in der kath. Pfarrkirche St. Goar 
zu Hesborn (Hallenberg. Hochsauerland- 

kreis), deren Restaurierung 1988 in An- 
griff genommen werden soil (Sauer-Or- 
gelbau, Hoxter-Ottberge). 

Die Orgel wurde in zwei groBeren Ab- 
schnitten erbaut'e. 1860 beauftragte die 
Gemeinde den Orgelbauer Jacob Vogt 
aus dem benachbarten Korbach mit der 
Planung einer Orgel i'. Neben Vogt hatte 
sich der Paderborner Orgelbauer August 
Randebrock um den Auftrag bemuht und 
ein Angebot unterbreitet 's. Er hatte des- 
wegen sogar den Generalvikar aufge- 
sucht. Dieser wilnsche, so schrieb Ran- 
debrock an den Hesborner Pfarrer (28. 
Dez. 1860), „daB alle Sachen fur Kirchen 
in dez Diocese gemacht wiirden". 

Dennoch erhielt Vogt den Zuschiag, 
dessen Preisansatze durchgehend niedri- 
ger waren als Randebrocks. Er sollte aber 
auf Rat des als Sachverstandigen vom 
Generalvikariat herangezogenen Franzis- 
kanerbruders Paschalis Gratze in Apolli- 
narisberg die bessere Disposition Rande- 
brocks dem Werk zugrunde legen. Der 
Vertrag vom 23. Marz 1861 uber 900 Taler 
preuBisch Courant (das entsprach in et- 
wa dem Jahresgehalt einer sehr gut do- 
tierten ev. Pfarrstelle) sah vor, daB funf 
Register der alten Orgel, die 1816 von dem 
Orgelbauer Heinrich Didel aus der Pfarr- 
kirche in Battenfeld nach Hesborn ver- 
setzt worden war, wiederverwendet wer- 
den sollten. Obwohl Vogt nach dem Urteil 
des Gutachters Gratze aus dem Bau nur 
ein sehr kleiner Gewinn ubrigblieb, konn- 
te die Gemeinde die voile Summe nicht 
aufbringen. Daher wurden nur die wich- 
tigsten, zur Leitung des Gemeindege- 
sangs unbedingt erforderlichen Register 

14 Beftind: November 1987. 

15 Daz.B. imGedacitS'diePfeifefi derTastefisi 
zugeordnet ist. ware zu prufen. ob die Orgel 
ursprunglich nicht einen halben Ton hoher ge- 
standen hat (wie in Schiiprtithen). 

16 Das Folgende nach den vollstandig erhaltenen 
Akten im Pfarrarchiv St. Goar. Hesborn. 

17 Vogts Orgel in Hesborn war der Forschung bis- 
her unbekannt geblieben. Vgl. Hans Hermann 
Wickel: Auswartige Orgelbauer in Westfalen 
[wie Anm. 12], S. 149f. 

18 Angebot und Zeichnung sind nicht bekannt. da 
sie Randebrock am 9. Nov. 1861 zuruckforderte. 
Randebrock baute 1861 die Orgel in Meschede- 
Calle (23 Register, von Kreienbrinck/Osna- 
bruck 1974/7S restauriert; erganzende Restau- 
rierungsmaSnahmen sind vorgesehen). Gleich- 
zeitig erhielt Randebrock Auftrage In Eslohe 
(1862, abgebrochen 196S). in Hiisten (St. Petri 
1868/70. abgebrochen), Enkhausen (1868. ab- 
gebrochen). Bendigo/Australien (1871. 25 Re- 
gister, erhalten). Ziischen (1878), Soest (St. Pa- 
trokli 1879/80, 37 Register, im Zweiten Welt- 
krleg zerstort). - Herr Professor Dr. Hermann 
Josef Busch (Siegen) bereitet eine Arbeit uber 
Randebrock vor. Vgl. voriaufig Moritz Reiter: 
Die Hahnenlade. Erfunden von R.A. Randebrock, 
Orgelbaumeisterzu Paderborn. In: Die Orgelbau- 
zeitung 1 (1879) S. 121ff. 

eingebaut. Die Disposition'9 von 1861 
blieb zwanzig Jahre lang ein Torso: 

A. Mannal, C-f^ (weite Mensui) 
1. Principal 8'(nicht gebaut) 
2. Bordun 16' (tiefe Oktav neu,DiskantausQulntatflnvon 

1816) 
3. H oh mate 8' 
4. Viola di Gamba 8' (nicht gebaut) 
5. Octave 4' 
6. Gedact 4' 
7. Quinte 2%' 
8. Octave 2' (Register 6-8 von 1816) 
9. Mixtur 3fach 2' (nicht gebaut) 

B. Positiv, C-f^ (engs Mensui) 
10. Gedact 8' (tiefe Octav neu. Diskant aus Gedact 8' von 

1816) 
11. Flauto traverse 8' 
12. Saiicional 8'(nicht gebaut) 
13. Rohrnote4' 

C. Pedal, C-c^ 
14. Subbafi 16' 
15. Posaune 16' 
16. OctavbaB 8'(14-16 nicht gebaut) 

D. Nebenziige 
Manualkoppel 
Pedalkoppel 
Schlelfladen. mechanische Traktur 

Erst 1879 nahm die Gemeinde den Ge- 
danken einer Vervollstandigung der Or- 
gel wieder auf und forderte zunachst 
Vogt (August 1879), dann Randebrock 
(Sept. 1880) zur Abgabe eines Angebots 
auf. Beide wollten das Hauptwerk nach 
der ursprunglichen Disposition 
ausbauenzo, boten aber verschiedene 
Vorschiage fur das Nebenwerk an: 

Vogt 
10. Flauto traverse 8'(1861) 
11. Saiicional 8' (tiefe Oktav mit 10 verbunden) 
12. Quintatan 8' 
13. Floute 4' (teilw. aus Rohrfl. 1861) 
14. Geigenprinzipal 4' (tiefe Oktav mit 13 verbunden) 

Randebrock 
10. Geigenprinclpal 8' 
11. Quintaton 8' 
12. Saiicional 8' (tiefe Oktav mit 11 verbunden) 
13. Fugara 4' 
14. FlOte traverse 4' (aus Plate traverse 1861) 

Im Pedal wollte Randebrock die von 
Vogt vorgesehene Posaune 16' durch ei- 
nen ViolonbaB 8' ersetzen. Randebrock 
prasentierte die dem Geschmack und 
Stilempfinden der Zeit mehr entgegen- 
kommende Losung und erhielt den Auf- 
trag (2. Juni1884). 

Bei der anstehenden Restaurierung 
wird die Orgel im wesentlichen in den Zu- 

19 Nach Vogts erstem Angebot (3. Mai 1860) waren 
im Hauptwerk Bordim 26'und Quinte 2%'nicht 
vorgesehen. im Positiv zusatzlich Flauto dolce 
4' und Sesquialtera 2fach 3', im Pedal zusatzlich 
Bordun 8'. Die Anderungen in der Disposition 
gingen auf die Vorschiage Gratzes zuruck. 

20 Im Hauptwerk wollte Randebrock die Oktav 2' 
zur Erganzung der Quinte verwenden und eine 
neue OitaF 2' einbauen. 
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Orgel in der St. Clemens-Pfarrkirche Drolshagen. 

Stand von 1884/85 zuruckversetzt^', 
nachdem sie in ihrer hundertjahrigen Ge- 
schichte zwei Eingriffe erfahren hat: Den 
kleineren 1915. als die Orgel anstelle der 
gotisciien GehSusefront ein barockisie- 
rendes, dem innenraum der neu gebau- 
ten Kirctie angepaStes Prospektoberteil 
eriiielt und dem Nebenwerk zwei Register 
auf pneumatisctier Kegellade, Aoline und 
Vox coelestis, hinzugefiigt wurden (Firma 
Stockmann, Werl). Gravierender und In 
die Substanz eingreifend war der Umbau 
1955/56 (Firma Kemper, Lubeck), als die 
Disposition des Nebenwerks im Sinne der 
Oigelhewegung verandert und aus dem 
Piano-Manual ein klanglich gleichgewich- 

Zeichnung von Martin Wegner. OIpe 

tiges Positiv geschaffen wurde^z. Es 
kennzeichnet den inzwischen gewonne- 
nen Abstand zum Beginn unseres Jahr- 
hunderts, wenn der neobarocke Prospekt 
von 1915 heute als erhaltenswert gilt und 
in die Restaurierung miteinbezogen wird 
- was noch vor funf Jahren unterblieben 
ware! 

Die Erwagung, ein Instrument des 
19. Jahrhunderts nach denkmalpflegeri- 
schen Grundsatzen zu restaurieren, ist 
immer noch nicht so selbstverstandlich. 

wie man annehmen sollte; sie war auch 
im Fall Hesborn der Sache nach zunachst 
nicht vorgesehen. Das erzbischofliche 
Bauamt empfahl eine Werkstatt, die mit 
dem Gutachten uber den Zustand des In- 
struments ein Angebot vorlegen sollte. 
Das Bauamt forderte eine ..Renovie- 
rung"/„Restaurierung" (beide Begriffe 
wurden synonym gebraucht) unter Ver- 
wendung der „wertvollen historischen 
Substanz". 

Mit der Realisierung des dann vorge- 
legten (und genehmigten) Angebots23 
ware der 1955/56 beschrittene Weg, das 
Instrument im neobarocken Sinne izmzu- 
bauen, weitergegangen worden. Wenn 
das Instrument jetzt doch lestauiiert 
wird und der sauerlandischen Orgelland- 
schaft eine „romantische" Orgel erhalten 
bleibt, so ist das der Initiative des Pfarrers 
zu verdanken, der das Landesamt fur 
Denkmalpflege um eine Stellungnahme 
bat. Diese Initiative hat sich mehrfach 
ausgezahlt. Der Orgeldenkmalpfleger hat 
ein detailliertes Gutachten erstellt, die 
Geschichte der Orgel aus den Akten des 
Pfarrarchivs rekonstruiert, einen Restau- 
rierungsplan vorgelegt und bei der Unte- 
ren Denkmalbehorde den Antrag ge- 
stellt, die Orgel unter Denkmalschutz zu 
stellen. Neben dem ideellen Gewinn steht 
jetzt ein materieller. Die Restaurierung 
(215000 DM) wird vom Regierungsprasi- 
denten mit 40000 DM bezuschuBt. Die 
Diozese fordert das Projekt mit weiteren 
40000 DM. Zu Recht ist jetzt die Erwar- 
tung an den Orgelbauer hochgesteckt, so 
sorgsam wie moglich zu restaurieren, vor 
allem, die Intonation der originalen Into- 
nation anzugleichen. 

Drolshagen 
Konnten in Schlipruthen und Hesborn 

aufgrund des Einvernehmens zwischen 
Kirchenvorstand und Orgeldenkmalpfle- 
ger Restaurierungen angebahnt werden, 
so ist eine solche jiingst in Drolshagen 

21 Vgl. Gutachten von Prof. Dr. Schlepphorst (Mun- 
ster). [9. Sept.] 1985. 

22 Geigenprinzipial 8' wurde zu 4'. Fugara 4' zu 
Schwiegel 2'. Vox coelestis zu Quinte IV3' um- 
gearbeitet. die Aeoline durch eine Oboe 8' er- 
setzt: im Hauptwerl< wurde die Mixtur um 2-3 
Chore erweitert. im Pedal Violonbafi 8' in Cbo- 
lalbafi 4' umgearbeitet und Posaune 16' hinzu- 
gefiigt. 

23 Im Hauptwerl^ solite an die Steile der Gambe 8' 
eine „Silbeiinanntioinpete" 8' treten und eine 
neue Mixtur 5-6fach gebaut werden; das Ne- 
benwerl^ solite um Sesquialter Zfach, Zymbel 
2fach und Tremulant erweitert werden. Die Sil- 
berbronce der Metallpfeifen sollte entfernt, die 
Pfeifen sollten mit Alumlniumlack uberzogen, 
die Windladen uberholt werden. Die Spieltral^tur 
sollte mechanisch. die Registertraktur elek- 
trisch und mit Spielhilfen gebaut. ein Stahlge- 
rust eingezogen und ein neuer, freistehender 
Spieltisch mit Stahlrahmenchassis aufgestellt 
werden (Angebot vom IS. 4.1982). 
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(Kreis OIpe) an der fehlenden Bereit- 
schaft, auf die Vorschlage des Orgeldenk- 
malpflegers einzugehen, gescheitert. Das 
Bauprojekt, das zu den aufwendigsten 
zahit, die bisher vom Westfaiisciien Lan- 
desamt fur Deni^malpflege betreut wor- 
den sind, ist nach siebenjaiiriger Pianung 
dem Landeskonservator von Kirciienge- 
meinde und erzbisctioflichem Bauamt 
aus der Hand genommen worden. 

Auf der Turmempore der romanisclien 
St. Ciemens-Basilika zu Droishagen24 
steiit einer der groBten und schonsten 
Orgeiprospekte der weitverzweigten Or- 
gelbauerfamiiie Kieine-Roetzel-Nohl, die 
im 18. und 19. Jafirhundert in Aipe im be- 
nachbarten Kirchspie! Eckenhagen an- 
sassig war^^. Aus dieser oberbergisciien 
Werkstatt stammten zahlreiciie Orgeln 
im Rheinland und sijdlichen Westfaien, 
von denen slch ein beaciitiicherTeil eriial- 
ten hat, so in Rahrbach (Christian Nohl 
1701/02), Kohlhagen (Johann Henrich 
Kleine 1745), groSere Umbauten in Ober- 
hundem (Gerhard Nohl 1811), Kirchhun- 
dem und Neuenkleushelm (Christian 
Roetzel 1814 bzw. 1827), Prospekte in 
Oberkirchen (J. H. Kleine 1705) und Eslo- 
he (Gerhard Nohl 1811). Prunkstuck ist die 
33 Register zahlende Orgel Johann Chri- 
stian Kleines in der ev.-lutherischen Kir- 
che zu Eckenhagen (1795), Mittelpunkt 
der dort seit einigen Jahren etablierten 
Konzertreihen. 

Das Instrument in Drolshagen hat Jo- 
hann Gerhard Kleine seit 1782 erbaut. Er 
starb wShrend der Arbeiten im Juli 1787. 
Sein aiterer Bruder Johann Christian ^e 

vollendete das Werk im Herbst 1788. 
Mehr als alle westfaiischen Orgelbauer 
waren die Gebruder Kleine fur die moder- 
nen Stromungen im Orgelbau - die Be- 
vorzugung empfindsamer und dyna- 
misch reich gestufter Klangfarben - auf- 
geschlossen. Bezeichnend fiir ihre Orgeln 
ist die seit 1777 gebaute Schwebung, die 
sie „Lamento" nannten, und die Erweite- 
rung des Tonumfangs im Manual bis f 3, 
well - wie Christian Kleine schrieb - „iezt 
viele Clavier-Sachen bis f'" gesetzt wer- 
den". Das einmanualige, reich besetzte 
Werk in Drolshagen hatte folgende Dispo- 
sition z': 

24 ZurGeschichtecles(vermutlich) 1235gegrunde- 
ten Zisterzienserinnenklosters vgl. Josef Hesse: 
Geschichte des Kirchspiels und Klosters Drols- 
hagen. Olpe/Biggesee: Ruegenberg 1971 
(688 S.). 

25 Vgl. Franz Gerhard BuUmann: Die rheinischen 
Orgelbauer Klelne-Roetzel-Nohl. Leben und 
Werk einer Orgelbauerfamilie des 18. und 19. 
Jahrhunderts im rheinischen und sildwestfali- 
schen Raum. Bd. 1. Glebing: Katzbichler 1969: 
Bd. 2 (Quellen zur Orgelbaugeschichte) Miin- 
chen: Katzbichler 1974 (= Schrlften zur Muslk. 
Bd. 6 u. 7). - Herrn Dr. Bullmann, Berlin, danke 
ich fur freundllche Auskunft. - Zur Bedeutung 
der Eckenhagener Orgelbauerfamilie fOr das Sle- 
gerland vgl. Hermann J. Busch: Die Orgeln des 
Kreises Siegen. Berlin: Pape-Verlag 1974 (= 
Norddeutsche Orgeln. Bd. 8) S. lOf. 

26 Christian Kleine besaB eine stattliche Sammlung 
von Buchern zum Orgelbau. bemuhte sich In sei- 
ner Abhandlung Etwas vom Orgelbau (1795) 
auch urn eine theoretische Durchdringung sei- 
nes Schaffens und legte zwel Disposltions- 
sammlungen aller Orgeln an, denen er begegne- 
te. Veroffentlicht bei Bullmann, Bd. II. 

Manual C-f 
1. Principal 8' 
2. Bordun 16' 
3. Violdegamba 8' 
4. Gedac 8' 
5. FleutAmour8' 
6. Quintadena 8' 
7. Lamento (ab f) 8' 
8. Octav (C-h Prospekt) 4' 
9. Offene Fleute 4' 

10. Quinta 3' 
11. Octav 2' 

12. Gemshorn 2' 
13. Tertie 1%' 
14. Cornetti (ccgce) 2' 
15. Mlxtur (ccgc) 2' 
16. Trompet 8' 
17. Voxhumana 8' 

Pedal C-g 
18. SubbaS 16' 
19. PrincipalBaB 8' 
20. Bassetto 4' 
21. PosaunBaB 16' 

Nebenziige 
1. Koppel aus dem Pedal ins Manual, welche sich in vollem 

Spielen ab- und anziehen laBt. 
2. Schwebung zur Voxhumana 
3. Ventll. 

Im Jahre 1868 fugte der Orgelbauer 
Adolf Rieschik aus Brilon ein zweites Ma- 
nualwerk als Unterwerk hinzu. Histori- 
scher Pfeifenbestand, Windlade und 
Spielanlage gingen erst beim letzten Um- 
bau 1928 (Firma Speith, Rietberg) verlo- 
ren. Denkmalwert kann also nur noch der 
Prospekt fiir sich in Anspruch nehmen. 
Das Landesamt fiir Denkmalpflege hatte 
vorgeschlagen, das minderwertige Pfei- 
fenmaterial unseres Jahrhunderts durch 
neues zu ersetzen, bei der neu zu entwer- 
fenden Disposition (desjetztzweimanua- 
ligen Werks) auf das ursprungliche 
Klangbild Bezug zu nehmen und die Spiel- 
anlage mit einer mechanischen Spiel- 
und Registertraktur zu versehen - eine 
LOsung, die auch die beteiligte Orgelbau- 
firma (Stockmann, Werl), Domorganist 
Peters (Paderborn), der Kreis Olpe als 
Obere DenkmalbehSrde und der Regie- 
rungsprSsident (Arnsberg) befiirworte- 
ten. 

Verwirklicht wurden dann aber die 
BauplSne des lokalen Orgelbau-Forder- 
vereins, die von der Idee bestimmt waren, 
die Orgel mit Hilfe einer Doppeltraktur 

auch vom Spieltisch der zweiten, groBe- 
ren Orgel im sudlichen Kirchenanbau 
(von 1962/65) spielen zu konnen. DerOr- 
geldenkmalpfleger hatte gegen die Kon- 
sequenzen, die dieser Plan nach sich 
zog28, eingewandt, daS die romanische 
Basilika mit dem Anbau lediglich durch 
Offnungen des sudlichen Seitenschiffs 
verbunden sei, beide Orgeln also in aku- 
stisch eigenstandigen RSumen stiinden 
und auch mit ihrer jeweiligen Geschichte 
vOllig eigenstandig seien. 

Diese Argumentation schien zunachst 
zu uberzeugen; im Juli 1985 stimmten al- 
le Beteiligten dem Plan des Orgeldenk- 
malpflegers zu. Doch haben dann Kir- 
chengemeinde und erzbischofliches 
Bauamt stillschweigend ihren ursprungli- 
chen Plan weiterverfolgt, von dem sie sich 
auch durch die Vermittlungsbemiihun- 
gen des Oberkreisdirektors (Sept. 1986) 
nicht abbringen lieBen. Das Landesamt 
fur Denkmalpflege hat sich daraufhin von 
dem Projekt distanziert. Die in Aussicht 
gestellten Beihilfen des Landschaftsver- 
bandes und des RegierungsprSsidenten 
wurden zuriickgezogen^s. Die Gemein- 
deglieder, die nach wie vor in dem Glau- 
ben gehalten werden, die Arbeiten seien 
mit Zustimmung des Landesamtes fur 
Denkmalpflege   ausgefuhrt   worden 3°, 

27 Vgl. Bullmann, Bd. 1. S. 48. 

28 Konsequenzen: Einbau neuer, elektrisch ge- 
steuerter Schlelfladen und deren AnschluS an 
einen alten Spieltisch von Feith sowie teilweise 
Wiederverwendung des minderwertigen Pfei- 
fenmaterials (aus Zink und amobenanfalllgen 
Welchholzern). Der Orgelbau-FQrderverein stell- 
te slch auf den Standpunkt. daS es kelne Rolle 
spiele, „ob die Muslk von einer mechanischen 
Oder elektrlschen Traktur komme" (Nieder- 
schrift uber die Konferenz betr. Orgelrestaurie- 
rung Drolshagen v. 8. Sept. 1986: Kreis Olpe Az.: 
40.622-30/105). 

29 Vgl. dazu im einzelnen meine Berichte: Nicht 
nur Licht bei Drolshagener Orgelweihe. 
Denkmalpflegerische Losung scheiterte am 
Orgelbau-Forderverein. In: Rundschau fiir den 
Kreis Olpe. 4. Juli 1987, und: Historisch oder 
postmodern: Umstrittene Restaurierung, 
Landeskonservator sperrte Geld fiir Drolsha- 
gen. In: Westfalenpost (Hagen). Kulturteil. 4. Juli 
1987. 

30 Vgl. [Festschrift] Orgelweihe in der St.-Cle- 
mens-Basilika am Donnerstag, 2. Juli 1987, 
19.00 Uhr zu Drolshagen. Hg. v. d. kath. Kir- 
chengemeinde (14 Selten), hier S. 7. - In diesem 
Sinne auch Josef Hesse: Drolshagens 200jahrige 
Barockorgel von Grund auf restauriert. Zur Ge- 
schichte der Orgeln der St.-Clemens-Basilika. In: 
Heimatstimmen aus dem Kreis Olpe, 148. Folge. 
Juli/Sept. 1987, S. 133-138. - Dazu M. Pape: Ein 
Gast-Kommentar zu den .Heimatstimmen". In: 
Rundschau fur den Kreis Olpe, 3. Okt. 1987. und 
die Stellungnahmevon Winfried Schlepphorst: 
Zum Orgelbau in Drolshagen. In: Heimatstim- 
men aus dem Kreis Olpe, 149. Folge, Okt./Dez. 
1987 [im Druck]. 
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muBten nun die voile Bausumme 
(130000 DM, Anteil der Diozese 25000 
DM) selbst aufbringen. 

Drolshagen sei als Beispiel dafur ge- 
nannt, wie - zugespitzt formuliert - das 
gro3e uberregionale Interesse an einer 
Restaurierung den Vorstellungen lokaler 
Musikamateure geopfert wurde. An die- 
sem Beispiel wird auch deutlich, in welch 
prekare Lage ein Orgelbauer geraten 
kann, der lieber den Vorschlagen des Or- 
geldenkmalpflegers gefolgt ware, sich 

aber den Wilnschen seines Auftragge- 
bers nicht verschlieBen und vor allem 
nicht der Planung der kirchlichen Baube- 
horde widersprechen durfte, von deren 
Genehmigung weitere Bauprojekte sei- 
ner Firma abhangig sind. 

Kirchhundem 
Was in Drolshagen nicht moglich ist 

namlich zwei Orgeln in einem Raum er- 
klingen zu lassen, bietet sich in einer an- 
deren Kirche des Kreises OIpe unter aku- 
stisch gunstigeren Bedingungen gerade- 

zu an. In der Pfarrkirche St. Peter und Paul 
zu Kirchhundem blieb beim Bau der heu- 
tigen Kirche 1915/17 der Westteil des ro- 
manischen Vorgangerbaues mit der Or- 
gelbuhne erhalten, auf der 1701 der Or- 
gelmacher Peter Hendrich Varenholt aus 
Bielefeld eine Orgel gebaut hat^'. Chri- 
stian Roetzel (1776-1867), Neffe und 
Schuler Christian Kleines, erweiterte das 
Werk 1814 urn drei Register. In dieser 
Form uberstand die Orgel den Kirchen- 
neubau 1915/17. Auf der im rechten Win- 
kel angrenzenden Empore der neuen Kir- 
che errichtete 1940 die Firma Feith (Pa- 
derborn) ein sehr viel groBeres Instru- 
ment, das jedoch in seiner Klangqualitat 
der alten Orgel um vieles nachsteht Va- 
renholts Orgel wurde nach dem Plan des 
Landesamtes fur Denkmalpflege 1952/ 
53 restauriert (Paul Ott, Gottingen) und 
hat folgende Disposition: 

Kirchhundem, kath. Pfarrkirche. Orgel von Peter Hendrich Varenholt aus Bielefeld. 1701. Das Ge- 
hause baute der Tischler Johann Viegener aus Netphen, die Schnitzereien am Gehause verfertig- 
te der bekannte Attendorner Bildhauser Johann Sasse. (Ober die Bildhauerfamille Sasse berei- 
tet Thomas Slangier eine Monographie vor, die 1990 in Attendorn erscheinen soil). 

Foto: Westf. Amt fur Denkmalpflege (H. Vossing, S. 121 • A. Bruckner, S. 126) Munster. 

Schleiflade C-f^ 
1. Prlnzipal 8' 
2. Bordun 16' 
3. GedacktS' 
4. Oktav 4' 
5. Gemshom 4' 
6. Quinte 3' 
7. Oktav 2' 
8. Waldflote 2' 

9. Octav 1' 
10. Mixtur4fach IV3' 
11. Fagott 16' 
12. Trompete 8' 

Pedalweik C-p 
1. SubbaB 16' 

Pedalkoppel 

Bei den KonservierungsmaBnahmen 
unmittelbar nach dem letzten Weltkrieg 
erhielt die Orgel eine neue Pedalwindlade. 
die bisher nur mit einem einzigen Regi- 
ster besetzt ist; ihre Vervollstandigung 
mit weiteren Registern wollte man da- 
mals der Zukunft vorbehalten. Die neue 
technische Aniage wurde so konzipiert, 
daB spater auch einmal ein Brustwerk fur 
das bisher stumme zweite Manual einge- 
baut werden kann. Diese Baulucken nach 
funfunddrelBig Jahren zu schlieBen, ware 
eine der lohnenden Aufgaben. die der Or- 
geldenkmalpflege im Kreis Olpe geblie- 
ben sind. Bei einem Zusammengehen 
von Landesdenkmalamt, erzbischofli- 
chem Bauamt, von politischer und kirchli- 
cher Gemeinde und Kreis Olpe durfte die 
Finanzierung keine uniiberwindlichen 
Probleme aufwerfen. Der Gewinn fur die 
Orgellandschaft im Sauerland ware be- 
deutend. 

31 Vermutlich hat Varenholt gleichzeitig die Orgel 
in Wormbach (Hochsauerlandkreis) gebaut, in 
der sich aber noch weit altere Pfeifen finden. - 
Das Folgende nach R. Renter: Historische Or- 
geln im Kreis Olpe [wie Anm. 2], S. 11f. - Varen- 
holt zahlte neben den Orgelbauerfamilien Bader. 
Schneider und Klausing zu den westfaiischen 
Orgelbauern, die an der Wende zum 18. Jahrhun- 
dert eine eigenstandige Tradition im Orgelbau 
begrundeten. 
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Lauer - 
ein sauerlandisches Original 

Hier soil von einem Landsmann berich- 
tet werden, der in seinem Leben das rein- 
ste Piattdeutsch und nichts als das rein- 
ste Piattdeutsch gesprochen hat: von Lo- 
renz Assmuth, dem .Elkeringhauser Lo- 
renz', kurz: dem .Lauer' (1865-1926). 

Seine Welt war das Sauerland, insbe- 
sondere das Strunzertal, das Land .Hafer- 
spanien' um Winterberg und Medebach 
mit der .Grafschaft' um Diidinghausen 
und dem Waldecker Upland; der weitere 
Kreis reichte von Berleburg bis Arnsberg. 

Seine Hoch-Zeiten im Jahreslauf wa- 
ren die Markte und Kirmessen von Ku- 
stelberg bis Reiste, sowie die Schiitzenfe- 
ste, bei denen er den Adler zur Vogelstan- 
ge trug. fiir den Wirt die vollen BierfSsser 
zur Theke schleppte und dienstags dafur 
sorgte, daS keine .Stumpe' auf den ver- 
lassenen Tischen stehenblieben. 

Sein Lebenselement war die Freiheit, 
seine Leidenschaft das Wandern. seine 
Schlafstatte das Moos unter den Buchen 
mit ihrem donnerdunklen Rauschen - 
Oder die Strohschiitte im warmen Kuh- 
oder Pferdestall. Er war frei wie ein Vogel; 
er kam unerwartet zu seinen Freunden in 
den Dorfern, und er war unversehens 
wieder verschwunden. 

Den triiben Winter verbrachte er in sei- 
nem Schaferhauschen unter dem Grim- 
men an der vereisten Orke. 

Er hatte es nicht notig zu betteln: Mit 
seiner Urkraft spaltete er seinen Freun- 
den das Holz. lud die Fuder auf - ob Mist 
Oder Roggengarben -, kehrte Hof und 
Dehle, und beim Dreschen schlug er sich 
gewaltige Mengen in den Magen; aber er 
konnte auch hungern, da6 die Schwarte 
krachte ... 

- Ich erinnere mich noch genau, wie ich 
ihn kennenlernte: .Lauer ist da!" lief die 
Kunde durch die Kinderwelt des Dorfes. 

.Wer ist Lauer?' .Das ist doch Lorenz 
von Elkeringhausen. der damals auf 
Kropps Dehle beim Dreschen geholfen 
hat. Kurz vor dem Fruhstiick muSte er 
mal verschwinden, und als die Drescher 
zum Fruhstucken anriickten, waren die 
besten Schinkenbutterbrote verzimmert. 
und Lauer war uber alle Berge.' 

... Als ich dann an jenem Herbsttage 
leibhaftig vor dem Riesen stand, da war 
dies gar kein mSrchenhafter Abenteurer, 
nein, das war ein armer, unbeholfener 
Mann, der sich schwer auf seine Stocke 
stutzte und muhsam das eine Bein vor 
das andere setzte. 

Der Elkeringhauser ..Lauer" 
(= Lorenz Assmuth). Als 
Rekrut: 198 cm groS. 130 
cm Brustumfang und 208 
Pfd. schwer! 

Seine herrlich freien Wanderjahre wa- 
ren da schon vorbei. Wir hatten Mitleid 
mit diesem Riesen, der eigentlich ein Kind 
war wie wir selber. 

Wir hatten ihn gem mit nach Hause ge- 
nommen. aber es war die Zeit des Ersten 
Weltkrieges, und wir hatten selber nichts 
zu essen. 

Das Schicksal hatte ihm einen unbe- 
zahmbaren Freiheitsdrang in die Wiege 
gelegt Der Schuljunge muBte oft tage- 
lang gesucht werden wie derzwOlflahrige 
Jesus im Tempel. Aber das Schicksal woll- 
te es auch. da3 seine Beine fruh den 
Dienst versagten. 

Ja, Lauer war eins von .unseres Herr- 
gotts eigenen Kindern': Er hielt nicht viel 
vom Lesen, Schreiben und Rechnen; so 
schickten die PreuBen den zwei Meter 
groBen ,schmucken Soldaten' mit seiner 
Oberweite von 1,30 m nach einigen Wo- 
chen wieder heim. Alte Leute erzahlten 
mir. der Korporal habe ihm an den linken 
Arm ein Bundelchen Heu. an den rechten 
Arm einen Strohwisch gebunden und 
dann kommandiert: .Heu ruml' und 
.Stroh ruml' Aber alte Leute erzahlen ja 
viel, wenn der Tag lang ist... 

Ein Schalk aber war er doch: 
Als ihm eines Winterabends in KieBlers 
Gaststube eine Wette angeboten wurde. 
er konne - bei freiem Trinken - keine 25 
Heringe auf einem Sitz vertilgen, meinte 
Lauer: 
.Un dat kann ick doch!' 
,Un dat kannste nit!' 
Die Heringe werden gebracht. und Lauer 
gibt sich ans Werk. 
Zwolf Heringe schafft er. dann sagt er ge- 
mutlich: .Sau, ick sin vergnaiget (bin 
satt).' 
Damit erhebt er sich und fischt seinen al- 
ten Hut vom Haken: .Warr ick nau seggen 
woll, dai andern druttain (13) Heringe 
konn ey (konnt ihr) selwer friaten!' 

Es gibt sicher keinen Sauerlander, den 
so viele Landsleute von Angesicht zu An- 
gesicht kannten, dessen Herzenseinfalt 
und Liebe zu aller Kreatur sie in seinem 
giitigen Gesicht spiirten, mit dem sie auf 
Anhieb so vertraut sprachen, als sei er 
seit seiner Geburt einer von ihren Dorfge- 
nossen. 

Lauer war wie ein Urgestein aus grauer 
Vorzeit. Er gehorte zum Sauerland wie 
der Kahle Asten zu Winterberg. 

Alfred VorderwQIbecke 
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Ein Kartenwerk fur die Heimatkunde von Hubertus Kotting 

Mit dem Wort Heimat verbinden wir 
meist das Bild der nachsten uns umge- 
benden Landschaft, die uns durch den 
Reichtum und die Vieigestaltigkeit ilirer 
Giiederung, durcii den bunten Weciisel 
von Berg und Tai, Feid und Waid, Wiese 
und Wasser, Ortsciiaften und Wegen oft 
seit Kindertagen lieb und vertraut ist. 

Wenn zwar zur Besciireibung von 
Landscliaften in erster Linie die Sprache 
dient, so lassen sicii docii exakte raumli- 
ciie Vorstellungen durch sie nur sciiwer 
wiedergeben. Das besciireibende Wort 
bedarf einer ansciiauiichen Erganzung 
durch das Bild der Landschaft. Dieses Bild 
wird in abgewandeiter Form durch die 
Karte geiiefert, die ja nach einer gangigen 
Definition ein verl^ieinertes, vereinfach- 
tes, inhaltiich erganztes und erlautertes 
GrundriBabbiid der Erdoberflache ist. 

Historische Karten sind seit jeher ger- 
ne fur heimatkundliche Zwecke ausge- 
wertet worden. Kaum eine Jubiiaums- 
chronik Oder Dorfgeschichte, die nicht 
mit mehr Oder minder guten Reproduk- 
tionen alter Karten geschmuckt ist. Die 
Bedeutung der Karten und Bucher der Ur- 
vermessung des Liegenschaftskatasters 
fur Heimatkundler, Flurnamenforscher 
und Genealogen ist evident. 

Die meisten Produkte der modernen 
amtlichen Kartographie offnen sich dage- 
gen nur sprode einer heimatkundlichen 
Betrachtungsweise. Einerseits sind die 
kleinmaSstabigen topographischen Kar- 
tenwerke durch eine iiberbetonte Dar- 
stellung der Verkehrswege gepragt. Sie 
konnen damit weder ihre Herkunft von 
den militarischen Marschkarten des 19. 
Jahrhunderts, noch ihre Hauptzielgrup- 
pe, die Mitglieder der hochmobilen Gesell- 
schaft des ausgehenden 20. Jahrhun- 
derts, verleugnen. Allenfalls die topogra- 
phische Karte 1 : 25000, als MeBtisch- 
blatt bei alien Wanderern beliebt, bildet 
den Raum noch in einer GroBenordnung 
ab, die von einem FuBganger bewaltigt 
werden kann (Bild 1). Andererseits stel- 
len die groBmaBstabigen reinen Kata- 
sterkarten (Flurkarten) zwischen 1 : 500 
und 1:2 000 nur wenig mehr als Flurstuk- 
ke und Gebaude dar, um abstrakte Eigen- 
tumsrechte zu ordnen und gegeneinan- 
der abzugrenzen (Bild 2). 

Fur heimatkundliche Zwecke ideal wa- 
re ein Kartenwerk, das den Raum in der 
naturlichen Betrachtungsweise des Men- 

Blld 1: MeStlschblatt 1 : 25000 

Bild 2: Katasterkarte 1 :1000 

schen, etwa beim Ausblick von einem na- 
hen Berge, darstellt (Bild 3). Der Karten- 
inhalt muBte die Natur- und Kulturland- 
schaft in ihrer auBeren Erscheinung, in ih- 
rem bestehenden statischen Zustand wi- 
derspiegeln und die Erdoberflachenfor- 
men, die Vegetation, die Gewasser, die 
Verkehrswege und Siediungen als gegen- 
standliche Wirklichkeit moglichst natur- 
lich bildhaft wiedergeben. 

Diese Forderungen werden von der 
Deutschen Grundkarte 1 : 5000 (DGK 5) 
erfullt. Ihr Kartenbild entspricht bei ei- 
nem Betrachtungsabstand von 30 cm 
dem Ausblick aus 1500 m Entfernung. In 
Verbindung mit der Lagegenauigkeit von 

ca. 1 m in der Natur eriaubt der MaBstab 
eine vollstandige Bestandsaufnahme der 
Landschaft in ihren kleinsten Strukturen, 
den Hausern mit Nebengebauden, den 
Schuppen, Mauern, Hecken, Zaunen, 
FuBpfaden, Hohlwegen etc. (Bilder 4 und 

5). 

Aber nicht allein der MaBstab macht 
die DGK 5 zur idealen Karte fur die Hei- 
matkunde, sondern welt mehr noch die 
Auswahl in der Darstellung. Die bundes- 
einheitlichen Zeichenvorschriften, das 
Musterblatt fur die Deutsche Grundkarte 
1 : 5000, erwahnen viele topographische 
Gegenstande von heimatgeschichtli- 
chem Interesse: Hugelgraber, Hunenstei- 
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ne, Pfahlbauten, Ringwalle, Romerlager, 
Wachturme, Grenzwalle, Landwehren, 
Ruinen, Wustungen, Denksteine, Meilen- 
steine, Heiligenhauschen (Bilder 6 und 7). 
Auch die exakte Wiedergabe der Kleinfor- 
men des Gelandes ist geeignet, das Au- 
genmerk auf Zeugnisse der Verkehrs- 
und Wirtschaftsgeschichte zu lenken. 
Hohlwegsysteme, Stolleneingange, 
Schijrflocher, Gruben, Hammerwerke, 
Stauwehre und Obergraben sind genau 
vermessen und kartiert (Bilder 8 und 9). 

Besondere Sorgfalt schreibt das Mu- 
sterblatt bei der Bearbeitung des geogra- 
pliischen Namensgutes vor. Volkstiimii- 
che Wohnplatznamen, die in den Spracii- 
gebraucii der Bevolkerung ubergegan- 
gen sind, oline daS sie Aufnahme in die 
amtlichen Verzeiciinisse gefunden lia- 
ben, werden eingetragen. Gieiches gilt fur 
Gehofte, Wustungen und iiistorisclne Na- 
men alter Siediungen. Dabei konnen 
mundartiiche Namensteile und Wortbil- 
dungsformen, fiir die es in der Sciirift- 
sprache keine entsprectienden Ausdruk- 
ke gibt, in der mundartiiciien Form ge- 
sciirieben werden. 

Das Landesvermessungsamt Nord- 
rhein-Westfalen stellt die DGK 5 in ge- 
meinsamer Arbeit mit den Regierungs- 
prasidenten und den KatasterbeiiQrden 
der Kreise und kreisfreien Stadte her. Ge- 
rade die ortliche Bearbeitung durcii die 
Katasteramter bietet die iVIogliclikeit, 
da6 aucii die heimatkundlichen Belange 
einflieSen. Die zustandigen Topograpiien 
kennen sicii in iiirem Arbeitsgebiet aus 
und halten Verbindung zu den Kreis- und 
Ortsheimatpflegern und zu anderen 
saciikundigen BiJrgern. 

Ein Einzelblatt der DGK 5 bildet ein 
Quadrat von 2 km • 2 km in der Natur auf 
einer Kartenflaclie von 40 cm • 40 cm ab. 
Durcii den reclitwinkligen Blattschnitt 
oiine Uberlappungen konnen beliebig 
groSe Gebiete in einfacher Weise zusam- 
mengesetzt werden. Die SciiwarzweiB- 
Darstellung hat den Vorteil, daB die Karte 
als Grundlage thematischer Eintragun- 
gen, etwa zur inventarisierung spezieller 
heimatkundiicher Gegenstande, benutzt 
werden kann. Der Vertrieb durch die ortli- 
chen Katasteramter macht sie ohne Um- 
stand fijr jedermann leicht verfugbar. 
Selbst der Preis von 7- bis 9— DM 
kommt der heimatkundlichen Arbeit, die 
meist nicht mit uppigen Finanzmitteln 
ausgestattet ist, entgegen. 

|^«*' 

Bild 3: Bilstein vom Brenscheid aus 

Bild 4: Bilstein. DGK 5 

Bild 5: Bilstein, DGK S (L) 
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Die DGK 5 als Strichkarte wird erganzt 
durch die Luftbiidkarte 1:5000 (DGK 5 L). 
iiir BiidgrundriS entstetit aus entzerrten 
und vergroSerten Luftbiidem und wird 
durcii die Beschriftung ausgewahlter Ob- 
jekte erlautert. Format und Biattsciinitt 
entsprechen der DGK 5. Aucli sie ist bei 
den Katasteramtern fur 8- bis 10- DM 
erhaltlicii. Durcii die Verwendung von 

Kontrastpapier Im Lichtpausverfahren 
und eine feine Aufrasterung erhalt man 
zu diesem Preis praktisch die Qualitat von 
Fotomaterial. Die DGK 5 L vereinigt in sicii 
die kartograpiiisciie Eigenscliaft der geo- 
metriscii genauen Abbildung mit der iio- 
lien informationsdichte des Luftbildes. 
Ein besonderer Vorteil liegt aber in ihrer 
Aktualitat. Zwar soli aucii die DGK 5 alle 5 

Bild 6 u. 7: DGK 5. heimatgeschichtliche Objekte 

Bild 8 u. 9: DGK 5, Kleinformen des Gelandes 

Jainre Oberarbeitet werden, aber niclit in 
alien Kreisen ist dieser Turnus bereits er- 
reicht. Die Luftbiidkarte jedoch wird fur 
ganz Nordrhein-Westfalen zentral vom 
Landesvermessungsamt auf der Grund- 
lage neuen Bildmaterials alle 6 Jahre er- 
neuert. Als Dokumentation des Wandels 
der Kulturlandschaft ist diese regelmaBi- 
ge Bestandsaufnahme von unschatzba- 
rem, bleibendem Wert. 

Die Katasteramter liefern auf Wunsch 
beide Ausgaben der Deutschen Grund- 
karte auch mit Hohenlinien. Allerdings ist 
die Klarheit und leichte Lesbarkeit des 
Grundrisses dadurch eingeschrankt. Die- 
se Ausfuhrung scheint eher fur techni- 
sche Planungen als fur heimatkundliche 
Zwecke geeignet zu sein. Als Spezialaus- 
gabe wird zusatzlich noch die Bodenkarte 
1 : 5000 mit griin eingedruckten boden- 
kundlichen Merkmalen herausgegeben. 
Das Landesvermessungsamt fertigt au- 
Berdem auf Antrag auch Zusammenset- 
zungen, Verkleinerungen und VergroBe- 
rungen der Luftbiidkarte an. Dabei liegt 
die natiirliche Grenze wegen der Korngro- 
6e des Aufnahmefilms beim MaBstab 
1 :1000. 

Die Deutsche Grundkarte 1 : 5000, ein 
besonders fur die Heimatkunde geeigne- 
tes Kartenwerk mit vielfaltigen Moglich- 
keiten, verdient es, aus dem Schattenda- 
sein rein behordlicher Nutzung hervorge- 
holt zu werden. Das erkannte schon ein 
zeitgenossischer Literat, als er schrieb: 
..Vermessungsrat a. D. Sturenburg er- 
klarte eben dem Hauptmann, daB man 
auch als Zivilist durchaus noch bessere 
Karten einer Gegend als die allgemein fur 
das non plus ultra angesehenen MeB- 
tischblatter erwerben konnte. Jedes Ka- 
tasteramt verkauft Ihnen anstandslos 
fur 6- DM die sogenannten Plankarten 
im MaBstab 1:5000, die ebenfalls die ge- 
samte Topographie enthalten - da haben 
Sie dann genau jedes einzelne Gebaude 
eingezeichnet; durch die Schraffierung 
sind Wohnhauser von Schuppen unter- 
schieden; StraBennamen; Alles: Sehr zu 
empfehlen!". .. 

So Arno Schmidt in seiner Kurzge- 
schichte „Er war ihm zu ahnlich" aus dem 
Sturenburg-Zyklus. Er hat's gewuBt 

(Nutzungsrecht an den Kartenbeispie- 
len mit freundlicher Genehmigung des 
Landesvermessungsamtes NW, Luftbild- 
freigabe unter Nr. 511/87) 
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Bild 10: Deutsche Grundkarte 1 : 5000 

Bild 11: Luftbildkarte 1 : 5000 
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Bundestreffen der Freunde der Mineralogie und Geologie 
in Neheim-Husten von Dora Pawlowski 

Bei der diesjahrigen Sommertagung 
der Vereinigung der Freunde der Minera- 
logie und Geologie (VFMG e.V. Heidel- 
berg) am 18., 19. und 20. September im 
Kulturzentrum Neheim-Husten wollten 
260 Teilnehmer aus der Bundesrepublik, 
der Schweiz und aus Holland einmal mit 
den Augen der Geologen das Sauerland 
sehen und erforschen. Professoren, Dok- 
toren, Diplomingenieure und die groSe 
Zahl der Hobbygeologen waren auf Einla- 
dung meines Mannes (Valentin Pawlows- 
ki, Arnsberg) und der VFMG-Bezirks- 
gruppe „Hochsauerlandkreis" fiir drei Ta- 
ge, einige auch langer, angereist, um hier 
im Kreis derVFMG-Mitgliederzufachsim- 
peln und in den Steinbruchen des Sauer- 
landes nach Mineralien und Fossilien zu 
suchen. 

Da wir alien Tagungsteilnehmern eine 
vierseitige Abhandlung uber die Erdge- 
schichte des Sauerlandes zugesandt hat- 
ten, kamen alle neugierig ins Sauerland 
angereist. Wieviel Freude dieses Hobby 
gerade alteren Menschen machen kann, 
sehen wir an unserer groBen Mineralien- 
und Fossiliensammlung. Aber auch fiir 
die jungeren Generationen ist es interes- 
sant. 

Am Freitag, 18. September, wurde das 
Tagungsburo eroffnet, und die Tagungs- 
teilnehmer bekamen die Tagungsunter- 

lagen, namlich eine Plakette „Sauerland- 
Saurierland" und einen 16seitigen, DIN A 4 
groBen Exkursionsfuhrer vom Sauerland 
mit fiinf geologischen Karten. Elf Kisten 
mit Prospektmaterial vom Sauerland 
hatte mir die Touristikzentrale zur Verfu- 
gung gestellt. Es fand viele Interessen- 
ten. 

Die groBe Mineralien- und Fossilien- 
ausstellung vom Sauerland, zusammen- 
gestellt von den Mitgliedern unserer Be- 
zirksgruppe, begeisterte sehr, ebenso die 
Mineralienbilder. Unsere Tauschecke hat- 
te auch regen Andrang. Der Verkehrsver- 
ein Neheim-Husten hatte dankenswer- 
terweise die Ubernachtungsprobleme 
iibernommen. 

Um 16 Uhr begannen die Arbeitsgrup- 
pen: Mikro- und Makrofotografie, durch- 
gefuhrt vom Leiter der VFMG, Herrn Bol- 
ko Cruse, Koblenz, mit uber 90 Zuhorern. 
Herr Dr. Peter Dolzmann, Uni Bonn, hielt 
einen Vortrag uber das Schleifen von Mi- 
neralien und Edelsteinen. HerrDorscheln, 
Praparator an der Universitat Munster, 
zeigte, wie man Fossilien praparieren 
kann. Die Firma Grosch zeigte ihre ganze 
Palette fur Sammlerbedarf. Um 18 Uhr 
spielte auf der Buhne des Kulturzen- 
trums das Fanfaren-Corps Neheim-Hu- 
sten; die Gaste waren begeistert. 

Abends begruBte mein Mann als Leiter 
der VFMG-Sommertagung 1987 offiziell 
die Teilnehmer. Die Buhne, blumenge- 
schmuckt, zwei groBe Fahnen vom Hoch- 
sauerlandkreis und Arnsberg und eine 
groBe Tafel „VFMG Sommertagung '87 in 
Arnsberg" gaben ein prachtiges Bild ab. 
Herr Paust, Biirgermeister von Arnsberg, 
welcher Schirmherr der Veranstaltung 
war, glanzte leider durch Abwesenheit. 
Unser Dank gait alien Steinbruchbesit- 
zern fur ihre Genehmigungen, Exkursio- 
nen in ihren Steinbruchen durchfuhren zu 
konnen. Der Vorsitzende des VFMG Bol- 
ko Cruse sprach Worte des Dankes an 
unsere Bezirksgruppe, da wir uber ein 
Jahr Arbeit in die Vorbereitung der Som- 
mertagung gesteckt hatten. Dann folgte 
der Dia-Vortrag von Herrn Schmidt aus 
Korbach uber das Sauerland und seine 
Mineralien;    anschlieBend    hielt    Herr 
Schnorrer-Kohler, Universitat Gottingen, 
einen Vortrag uber Ramsbecker Bergbau. 
- Ab 21 Uhr war noch im Kolpinghaus Ne- 
heim ein gemiitliches Zusammensein. 
Hier erhielt jeder Teilnehmer zwei Pack- 
chen mit Mineralien von der Autobahn 
Neheim und vom Sauerland. 

Exkursionen in 16 SteinbrQche 
Am zweiten Tag ging es mit sieben 

Omnibussen zu Exkursionen in 16 Stein- 

«... -   .;•'•. 

Mit groBem Vorschlaghammet' ging man in Suttrop den Mineralien zu Leibe. 
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Der Stelnbruch in Rosenbeck. 
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briiche des Sauerlandes. Hier konnten 
sich die Sammler so richtig austoben. 
So viele und so gute Steinbruche wie im 
Sauerland gibt es kaum irgendwo in 
Deutschland. Begelsterte Ausrufe er- 
klangen von uberaii, wenn wieder eine 
schone Stufe gefunden wurde, und die 
Rucksacke und Kisten fullten sich iang- 
sam uberall. Im Warsteiner Stelnbruch 
gab es u.a. herrliciie Malachite, die mit 
Begeisterung nach Hause geschieppt 
wurden, und auch die Fossiliensammier 
freuten sich uber jeden Seeigel, den sie 
fanden. Diese stumnnen Zeugen der 
Schopfung zum Reden zu bringen, ist ein 
herriiches Hobby. Man muS es eriebt ha- 
ben, wenn man einen unscheinbaren 
Stein In der Hand halt, und man meint zu 
horen, wie er von seinen Abenteuern Im 
Meeresgrund, dann auf einem Bergzlpfel, 
dann Im Mahistrom der Eiszeiten erzahit, 
und wenn man den Stein aufschlagt und 
in dem unscheinbaren Kern ein farbiges 
Kristallwunder, einen unendlich zart ver- 
steinerten Kafer, FIsch oder Seeigel ent- 
deckt. Da ist die zeitferne Erdgeschlchte 
nah. 

Da mein Mann dafur gesorgt hatte, 
daB in einigen Stelnbruchen extra fur die 
Sommertagung gesprengt wurde, konn- 
ten allein im Calcitwerk in Holzen drei 

Gruppen noch zusatzlich dort Berge von 
Mineralien finden. Alle Tagungsteilneh- 
mer kamen zufrieden von den Exkursio- 
nen zuruck. Am Abend wurde das gemut- 
liche Belsammensein Im blumenge- 
schmuckten Kolpinghaus Neheim durch 
das Mandollnen- und Gitarrenorchester 
Husten-Sundern berelchert. 

Am Sonntag begannen wieder die Ex- 
kurslonen, diesmal In andere Steinbru- 
che. Alle Busse hatten fachkundlge Ex- 
kurslonslelter und Beglelter dabei, die 
versuchten, alien WiBbegierigen zu ant- 
worten. 

Fur die Damen und Herren. die kelne 
Sammler waren, fuhrte ich ein Begleit- 
programm durch. Am Samstag fuhren 
wir durchs Honnetal nach Burg Altena, 
zur Oesetalsperre und zur Attahohle. Am 
Sonntag fuhr uns unser Busfahrer die 
kleinsten und schonsten Wege durch den 
Esloher Raum und zeigte uns die schon- 
sten Ecken vom Sauerland. Die EInfahrt 
Ins Bergbaumuseum Ramsbeck beein- 
druckte alle sehr. Ober die Bruchhauser 
Stelne ging es wieder zuruck. 

Alle Gaste waren begeistert vom 
Sauerland, waren doch viele noch nie hIer. 
Das schonste Kompllment, welches wir 

horten, war: „Es Ist ein Jammer, daB im 
Sauerland der Tag zuwenig Stunden hat!" 
Vor allem staunte man uber die vielen 
Talsperren hier, die blltzsauberen, blu- 
mengeschmuckten Dorfer und naturlich 
unsere schonen Mineralien. Alle Ta- 
gungsteilnehmer waren des Lobes voll 
uber Planung, Organisation, relchhaltlges 
Programm, die Exkurslonslelter und Be- 
glelter, da sie mIt reichhaltlgen Minera- 
llenstufen die Helmreise antreten konn- 
ten. 40 Tellnehmer blleben am Sonntag- 
abend noch da. Unser Sohn Peter hat die 
drei Tage Im VIdeofilm festgehalten. Wir 
haben durch diese Tagung bestlmmt vie- 
le Freunde fur das Sauerland gewonnen. 

Geologisches VermSchtnis 
Ewiger Kampf, ewiges Entstehen und 

Vergehen zelgen die Zeugen aus Stein 
und mahnen zur Ehrfurcht vor der Schop- 
fung. SInnvoll zelgen und bezeugen sie 
den Ablauf der Erdgeschlchte, vom An- 
fang In die Zukunft welsend. HIer liegt der 
Sinn des Sammelns: Im Suchen, Finden 
und Erkennen der steinernen Zeugen. 
Den Erfolg naturkundlichen Wlssen- 
drangs sehen wir In unseren Sammlun- 
gen wieder, damit wir ein wichtlges geo- 
logisches Testament der Nachwelt hin- 
terlassen. 

.«*^., •''^L^^"^:S^   JJ- 
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In Rosenbeck wurde schoner Eisenkiesel gefunden. (Fotos: Pawlowski) 
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Winter im Suerlande 
- froiherunjitzund - 

Wann't mool was vuar twintig Johren, 
Winter imme Suerland woren, 
Sagte Pheylip fuar de Frau: 
„Leybat, maak de Poorte taul 

Loot et Schniggen, winSeln, stuarmen, 
Vey welt us beym Uawen wiarmen. 
Niem dat Paderbuarner Blaat, 
Lies mey vuar iut Kiarl<' un Staat. 

Welt niu schoin im Hiuse bleywen. 
Un de Renten riuter schreywen. 
Langer-, Wiesen-, Gorenpacht 
Het gewiB vie! innebracht. 

Bey diam schleciiten Hundewiare, 
Gait kain i\4enske viiar de Dijare. 
Depper nau bit an de Knai 
Mociite me su8 dOar den Sclinai. 

Haal us iaiwer mool ne Schinken! 
Un ne Wuarst un wuat te drinken. 
Niu konn vey mool maitig gohn, 
't Laupen hef v' im Sumer dohn." 

Un dai Haugen Suerland-Koppe, 
Daip verschnigget, aarme Troppe, 
Kainer lait sik bey 'ne saihn, 
Bit taum aisten Froijorsgrain. - 

Awwer niu, in usen Teyen, 
Alles well op Schnaischau gleyen, 
Un et gaffte en Malohr, 
Wann mool gar kain Winter won 

Ach, et is taum Uwerschnappen, 
Met dian langen Schliegelkappen, 
As' ne Flitzebuagenpinn, 
Glit se uwer't Schnaifeld hin. 

Kuart un gutt, in jedem Duarpe, 
In Brunskappel, op der Suarpe. 
Berel. EIpe, Druppelkran, 
Het ne Schi- un Rodelbahn. 

Hennebern is nit verliagen, 
Rodelt met den Backetruagen, 
Brabeke un Sochterop 
Foiert „Bobsligh" oppem Kopp. 

Graute Naut is in der Frigget, 
Weyl't do ijmmer nau nit schnigget 
Het nit Schi- nau Rodelbahn, 
Wachtet op de Eysenbahn - 

Kumme vey no'm Winterbiarge, 
Frogt no de Schi-Hiarbiarge, 
Alles knarrenvull besatt, 
Vamme Land un iut der Stadt 

Huil bat is dat do'n Gesiuse, 
Schiuwen, Stiuwen und Gebriuse. 
Hin un hiar un run un rop, 
Giat et flott Hals uwer Kopp. 

Ainer buselt imme Schnaie, 
Met der Nase, un twai, draie, 
Schlatt ne lustgen Holterbock 
Met dem Schi- un Rodelstock. 

And're siuset van der Eren 
Duar de Luft taum Schweymlichweren. 
't wert mey all ganz se|tsen flau - 
Pheylip, halt de Augen tau! 

Ach, et is en roor Vergnaigen, 
Sau op Schnaischau hen te flaigen. 
Backen raut, un Augen blank - 
Weerst deyn Liawenlank nit krank. 

Un de Astenbiarg, dai alle, 
Lachet bey diam Haxenballe, - 
Schijddelt seynen witten Kopp, 
Settet sik de Patzel op. - 

August Beule, Ramsbeck 
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Die heiligen drei Konige im Kirchspiel Enkhausen 

Ober die „Drei Konige kamen ins Sauer- 
land" iiat Frau Dr. M. Padberg in itirem 
Bucii gescfirieben. Hier soil nun uber die 
Errichtung eines Bildstockes auf den Rui- 
nen eines zerfallenen Heiligeniiauschens, 
das urn 1800 zu Eiiren der lieiligen drei 
Konige gebaut worden war, bericiitet 
werden. Bekanntlicii sind die Reiiquien 
der h\. drei Konige und der Kolner Dom- 
sclnatz im Jaiire 1794 aniaBlicii der fran- 
zosischen Revolution bzw. vor dem Einfall 
der Franzosen ins Rheiniand zur Sicher- 
stellung nacii Kloster Wedinghauen bei 
Arnsberg iiberfiihrt worden. Der Fuhr- 
mann, wahrscheinlicii mit drei Fuhrwer- 
ken, war Clute-Simon aus Aliendorf. 

Nach iuckenioser mundlicher Uberiie- 
ferung hat der Fuhrmann mit dem Reli- 
quien-Schrein in der Naciit vor dem Ziel- 
ort Arnsberg auf dem Boileriiof zwischen 
Enkhausen und Ertinghausen noch ein- 
mal Rast gemacht, um nicht Mitternacht 
in Arnsberg anzukommen. Das Entiaden 
und Wegschaffen der wertvoilen Fracht 
hatte sicher in der Nacht Probleme ge- 
bracht,  zumal  das  Nachrichtenwesen 

noch nicht so gut funktionierte. Die Uber- 
nachtung an diesem Ort ist auch gut er- 
klarbar. Der damalige Weg, die sogen. 
HeerstraBe, fuhrt etwa 200 Meter an 
dem Einzelgehoft vorbei, und da lag es 
nahe, diese gunstige Gelegenheit zu nut- 
zen, um unauffailig zu bieiben. Dies war 
sicher notwendig, da es sich ja um eine 
kostbare und wertvoiie Fracht handelte, 
die auch unter Umstanden von Wegela- 
gerern und Plunderern begehrt wurde. 
Ob der Transport mit mehreren Fuhrwer- 
ken vielleicht in Plettenberg geteilt wor- 
den ist, indem das eine oder andere Fuhr- 

werk uber Aliendorf gefahren worden ist, 
kann nicht mit letzter Sicherheit bewie- 
sen werden. Der Rucktransport im Jahre 
1803 ist sicher uber Aliendorf erfoigt. 

Diese luckenlose Uberlieferung war 
moglich, da mein GroBvater, geb. 1856 
und gest. 1948, sie von seinem GroBvater, 
geb. 1792 und gest. 1867, ubernommen 
hat. 

Der jetzt neu errichtete Bildstock mit 
einem aus Bronce gegossenen Relief der 
anbetenden hi. drei Konige, erstellt von 
der Kunstwerkstatt Cassau, Paderborn, 
wurde am 30. Oktober zu Ehren der Heili- 
gen und zur Erinnerung an die damaligen 
Ereignisse geweiht. Gaste waren die 
Grundherren Freiherren von Wrede-Mel- 
schede, Biirgermeister und Heimatbund- 
vorsitzender Franz-Josef Tigges, Heimat- 
freund Prof. Dr. Beiler, Dortmund, ein ge- 
biirtiger Sauerlander, und die Mitglieder 
der Burgerinitiative Enkhausen, die durch 
ihren personlichen Einsatz die Erstellung 
des Bildstockes ermoglicht haben. 

Heribert Heymer 

Strobel-Druck 25 Jahre alt 
In der Arnsberger Schutzenhalle be- 

gruBte Ekkehard Strobel am 9. Oktober 
annahernd 200 Gaste aus Wirtschaft, Po- 
litik, Kommunen und Behorden zum 
25jahrigen Betriebsjubilaum seiner Druk- 
kerei. Chef des Strobel-Drucks ist vom er- 
sten Tag an Betriebsleiter und Prokurist 
Hans Wevering, technischer Redakteur 
dieser Zeitschrift. 

Modernste technische Ausrustung be- 
stimmt das Druckverfahren. Seit 1982 

Ekkehard Strobel und Hans Wevering 

wird auf einer „Heidelberger Speedma- 
ster Vierfarben" gedruckt, die 10000 Bo- 
gen in der Stunde schafft. Zweimal im 
Monat erscheint mit einer Auflage von 
20000 Exemplaren die „IKZ-HAUSTECH- 
NIK", eine Fachzeitschrift fur Installa- 
tions-, Klima- und Luftungstechnik. Au- 
Berdem verlassen weitere Zeitschriften 
fur das Kachelofen- und Luftheizungs- 
bauerhandwerk, den Sektor Flijssiggas 
und den Kuchenfachhandel die Strobel- 
Druckerei. 

Ein kleines, aber in der Region viel 
beachtetes Segment im 3 Millionen Mark 
Umsatz starken Firmenteil, in dem rund 
30 Techniker und Angestellte tatig sind, 
ist der heimatkundlichen Buch- und Zeit- 
schriftenherstellung gewidmet. Hier ist 
Strobel in den letzten Jahren verstarkt 
eingestiegen. Jungstes Glanzstuck ist der 
aufwendige Band „Kommunale Wappen 
des Herzogtums Westfalen", der 1986 im 
Sieben-Farb-Druck erschien. 

Fur den Sauerlander Heimatbund 
Ciberbrachte dessen 2. Vorsitzender, Biir- 
germeister Luster-Haggeney aus Kirch- 
hundem, die GruBe und guten Wunsche 
der Sauerlander Heimatfreunde. Seit 1971 
wird SAUERLAND bei Strobel gedrucktPl. 

Radio fUr Sudwestfalen 
Seit dem 1. Dezember sendet WDR I 

montags bis freitags von 6.00 bis 9.00 
Uhr „Radio fur Sudwestfalen", die neue 
Regionalsendung des WDR aus dem Stu- 
dio in Siegen, unterstutzt vom Bijro Arns- 
berg. Vier Sender stehen zur Verfiigung: 
Siegen auf 88,2 MHz, Nordhelle auf 90,3 
MHz, Ederkopf auf 95,8 MHz und Olsberg 
auf 98,6 MHz. Fur die Region zwischen 
Soest und Siegen, Ludenscheid und Win- 
terberg sollen nach Form und Inhalt Sen- 
dungen angeboten werden, „in denen die 
Menschen des Heimatraumes sich wie- 
derfinden konnen." Dazu bitten Redak- 
tion und Mitarbeiter um rechtzeitige In- 
formation iiber geplante Veranstaltun- 
gen, Aktionen, Feste, Jubilaen usw. Das 
WDR-Studio Siegen ist telefonisch zu er- 
reichen unter (0271) 59860, das Buro 
Arnsberg unter (02931) 1847/8/9. 

Die Zeitschrift SAUERLAND freut sich 
ijber die neue heimatbezogene Sendung, 
wunscht dem Studio Siegen unter seinem 
Leiter Frank SchCirmann und dem Leiter 
des Buros Arnsberg, Gerd Eisner, viel 
Gliick und wird im Laufe des nachsten 
Jahres auf „Radio fur Sudwestfalen" zu- 
ruckkommen. PI. 
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Das Varus-Schlachtfeld bleibt umstritten 
Ein Tagungsbericht von Fritz Droste 

Die Katholisch-Soziale Akademie des 
Bistums Munster lud am letzten Wochen- 
ende im September Aitertumsforsciier 
verschiedener Faclirichtungen ins Franz- 
Hitze-Haus in iViunster ein. Die Wissen- 
schaftier sollten Stellung beziehen zu 
dem Bucii von Wiilielm Leise „Wo Armi- 
nius die Romer schiug - Wege auf Was- 
sersclieiden fuliren zum Ort der Varus- 
sciilaciit", erschienen im Aschendorff- 
Verlag zu Munster 1986 (siehe aucli die 
Buchbesprechung von Dr. Homberg in 
dieser Ausgabe S. 144 und SAUERLAND 
1/87 S. 26.) 

Dieses Buch „iiat in Medien und Fach- 
kreisen ein unerwartet starkes Eciio ge- 
funden" (Einladungstext). ..Stimmen Lei- 
ses Ausfuhrungen. nacli denen der Ort 
der Varus-Sclilaclit im Arnsberger Wald 
stattgefunden haben soli, so ware in 
ernstinaften Gespraciien zu prufen. ob ein 
solches Ergebnis die Wissensciiaft zu 
neuen Forschungen bringen konnte." 

Neben dem Buchautor waren als sach- 
verstandige Gespraciisteilnehmer einge- 
laden: Dr. Jiirgen Busche, Frankfurter All- 
gemeine Zeitung, Dr. Klaus Guntlier, Lei- 
ter der AuBenstelle des Westfalisciien 
iViuseums fur Arciiaoiogie in Bielefeld, Dr. 
Johann-Sebastian Kuhlborn, Leiter des 
Fachreferates Provinzialromische Ar- 
chaologie in Munster, Dr. Gustav Adolf 
Lehmann, Aithistoriker aus Bonn, Dr. 
Gunter Muller, Gesciiaftsfuhrer der Kom- 
mission fiir Mundart und Namensfor- 
schung Westfalens in Munster, und Dr. 
Bendix Trier, Leiter des Westfalischen 
Museums fur Archaologie in Munster. 

Als Zuhorer und Diskussionsteilneh- 
mer waren erschienen uber 100 Laienfor- 
scher und Interessenten aus Westfalen 
und Z.T. darijber hinaus. 

Der Buchautor trug selbstbewuBt vor 
Zu Beginn erlauterte Wilhelm Leise - 

unterstiitzt durch Dias - seine Grund- 
uberlegungen, die zu seinem Bucii ge- 
fuhrt batten: Er sei zwar nur Hobbyfor- 
scher, habe aber den RuBlandfeldzug bis 
zur Neige im sumpfigen Norden mitge- 
macht und erfahren, mit welchen Muhen 
und Schwierigkeiten eine Truppe in ver- 
kehrsmaSig unerschlossenen Gebieten 
fertig werden musse. - Mit dieser Er- 
kenntnis versetzte er sich in die Lage der 
Romer vor rund 2000 Jahren, deren Lite- 
ratur ihn schon immerfesselte. Er kam zu 
dem Ergebnis, da(3 bei dem VorstoB der 

Varusschlacht. Das Bild ist entnommen aus: Stangefol, Annales circull Westfalici. Lat. Ausgabe 
1660. Es ist wohl die alteste Darstellung. (Foto: Aus Kl. Honselmann. Die Warte S/1971) 

Legionen vom Rhein zur Weser nur Wege 
uber Wasserscheiden strategisch die be- 
ste Losung seien. 

Die VorstoBe der Romer gingen in der 
Regel vom Hauptlager Vetera bei Xanten 
aus unter Nutzung des Wasserweges der 
unteren Lippe bis zum FluBlager Becking- 
hausen bei Oberaden, das inzwischen als 
das alteste Lager (Elison 11 v. Chr.) identi- 
fiziert ist. Durch die sumpfige Lippeniede- 
rung zum Haarweg setzt Wilhelm Leise 
durchaus plausibel die von Tacitus er- 
wahnten „langen Briicken" an. Sie stell- 
ten sich vermutlich als aneinandergereih- 
te Bohlen- und Kniippeldamme dar. Der 
Buchautor wohnte eine Zeitlang in die- 
sem Raum und nannte als Beleg hierfijr 
den Munzfund von Hilbeck und einen 
Fund von 30 Topfen in Buderich. Uber den 
Haarweg konnten die Romer dann relativ 
bequem zur Spitzen Warte bei Ruthen- 
Kneblinghausen gelangen. Dort fuhrten 
zwei Hauptwege welter zur Weser, und 
zwar entweder uber den „Alten Hellweg" 
nach Paderborn oder die „Alte Heerstra- 
Be" iJber Brilon zur Eresburg (Marsberg). 

Das Sommerlager des Varus setzt Lei- 
se nicht an die Weser, sondern an die 
wasserreichen   Paderquellen.   Das   hat 

Wahrscheinlichkeit fur sich, wenngleich 
dieses Sommerlager noch nicht gefunden 
wurde. Denn wer Cassius Dio LVI, 18 ff. 
(vgl. J. Ruther, Romerzuge im Sauerlan- 
de, 1913, S. 23) richtig liest, namlich „Sie 
(die Germanen) ... lockten ihn (Varus) so 
vom Rhein ab mehr landeinwarts ins Che- 
ruskerland und auf die Weser zu", kann 
nicht zu dem Ergebnis kommen, das 
Sommerlager habe an der Weser gele- 
gen. 

Kupfermunze des Kaisers Augustus (27 vor 
bis 14 nach Chr.) mit Gegenstempel, der die 
Buchstaben VAR zeigt. 

(Foto: Landesmuseum Munster, 
aus Westfalenspiegel Nr. 2/87) 
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Neus. 
+> heute Arnsberger Wald 

Wege auf Wasserscheiden zwischen Rhein und Weser mit dem Varus-Schlachtfeld 9 n. Chr., nach Wilhelm Leise 

Zum Schlachtfeld fuhrt dann der Weg 
der Romer uber das Lager Kneblinghau- 
sen zur Ubemachtung. Unter einem Vor- 
wand werden die drei Legionen von dort 
durch die germanischen Wegbegleiter in 
die Falle geloci<t: 1. Sclilaciittag=Waldge- 
biet zwisciien Moiine und Alme, 2. 
Schlachttag = Durciizug uber freies Feld 
der Briioner Hociiebene, 3. Sclilaciittag = 
Plackweg bis zur Wennemer Hohe. Leise 
bekraftigt diese These durch die Oberein- 
stimmung des Gelandes mit der Be- 
schreibung der romischen Schriftsteller 
und mit zahlreichen Flurnamen, die auf 
das Kampfgeschehen hinweisen sollen. 
Die mysteriosen Steinhaufen um den 
Plackweg, insbesondere am Enster Knick, 
deutet er als mogliche Brandgraber. Im 
Jahre 1984 ergrub der Buchautor einen 
Steinhugel unter Aufsicht Die unter den 
Steinen gefundene Holzkohle wurde vom 
Institut fur Umweltphysik in Heidelberg 
auf ein Mindestalter von 1270 Jahren da- 
tiert. (Vgl. Diagramm der Radiocarbon- 
Untersuchung). 

ArchSologen bleiben pessimistisch 
Das Gegenref erat hielt Dr. Bendix Trier, 

Leiter des Westfalischen Museums fur 
Archaologie und des Amtes fur Boden- 
denkmalpflege. Er trug im wesentlichen 
das vor, was er bereits im Westfalenspie- 
gel 2/87 („Das Geheimnis um den Ort der 
Varus-Schlacht") darlegte. Hierkommter 
zu dem Ergebnis (S. 11): „Der Hermann 
kann stehenbleiben!" 

Trier halt es fur „ganz unwahrschein- 
lich", daS die Varus-Schlacht im Arnsber- 

ger Wald stattfand. Es fehlen in diesem 
Raum die nach seiner Auffassung uner- 
laSlichen Fundnachweise aus augustei- 
scher Zeit. Eher konne der Schlachtort um 
Beckum, Detmold oder Osnabruck gefun- 
den werden. Dort lagen Streufunde die- 
ser Zeit vor. Das Kneblinghauser Romer- 
lager, das bei Leises Betrachtungen eine 
wichtige Rolle spiele, konne sehr wohl von 
der Wissenschaft datiert werden. Es diirf- 
te nicht Ausgangspunkt gewesen sein, 
da es wegen der Eigenart der Tore in die 
zweite Halfte des ersten Jahrhunderts 
falle. Das decke sich auch mit einem 
Munzfund aus dem Jahre 86 n. Chr. Diese 
Behauptung konnte Trier allerdings nicht 
aufrecht erhalten, da sein rheinischer Kol- 
lege erklarte, solche Tore seien schon von 
den Romern nachweislich in Sudfrank- 
reich und Spanien im 1. Jahrhundert vor 
Christ! Geburt errichtet worden. 

Die Steinhugel am Enster Knick sind 
nach Auffassung des ArchSologen nicht 
als Graber anzusprechen. Solche Hugel 
kamen auch im ubrigen Sauerland vor. 
Sie sind aber nunmehr als Bodendenk- 
maler anerkannt. Deshalb wurden in die- 
sem Jahr zwei solcher Steinhugel ergra- 
ben. Sie brachten keinerlei Hinweise auf 
Bestattungen. Welche Bedeutung die Hu- 
gel haben, wird aber noch geklart. 

Ansonsten bescheinigte Dr. Trier dem 
Buchautor, daB er durch sein „hervorra- 
gend geschriebenes Buch" manches in 
Bewegung gebracht habe. Inhaltlich 
stimme die Wissenschaft jedoch nicht mit 
seinen Thesen uberein. Die Archaologen 

bemuhten sich nun intensiv, anhand der 
bisherigen Funde den moglichen 
Schlachtort durch Grabungen mehr und 
mehr einzugrenzen. Auch der Arnsberger 
Wald solle dabei nicht ausgeschlossen 
werden. Ein Erfolg sei jedoch schwierig; 
denn bisher sei es nur einmal gelungen 
(in Skandinavien), einen unbekannten 
Schlachtort archaologisch nachzuweisen. 

Dr. Busche: 
Wissenschaftler verunsichern! 

Der Sonntagvormittag stand im Zei- 
chen des bekannten Journalisten Dr. Jur- 
gen Busche, der in Munster studiert hat 
und sich in Westfalen gut auskennt. Sein 
Thema: „Die Historiker, die Hermanns- 
schlacht und andere Schlachten - Zum 
Streit um die Arminius-Geschichte." 

Er bemangelte die unzureichende 
Koordination der einzelnen Wissenschaf- 
ten (Archaologen, Historiker, Sprachwis- 
senschaftler, Militars und Geologen). Gu- 
te Erkenntnisse auf der einen Seite wur- 
den oft von einer tangierenden Wissen- 
schaft der anderen Sparte zunichte ge- 
macht; etwa nach dem Motto: Ich als 
„Arzt" kann da aus meiner Sicht in kei- 
nem Fall zustimmen. Laienforscher, Stu- 
dierende und andere Interessenten wur- 
den hierdurch weitgehend verunsichert. 

So seien die Archaologen darauf er- 
picht, dort das Schlachtfeld zu suchen, wo 
Funde aus dieser Zeit vorlagen. Dabei 
wOBten die Historiker doch, daB man die 
Romer in eine Falle zu locken pflegte. Sie 
seien in ein Waldgebiet gefuhrt oder stra- 
tegisch gezwungen worden, das sie bis- 
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lang nicht gekannt hatten. Die Hinterlas- 
senschaft einer geschlagenen Armee sei 
vollig anders zu beurteilen als verstreute 
Einzelfunde in Friedenszeiten. DaB letzte- 
re gerade nicht im Raum des Amsberger 
Waides zu finden seien, musse eher um- 
gel<eiirt als indiz fur die Ortiiciikeit des 
Schlaclitfeldes gewertet werden! 

Der Journalist naiim aucfi Wilhelm Lei- 
se gegen unfaire und unwissensciiaftli- 
clie Angriffe in einer archaoiogisciien 
Fachzeitsclirift in Sciiutz, indem er vor 
den Zuiiorern den Saciiverlialt deutiich 
riclitigsteilen konnte. Er regte an, dafi 
meiir Militarfaciileute eingescliaitet wer- 
den sollten. - Ein anwesender pensionier- 
ter Bundeswehroffizier bestatigte die seit 
2000 Jaiiren gieiciigebiiebene Denkwei- 
se: im Taunus hatten Raketenbasen ver- 

teilchen Oder Bronzeschnailen ganz zu 
schweigen . . . AuBerdem sei es hochst 
unwahrscheiniich, daB die Romer jeden 
Soldaten einzein bestatteten". IVIuB man 
sich nicht wundern, wie wenig das Gra- 
bungsteam die antiken Berichte zu ken- 
nen scheint? Denn die ausgeplunderten 
toten Legionare iagen auf dem Schlacht- 
feid unbeerdigt. Das war zwar aus romi- 
scher Sicht „barbarisch". jedoch nach der 
Rechtsuberlieferung der Germanen Sitte. 
Deshalb fanden die romischen Legionen, 
als sie nach sechs Jahren (15 n. Chr.) das 
Schlachtfeid betraten, nur noch „die ge- 
bleichten Gebeine" der Gefailenen vor. 
Germanicus lieB die sterblichen Uberreste 
- unwissend, ob Freund oder Feind - nach 
romischer Sitte bestatten, d. h. die gefun- 
denen Knochen und die gar noch an Bau- 

Neben Panzer, Schild, Helm und Waffen trug ein Legionar auch Schanzgerat mit sowie Zeltaus- 
rustung. Unser Bild zeigt eine gefundene Blatthacke und 3 Zeltheringe. (Bild: Landesbildstelle) 

legt werden mussen, well sie auf dem Li- 
mes errichtet werden sollten, welcher 
dort unter Denkmalschutz steht. 

Wie berechtigt meiner Ansicht nach 
die Kritik Dr. Busches ist, zeigt auch ein 
Artikel der Westfalenpost (Hochsauer- 
landausgabe) vom 28. August unter der 
Oberschrift „Hermann der Cherusker 
wackelt nun bedenklich - Das ehrgeizige 
Vorhaben droht zu platzen". Hier wird 
uber das Grabungsteam am Enster Knick 
berichtet Es helBt: „Wir haben weder Lei- 
chenbrand noch Hohlungen oder Stein- 
umpackungen von Urnen oder ahnlichem 
gefunden, von Grabbeigaben wie Metall- 

men gehefteten Schadel wurden ver- 
brannt, dann die verbliebene Asche und 
Kohle an Ort und Stelle wurdig beigesetzt. 
Ehrengraber waren Grabhugel (Tumuli). 
Den groBten Tumulus lieB Germanicus zu 
Ehren des Varus errichten. Wilhelm Leise 
meint, dieser hatte wohl auf dem hoch- 
sten Berg (580 m) beim Stimm-Stamm 
gestanden. Aber vielleicht hangt der War- 
(u)steinerkopf damit zusammen. Jeden- 
falls liegt hier reichlich Baumaterial 
(handliche Steine und Lehm-Humusbo- 
den) weit verstreut unmittelbar auf der 
heute mit Fichten besetzten Kuppe. Denn 
dieser Tumulus wurde bereits etwa nach 

einem halben Jahr seines Bestehens 
durch die Germanen wieder zerstort. Ger- 
manicus hielt es aber 16 n. Chr. nicht fur 
sinnvoll, diesen wieder zu erneuern. Ver- 
mutlich zerstorten die Germanen auch 
weitere (groBere) Grabhugel. Das alles 
sollte bei Grabungen bedacht werden. 
Auch, daB gefundene Gegenstande, so- 
weit sie damals der germanischen Beute- 
gier entgingen, im Jahre 15 n. Chr. will- 
kommene ..Souvenirs" zigtausender ro- 
mischer Soldaten waren. Wer will da noch 
Grabbeigaben oder gar Bronzeschnailen 
und Urnen zu finden wagen? 

Ware es nicht besser, der Fragestel- 
lung nachzugehen, inwieweit evtl. zu fin- 
dende Asche und/oder Kohlestuckchen 
von 6 Jahre lang gebleichten Knochen die 
Altersbestimmung bei der Radiocarbon- 
Untersuchung beeinfluBt? Fur solche und 
viele andere Detailfragen - das wurde 
von zahlreichen Tagungsteilnehmern in 
Munster bedauert - war allerdings keine 
Zeit vorhanden. 

Welche Funde 
erwartet die ArchSologie? 

Diese Frage beantwortete Dr. Klaus 
Giinther, Leiter der archaologischen Au- 
Benstelle in Bielefeld. Er veroffentlichte 
jungst in den Mitteilungen an die Mitglie- 
der des Fremdenverkehrsverbandes Teu- 
toburger Wald Nr. 2/87 den Beitrag „Ar- 
chaologisch-geographische Annaherung 
an den Ort der Varusschlacht". Er glaubt 
anhand der Beschreibung des griechi- 
schen Schriftstellers Cassius Dio den 
Ruckzug des Varus geographisch bestim- 
men zu konnen, „deren richtige Oberliefe- 
rung in den antiken Texten kaum zu be- 
zweifeln ist". Er setzt das Sommerlager 
als Fixpunkt an den Oberlauf der Weser 
im Cheruskerland. (Gerade dieser Punkt 
ist aber hinsichtlich des Textes umstrit- 
ten. Vgl. vorstehend die Ubersetzung Ru- 
thers „auf die Weser zu"; beim Drususzu- 
ge formulierte Cassius Dio dagegen, daB 
der Marsch „bis zur Weser" ging. RCither 
a.a.O.) 

Vom Weserlager laBt Giinther die Va- 
rustruppen zunachst ein „Waldgebirge" 
passieren. Es ist nach seiner Ansicht „der 
hohere, nordostliche Tell des Lipper Berg- 
landes". Das waldfreie Flachland, welches 
am nachsten Tage durchzogen wurde, 
sieht er in der alten Ackerbauzone von 
Steinheim im Suden bis zur Herforder 
Mulde im Nordwesten. Den dritten Tag 
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der Schlacht glaubt er in einem „fundver- 
dachtigen Streifen am Teutoburger Wald 
und (im) sijdlich angrenzenden Egge- 
gebirge" zu finden, ein 5 bis 10 l<m breiter 
Streifen mit einer Lange von etwa 35 km 
von Bad Driburg im Siiden bis zum Pa(3 
von Oerlingiiausen im Norwesten. 

Dr. Gunther stutzt sicin auf die Anga- 
ben des Tacitus, wonach das Sclilaclitfeld 
„nicht weit (,haud procul') von dem Land- 
stricli zwisclien Ems und Lippe gelegen 
(ist), wo ... die letzten Brui^terer wolin- 
ten". 

Anmerkung: Diese Stelle bei Tacitus darf jedoch nicht iso- 
liertbetrachtetwerden. DerGesamtzusammenhang bei sei- 
nen Annalen I. 60-62, fuhrt eher zu der SchluBfolgerung. 

daB der „saltus Teutoburgiensis" sudlich von der auBersten 
Grenze der Brul<terer zu finden ist: 
1. Germanicus l<am mit seinem Heer von Norden entlang 

der Ems. DemgemaB lagen die .auBersten Brukterer" 
aus seiner Sicht sudlich an der Lippe. etwa im Raum Lipp- 
stadt. 

2. Caecina wird vorausgeschicl^t, um Damme und Brucken 
zu bauen. Das ware in der Senne nicht nbtig gewesen. 

3. Als das Schlachtfeld erreicht war, kamen die Romer zu- 
nachst zum ersten, dann zum zweiten Marschlager und 
erst danach zur Steile der Entscheidungsschlacht. Bei 
Dr. Gunthers Hypothese liegt aber die Reihenfolge um- 
gekehrt zum Anmarsch der Truppe. 
(Vgl. auch J. Ruther a.a.O. S. 37-40) 

In seinem Vortrag verzichtete der Ar- 
chaologe zwar auf die Begrundung dieser 
Ttiesen. Er gab aber zu erkennen, da6 
man diesen „fundverdaciitigen Streifen" 
in naciister Zeit arciiaologisch naiier er- 
kunden musse. Im ubrigen eriauterte er 
die Begriffe Primar-, Sekundar- und Ter- 
tiarfunde. Beweismittel fur die Varus- 

Sciilaciit sind nur Primarfunde, und zwar 
Gegenstande, die in augusteischer Zeit 
unmittelbar aus romischer Hand in den 
Boden gelangt sind und die jetzt erst ge- 
funden werden. Es kommen in Betraclit 
iViunzen des Kaisers Augustus in Gold, Sil- 
ber und Bronze. Letztere konnen einen 
besonderen Varusstempel tragen (vgl. 
Bild). Dann gehoren dazu zerstorte Oder 
veriorene Oberreste romischer Waffen 
(Sciiwerter, Dolciie, Speere, Pfeile), Blatt- 
hacken und Zeltlieringe (vgl. Bild). Im 
Sumpfgeiande konnen sich aucii Ske- 
lettreste befinden. Verdachtige Boden- 
vertiefungen, Graben und Gruben, selbst- 
verstandlich auch Grabhugel konnen In- 
dizien liefern. Dagegen kannte man z.B. 

Rund 700 Theorien wurden bjslang zur Varusschlacht aufgestellt. Die 44 Drelecke bilden sozusagen elne engere Auswahl. 
(Foto: Landesmuseum Munster) 
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Hufeisen bei den Romern offenbar noch 
nicht 

Rege Diskussionen 
ohne neue Erkenntnisse 

An die Referate schlossen sich Po- 
diumsdiskussionen an. Sie wurden berei- 
chert durch allgemeine, gar vorzugliche 
Darlegungen der anwesenden Althistori- 
ker und Sprachwissenschaftler. Doch 
Auslegungsfragen, die sicti auf die Varus- 
Sciiiaclit bezogen, wurden von den Ex- 
perten kaum beantwortet. So biieb der 
Streit urn den Standort der Varus- 
Scliiaclnt unverandert erhaiten. Ungeacii- 
tet dessen iiat das Buch Willielm Leises 
der Suche nach dem Schiaciitfeid neuen 

Auftrieb gegeben. Mag sicln der Verfasser 
bei einigen Hypotiiesen aucii geirrt fiaben 
(z.B. bei derHeranziehung dervielen Flur- 
namen), so andert das nichts an der Logik 
der Gesamtzusammenhange, die sicii mit 
den antiken scliriftiichen Uberiieferungen 
am besten decken. 

Die Arciiaologen, als einzige Beweis- 
lasttrager, wolien iiir Bestes geben, bis 
zur 2000-Jaiirfeier in 22 Jahren die Ort- 
iiciikeit zu finden. Und alie anwesenden 
Horer wurden gebeten, dabei durcli 
Fundmeldungen mitzuwirken. 

Bieibt ubrig zu sagen: „Na, denn suciit 
ma! sciionl" 

M5hnesee und Wintzenheim im ElsaB 
sind Partnerschaftsgemeinden 

Am 17. Oktober wurden von den Biir- 
germeistern Lutimann, Gemeinde IVloii- 
nesee, und Siegel, Gemeinde Wintzen- 
lieim, im „Haus des Gastes" in Korbecke 
die Partnerscliaftsurkunden unterzeicli- 
net. An dem Festakt nalimen etwa 50 
Personen aus Wintzeniieim, vorwiegend 
Ratsmitglieder, und etwa 200 Personen 
aus der Gemeinde Moiinesee teii, die sicii 
aus Ratsvertretern, Vertretern der Kir- 
ciiengemeinden und Vorstanden der Ver- 
eine zusammensetzten. An der Feier 
wirkten der iVIusikzug der Freiwilligen 
Feuerwehr und der Gesangverein Cacilia 
Korbecke mit. 

Die beiden Biirgermeister braciiten in 
der Feierstunde zum Ausdruck, daS die 
Verbundeniieit der beiden Gemeinden 
ein iVIeiienstein in der Geschiciite der 

deutscii-franzosisciien Freundsciiaft sei 
und der eingescliiagene Weg konsequent 
weiter fortgesetzt werden sollte. Es sei 
jetzt erforderlicii, die Partnersciiaft mit 
Leben zu erfullen. Brucken der Verbun- 
deniieit und Freundschaft muBten zwi- 
sciien alien Bevolkerungskreisen der 
Partnergemeinden geschlagen werden. 
Das gelte fur die Vereine, insbesondere 
aber fiir die Jugend. Diese Begegnungen 
sollten besonders gefordert werden. 

Am 16. Oktober liaben die Wintzenhei- 
mer nach einem Gottesdienst noch einen 
gemeinsamen Spaziergang uber die 
Sperrmauer des Sees und durch den Stoi- 
len der iViauer unternommen. Hierbei 
wurden ihnen Erlauterungen iiber die Ge- 
meinde, den Mohnesee, die Zerstorung 
der Sperrmauer im 2. Weltkrieg und den 

Wiederaufbau gegeben. Wintzenheim im 
ElsaB ist die Geburtsstadt von Joseph 
Joos. Er wurde hier am 13. November 
1878 geboren. Nach ihm ist die Heim- 
volkshochschule der katholischen Arbeit- 
nehmerbewegung (KAB) des Erzbistums 
Paderborn in Korbecke am Sudrand des 
iVIohnesees benannt. Sie besteht seit 
nunmehr zehn Jahren. Joseph Joos, ein 
Plonier des Vereinigten Europas, war 
iVIitglied der Weimarer Nationalver- 
sammlung, IVIitglied des Deutschen 
Reichstages, 1. Vorsitzender der KAB und 
2. Vorsitzender der Zentrumspartei. Sei- 
ne franzosische Staatsbiirgerschaft hat 
er auch wahrend der politischen Tatigkeit 
in Deutschland nicht aufgegeben. 

Die ersten Kontakte zu Wintzenheim 
knupfte IVIonsignore Pralat Rudolf Win- 
ter, Hausherr des Joseph-Joos-Hauses 
und Prases der KAB im Erzbistum Pader- 
born. Verstandlich, da6 die ersten Besu- 
che der Wintzenheimer auch im Joseph- 
Joos-Haus stattfanden. 

Der Ort Wintzenheim wurde bereits im 
Jahre 1275 befestigt. Als Spuren jener 
Zeit finden sich noch Ruinen der Fe- 
stungsmauer. Die Wallfahrtskirche „Ma- 
ria Hilf zeigt ein Muttergottesbild aus 
dem 17. Jahrhundert; ein sehenswerter 
alter Brunnen stammt aus dem Jahre 
1751. Wintzenheim ist ein Weinbauort im 
Herzen des ElsaB, ca. 5 km von Colmar 
entfernt, mit 7000 Einwohnern. Viele 
sprechen noch deutsch. Das tragt zu einer 
schnellen Verstandigung wesentlich bei. 
Der Weinbau ist neben kleineren Indu- 
striebetrieben die Haupterwerbsquelle. 
Rings um den Ort, der den Vogesen vor- 
gelagert liegt, befinden sich die Weinber- 
ge. 

Wilhelm Siepmann 

„Dr. MQllmann-Platz" 
im Naturpark Diemelsee 

Der Verein Naturpark Diemelsee 
machte Oberkreisdirektor a.D. Dr. Adal- 
bert Mullmann ein Abschiedsgeschenk, 
das uber den Tag hinaus an den Mitbe- 
grijnder und engagierten Naturpark-For- 
derer erinnern wird: ein viei besuchter 
Platz an der waldeckisch-westfalischen 
Grenze in der Nahe der Hochheide „Neuer 
Hagen" tragt jetzt seinen Namen. Der 
Vorsitzende des Naturparks, der Korba- 
cher Landrat Dr. Giinter Welteke, verab- 
schiedete Dr. Mullmann im Beisein des 

Vorstandes auf diesem Platz mit der 
Hoffnung, daB den Wanderer Dr. Mull- 
mann der Weg noch oft hierher fuhren 
werde. 

Dr. Welteke betonte in einer kurzen 
Laudatio, daB Dr. Mullmann zusammen 
mit dem damaligen Korbacher Landrat 
Dr. Reccius die Grundung des Naturparks 
Diemelsee maSgeblich beeinfluBt und als 
Vorstandsmitglied auch im Verband 
Deutscher Naturparke MaBstabe gesetzt 
habe. Dafiir gebuhre ihm Dank und Aner- 
kennung sowohl der Burger dieses Lan- 
des als auch der vielen Menschen, die im 

Naturpark Diemelsee Erholung suchen. 
Dr. Mullmann wertete die Namensge- 

bung als Ausdruck des guten Kontakts 
der Burger diesseits und jenseits der Lan- 
desgrenzen. Er wies darauf hin, daB 
Waldbauern die eigentlichen Initiatoren 
zur Grundung dieses Naturparks waren 
und freute sich, daB es vor 22 Jahren ge- 
lang, ein Modell zu schaffen, in dem Wald- 
bauern und kommunaler Bereich ver- 
klammert wurden. Wie eng diese Klam- 
mer sei, zeige sich u.a. darin, daB immer 
ein Land- und Forstwirt den stellvertre- 
tenden Vorsitz fuhre. Wlii. 
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Helga Schauerte erhalt den Kulturpreis des Kreises Olpe 

Der mit 10000 DM dotierte, alle drei 
Jahre verliehene Kulturpreis des Kreises 
Olpe ist der Organistin Helga Sciiauerte 
zuerkannt worden. Nach Ludwig Korte 
(Attendorn) und Ina-iVIaria Mihalyiiegyi- 
Witthaut (Kirchiiundem) ist die aus 
Bruchfiausen stammende, heute in Paris 
wirkende Kunstlerin dritte Preistragerin 
des Kulturpreises, den ihr die Jury (Dr. 
Magdalena Padberg, Franz Becker, Wer- 
ner Cordes, Landrat Hanspeter Klein, 
Oberkreisdirektor Dr. Franz Demmer) ein- 
stimmig zuerkannt hat. Der Kulturpreis 
soil Anfang 1988 verliehen werden. 

Mit dieser Auszeichnung wird eine 
Kunstlerin gefordert, die injungen Jahren 
auf ihrem kunstlerischen Weg mit beein- 
druckender Beharrlichkeit und stetig zu- 
nehmendem Erfolg weit vorangeschrit- 
ten ist - ohne daS sie die Verbindung zu 
ihrer sauerlandischen Heimat aufgege- 
ben hatte. 

Ihren ersten Klavierunterricht erhielt 
Helga Schauerte 1966 im Alter von neun 
Jahren durch Bernd Allenstein, Olpe. Be- 
reits 1971 ubernahm sie die Organisten- 
stelle an der historischen Orgel zu Kirch- 
veischede, eine Stelle, die sie zehn Jahre 
innehatte. 1975 legte sie das kirchenmu- 
sikalische C-Examen als Organistin und 
Chorleiterin ab. Nach dem Abitur 1976 an 
der St.-Franziskus-Schule in Olpe studier- 
te sie Schulmusik und Philosophie an der 
Musikhochschule und der Universitat 
Koln (Orgel bei Professor Viktor Lukas). 

Wahrend ihres Studiums nahm sie an 
Meisterkursen beruhmter franzosischer 
Organisten tell, u.a. bei Marie-Claire Alain, 
Andre Marchal und Xavier Darasse. Seit 
1977 war sie mehrfach Chorleiterin des 
Deutsch-FranzOsischen Jugendtreffens 
in St. Donat, das - ganz im Zeichen der 
Musik - der deutsch-franzQsischen Be- 
gegnung gewidmet ist. In ihrer Heimat- 
kirche zu Kirchveischede veranstaltete 
sie iiber viele Jahre Konzerte, mit deren 
Erios sie zur Erhaltung und Restaurie- 
rung der historischen Orgel beitrug. 1981 
schloS sie ihr Studium in Koln mit dem 
Staatsexamen ab (im Fach Orgel mit Aus- 
zeichnung). 

1981/82 setzte Helga Schauerte ihr 
Studium als Stipendiatin des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes bei 
Marie-Claire Alain in Paris fort. Dort uber- 
nahm sie 1982 die Organistenstelle an der 
Deutschen  Evangelischen  Kirche.  Das 

I 
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Foto: Pierre Combe, Paris 

Studium in Paris kronte sie 1983, indem 
sie am Conservatoire im Fach Orgel den 
1. Preis gewann. 1985 legte sie schlieBlich 
an der Musikhochschule Koln die kunstle- 
rlsche Reifeprufung im Fach Orgel ab (No- 
te: sehr gut). 

In Fachkreisen bekannt wurde Helga 
Schauerte vor allem durch ihre Forschun- 
gen uber den franzOsischen Komponisten 
und Organisten Jehan Alain (1911 -1940), 
dem sie die erste wissenschaftliche Mo- 
nographic gewidmet hat (Titel: Jehan 
Alain. Das Orgelwerk. Eine monographi- 

sche Studie. Regensburg: Bosse-Verlag 
1983, 2. Aufl. 1985). Das Buch ist 1985 in 
franzosischer Ubersetzung erschienen, 
eine englische Ausgabe befindet sich in 
Vorbereitung. Helga Schauerte hat mit 
diesem Buch nicht nur eine groBe For- 
scherleistung erbracht; sie hat sich als er- 
ste Deutsche eines franzosischen Kom- 
ponisten angenommen, der 1940 im Ku- 
gelhagel deutscher Soldaten an der Front 
gefallen ist und dessen Kompositionen 
heute zu den weltweit am meisten ge- 
spielten Orgelwerken gerechnet werden 
diirfen. 

Mehr als 150 Konzerte und Vortrage, 
speziell zu Jehan Alain und zur franzosi- 
schen Orgelmusik des 20. Jahrhunderts, 
haben Helga Schauerte an viele Hoch- 
schulen des In- und Auslandes gefuhrt: 
nach Toulouse (Conservatoire), Dussel- 
dorf (Musikhochschule), London (Royal 
Academy of Music) und - in diesem Jahr 
bereits zum dritten Mai - nach Amerika: 
an die Universitat Michigan, ins Cleve- 
land-Museum, zu Konzerten nach New 
York, Washington, Boston, Pittsburgh. 

Helga Schauerte hat als Musikerin 
Brucken geschlagen: Zwischen den Kon- 
fessionen und zwischen den Kulturen, vor 
allem zwischen Deutschland und Frank- 
reich. Wenn ihr im Januar 1988,25 Jahre 
nach Unterzeichnung des deutsch-fran- 
zosischen Freundschaftsvertrages im Ja- 
nuar 1953, der Kulturpreis des Kreises Ol- 
pe verliehen werden soil, so wird damit 
auch zum Ausdruck gebracht, wie sehr 
sich der Kreis Olpe ihrem Engagement 
zur Vertiefung der deutsch-f ranzosischen 
Freundschaft verbunden weiB. 

Matthias Pape 

Neue Mitglieder bzw. Abonnenten: 
Bernhard Rustemeier, Winterberg 
Wolfgang Rustemeier, Menden 
Alfred Rump. Kirchhundem 
Franz-Josef Holweg, Wenden 
Franz-Josef Huxol, Paderborn 
Klaus Henke, Wetter 
Peter M. Kleine, Miinster 
Herbert Schulte. Lennestadt 
Dr. Alfred Bruns. Miinster 
Hermann MSrz. Burgwedel 
Michael Ermecke, Arnsberg 

Gisbert Kinkel, Wenden 
Elmar Stahlschmidt, Hemer 
Heinrich Brachthagen. Munster 
Dr. Elmar Nilbold, Fiirstenberg 
Dr. Friederike Kasting. Hagen 
F.-Engelbert Prein, Ramsbeck 
Johannes Knipschild, Ramsbeck 
Antonius Diemar, Arnsberg 
Dr. Thomas Zahringer, Brilon 
Dr. Walter Fritzsch, Arnsberg 
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Ein auBergewShnlicher 
HexenprozeB 

Der HexenprozeB, den die Esloherin 
Dr. Magdalena Padberg in iiirem neue- 
sten Bucti besclireibt, ist furwaiir „ein au- 
Bergewotinliclner HexenprozeB", und das 
gieicii in metirfacher Hinsiclit. Denn da 
klagen niclit die sich durch teuflisciie He- 
xerei geschadigt setienden Verleumder - 
es sind der auf dem Rittergut Bremsciieid 
bei Esloiie ansassige Hermann von Esle- 
ve, seine Eiiefrau Margaretlie, geb. von 
Bosen, und die beiden Sohne Christoph 
und Dietrich -, sondern die von diesen der 
„Zauberei"     beziciitigten   Bauersleute 

Ma^akmVxSx^ 

STROBiL-VERlAG  ARE^RERG 

Ciiristian Hoberg in Esiohe und Margare- 
the Volmers in Bremscheid, eine Nacfiba- 
rin der Familie von Esleve. Oberraschen- 
derweise lauft das Verfahren aber als 
Streit „v. Esleve contra Hoberg/Volmers" 
Oder „v. Esleve contra Hoberg und Con- 
sorten". Ungewohnlich ist auch die lange 
Dauer des Prozesses, der im Jaiir 1605 
am i<urfurstiichen Gericiit zu Arnsberg 
begann, in zwei Berufungsverfaiiren die 
Offiziaiate in Werl und in Koin beschaftig- 
te und 1615 nach einem dritten Appella- 
tionsgesucii des niciit zu seinem Ziel ge- 
kommenen Hermann von Esleve in letz- 
ter instanz an das Reichskammergericht 
in Speyer ging, oiine daB ein Urteil uberlie- 
fert ware. 

Wie der Ausgang des Verfaiirens, so 
bleiben aucli die letzten Beweggrunde im 
dunkein, die Hermann von Esleve bewo- 
gen liaben, Christian Hoberg und Marga- 
rethe Volmers, zwei Personen mit gutem 
Leumund, die beide aus dem Hundemge- 
biet stammten, offentlich in den Ruf zu 
bringen, sie hatten sich dem Teufel ver- 
schrieben und seien schadenstiftende 

Zauberer. Von Esleve beruft sich darauf, 
daB seine offenbar kranke, vielleicht kor- 
periich und geistig behinderte Tochter - 
„das arme Kind" - mit einem bosen Geist 
„beladen" gewesen sein soil, der bei ei- 
nem Exorzismus offentlich kundgetan 
habe, Hoberg und die Volmersche hatten 
ihn in das Kind gezaubert. Allem An- 
schein nach war es jedoch nicht allein das 
vermeintlich nur durch Teufelswerk zu er- 
klarende Ungluck, ein krankes Kind zu ha- 
ben, was die Suche nach Schuldigen in 
Gang setzte; auch ein ratselhaftes Vieh- 
sterben in den Stallen Esleves und stritti- 
ge Besitzanspriiche scheinen eine Rolle 
gespielt zu haben. 

Magdalena Padberg hat die erhalte- 
nen, um die 1000 Seiten zahlenden Pro- 
zeBakten, die heute im Staatsarchiv Mun- 
ster liegen, sorgfaltig studiert. Eine gro- 
Bere Anzahl von Dokumenten gibt sie im 
Wortlaut wieder. Das ist keine leichte Le- 
sekost, denn der damalige Juristen- und 
Behordenstil ist ubertrieben wortreich, 
weitschweifig und holzern umstandlich. 
Dennoch sind es gerade die wortlichen 
Wiedergaben aus den Akten, die man 
nicht missen mochte. Nachhaltiger als je- 
de Nacherzahlung geben sie Einblick in 
die Vorstellungswelt und Denkweise der 
ProzeBbeteiligten. 

Wo die Herausgeberin selbst berichtet 
und kommentiert, tut sie es nicht nur mit 
sprachlicher Brilianz, sondern dank ihrer 
Belesenheit auch mit umfassender Sach- 
kenntnis und ohne Scheu vor einem per- 
sonlichen Urteil und subjektiver Wertung. 
Da sie immer wieder auch auf andere He- 
xenverfolgungen im kurkolnischen Her- 
zogtum Westfalen in den Jahren 1585 bis 
1631 eingeht, ist das Buch fast zu einem 
Sittenbild des kurkolnischen Sauerlandes 
in den Jahrzehnten um 1600 geraten. Wie 
Rainer Decker ermittelt hat. sind hier al- 
lein in den Jahren 1628 bis 1631, als der 
Hexenwahn seinen Hohepunkt erreichte, 
um die 600 der Zauberei Angeklagte 
nachweisbar, die fast alle auf dem Schei- 
terhaufen endeten; die tatsachliche Zahi 
schatzt er auf uber 1000 (Westf. Zeitschr. 
131/132,1981/82, S. 355). Zu den Ange- 
klagten gehorte auch Henneke von Es- 
sen, 1602 Burgermeister von Arnsberg, 
der 1605 bis 1607 Richter erster Instanz in 
dem von M. Padberg beschriebenen Pro- 
zeB war, nach ihrem Urteil „ein geduldi- 
ger, ein zu geduldiger Ermittler". Er wur- 
de ein Opfer des beruchtigten Hexenja- 

gers Dr. Heinrich von SchultheiB und 
starb im August 1631 zu Arnsberg ..auffm 
SchloB in carcere". Sein Schicksal behan- 
delt M. Padberg in einem „Nachtrag", den 
sie als ihren Beitrag zur Feier des 750. Ge- 
burtstags der Stadt Arnsberg im Jahr 
1988 versteht. Gewidmet hat sie die 
Schrift Margarethe Volmers, Christian 
Hoberg und all den namenlosen Opfern 
der Hexenverfolgung, an die niemand 
mehr denkt. Gunther Becker 
Magdalena Padberg: Ein auBergewohnlicher HexenprozeB 
- von Esleve contra Volmers/Hoberg. Strobel-Verlag. Arns- 
berg 1987; 208 S., zahlr. Abb.; 19.80 DM. 

Unser Erzbistum Paderborn 
Kalender 1988 

Im 9. Jahr ist der Wandkalender im 
Verlag Bonifatius-Druckerei Paderborn 
erschienen, im Format 24 x 26 cm mit 
25 Farbbildern auf Kunstdruckpapier in 
Spiralbindung, zum erstaunlich niedrigen 
Preis von 9,80 DM. 

Erstmals ist der ostliche Anteil der Erz- 
diozese, das Bischofliche Amt Magde- 
burg, vertreten, und zwar mit funf Moti- 
ven. 

Unter den wieder hervorragend aufge- 
nommenen und gedruckten Farbfotos 
von Dr. Heinz Bauer ist das Sauerland mit 
schonen Motiven beriicksichtigt: Das 01- 
bild der Anbetung der Heiligen Drei Koni- 
ge aus der Dreikonigskirche in Mohnesee- 
Brullingsen, die Pfarrkirche St. Peter und 
Paul von Wormbach (Schmallenberg), die 
Figur des Irrlehrers Tanchelinus als Tra- 
ger der Kanzel in der Pfarrkirche St. Pan- 
kratius in Mohnesee-Korbecke, die mit- 
telalterliche Apsismalerei der Pfarrkirche 
St. Cyriacus von Berghausen (Schmallen- 
berg) und als Detail daraus die Gestalt 
Mariens. Spater folgen die barocke Pla- 
stik des heiligen Rochus in der Pfarrkirche 
St. Lambertus in Oberhundem (Kirchhun- 
dem), die Kirche St. Nikolaus in Marsberg- 
Obermarsberg, das Antependium des Al- 
tares in der Kapelle Schmallenberg-Sel- 
kentrop, der Altarraum der Pfarrkirche 
St. Peter in Arnsberg-Oeiinghausen und 
die Darstellung der Geburt Christi aus der 
Kirche St. Antonius Einsiedler in Bremke 
(Esiohe). Wie immer stehen auf der Ruck- 
seite der Blatter Texte zur kunstge- 
schichtlichen Einordnung und zur Inter- 
pretation des Bildinhaltes, die hinleiten 
zur glaubigen Betrachtung. PI. 
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Wo Arminius die R6mer 
schlug 

Die zahlreiche Literatur iJber die Varus- 
sciiiaciit (1180 Titel in der Lippischen 
Bibiiographie von 1957 und 16 aiiein uber 
die Scfilaclit im Arnsberger Waid in der 
Westfalischen Bibiiographie von 1955) ist 
um ein weiteres Bucii ..reicher" gewor- 
den. 

Der Arciiaoioge darf und will niciit Pro- 
bleme anderer Disziplinen beurteilen Oder 
bewerten. Wohl aber ist er bei den vom 
Verfasser benutzten archSologischen 
Quellen gefragt, da gerade diese ais ver- 
meintliclie Beweise deutlich herausge- 
stellt werden. 

Es beginnt bereits bei der sonst scho- 
nen Reliefkarte der Munsterschen Bucht 
und des siidlich angrenzenden Berglan- 
des mit den dargestellten Burgen. Von 
den sieben ..nachgewiesenen" germani- 
schen Burgen hat die Sigiburg (Hohensy- 

...LIEBER 
UHl ALTER 

SCHNEIDER' 

H.&F.SCHNEIDER KDRNBRENNEREI 
NUTTLAR-HOCHSAUERLAND 

burg, S. 22) bisher keinerlei Funde Oder 
Befunde erbracht, die eine Datierung 
auch nur von Teilen der Burg in diese Zeit 
erlauben wurden. Dies trifft auch auf die 
ebenfalls genannte Oldenburg bei Ne- 
heim zu, die auf Grund der Grabungen 
nachweislich fruhgeschichtlich ist. Fur die 
Datierung weiterer Burgen in die Eisen- 
zeit, etwa Eresburg, Gaulskopf, Oestrich, 
Padberg, Borberg (GrabungenO. Alten- 
fils, Alme, Arnsberg (Grabungen!) und 
Oeventrop (alle S. 52) gibt es keine ar- 
chaologischen Beweise, die einen solchen 
zeitlichen Ansatz rechtfertigen wurden. 
Unter den hier genannten Burgen befin- 
den sich aber mit Sicherheit solche des 
hohen Mittelalters (Padberg, Altenfils, Al- 
me, Arnsberg). Sie alle werden vom Ver- 
fasser allein aus taktischen Uberlegun- 
gen zu Burgplatzen um Christi Geburt 
gemacht. Dies zeigt sich besonders schon 
am Beispiel von Belecke. Die hier gemach- 
te Aussage „Diese Burgen sind fast im- 
mer iiber alteren Anlagen errichtet" 
(S.175) halt keiner Nachprufung stand. 

Doch kommen wir zu den Grabern im 
Arnsberger Wald (S. 152 ff.), die vom Ver- 
fasser als vermeintlicher Beweis seiner 
Hypothese gewertet werden. Zwar gei- 
stern sie bereits seit 110 Jahren in immer 
wiederkehrenden Wellen durch die Lite- 
ratur, aber bis heute hat kein einziges 
auch nur den geringsten Hinweis auf eine 
vorliegende Bestattung gebracht. Ver- 
fasser stutzt sich bei seiner Interpreta- 
tion allein auf die total veralteten Beob- 
achtungen von F. Biermann. Sie passen 
ihm besser als die jiingeren Forschungen 
von C. Schuchhardt (1912) und A. Stieren 
(1932). Er vergiSt dabei, daS die archaolo- 
gische Forschung 1910 noch in den Kin- 
derschuhen steckte und daB es geraede 
Schuchhardt (Direktor der vorgeschichtli- 
chen Abteilung des Berliner Volkerkun- 
demuseums) war,derdauerhafteAkzen- 
te in der praktischen Gelandearbeit ge- 
setzt hat. Gleiches gilt fur Stieren, den Be- 
grunder des Westfalischen Landesmu- 
seums fur Vor- und Fruhgeschichte. Die 
Beobachtungen von Schuchhardt und 
Stieren sind durchaus ernst zu nehmen, 
denn beide haben sich fur ihre Untersu- 
chungen sehr viel Zeit genommen, ver- 
gleicht man die vor Ort verbrachten Tage 
mit der „normalen" Dauer damaliger Aus- 
grabungen. Beide kommen aber zu dem 
SchluB, daS es sich bei dem Befund auf 
keinen Fall um Grabhugel gehandelt hat. 

Aber auch noch aus einem anderen 
Grund hatte Verfasser die Interpretation 
dieser Hiigel kritischer betrachten mus- 
sen, denn er hat ja selber (S. 160 f.) zwei 
dieser Hugel geoffnet und die Profile stu- 
dieren konnen. Er hat bei seiner Beschrei- 
bung (S. 161) sicherlich recht, dafi es sich 
nicht um einen Lesesteinhaufen handelt, 
aber warum muB es deshalb ein Grabhu- 
gel sein? Das auf S. 161 von Verfasser wie- 
dergegebene Profil zeigt nur das des Hii- 
gels aus dem Jahre 1984, nicht aberjenes 
aus 1983, bei dem ein vager Hinweis auf 
ein mogliches Alter gefunden wurde. Hier 
lag namlich unter den Steinen ein knapp 
0,1 m starkes, humoses Band, dessen lok- 
kere Zusammensetzung mit Sicherheit 
nicht 2000 Jahre, sondern vielleicht 200 
bis 300 alt war. Die Befunde in diesen bei- 
den Hugeln haben ganz im Gegenteil wie- 
derum gezeigt, und Verfasser wurde an- 
laBlich zweier Ortstermine auch darauf 
hingewiesen, daB es sich nicht um Grab- 
hugel gehandelt haben kann. Das reine 
Vorhandensein von Brandrotung und ge- 
ringen Holzkohlenresten reichen als Be- 
grundung, es handele sich um Grabhugel, 
nicht aus. 

Wenn man die Hugel erklaren will, wird 
man sich auf anderen Wegen bewegen 
mijssen, als Verfasser es tut. Sicher ist, 
daB bei einigen der Hiigel die Steine 
randlich in Lehm gesetzt sind und daB der 
anstehende Boden dafur abgegraben 
wurde. Bereits Schuchhardt und Stieren 
weisen darauf hin und auch der Hiigel des 
Jahres 1984 war so aufgebaut Dies laSt 
deutlich erkennen, daB es sich nicht allein 
um locker zusammengeworfene Steine 
handelt. Sicher ist aber auch, daB nicht 
alle Hiigel so aussehen, sondern es gibt 
auch reine „Steinlesehaufen", wobei das 
Wort lediglich das Aussehen beschreiben 
soil. Huge! dieser Art gibt es allerdings 
nicht nur am Ennster Knick Oder der Wen- 
nemer Hohe, sondern auch in anderen 
Teilen des Sauerlandes. Bereits Schuch- 
hardt weist auf eine Fundstelle zwischen 
Grevenbriick und Altenhellefeld hin, und 
seit den dreiSiger Jahren kennen wir 
dank der Arbeit von E. Hennebole, Rii- 
then, wenigstens 15 000 dieser Hugel zwi- 
schen Ruthen und Brilon, auf die bereits 
Stieren hinwies. Hinzu kommen weitere 
Hugel bei Hagen (Hochsauerlandkreis). 

Sicherlich ware es interessant, die 
Funktion dieser Steinhaufen zu kennen. 
Wir wissen, daS der heutige Wald an der 
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Wennemer HOhe und am Ennster Knick 
jung und erst seit dem vorigen Jahrhun- 
dert Staatswald ist. Aus Erkenntnissen, 
die mir R. Kohne, Meschede, zuganglich 
machte, geht einwandfrei hervor, da6 an 
beiden Stellen vor dieser Zeit landwirt- 
schaftliche Nutzflachen lagen und daB 
Menschen im Umkreis gesiedelt haben. 
Da auch an anderen Stellen, wie etwa be! 
Hagen, solche Hiigel mit wiistgefallenen 
nurformen zusammenfallen, ist am ehe- 
sten wahrscheinlich, daS wir in ihnen Re- 
sten modemer Nutzungen sehen diirfen. 
Hier kamen Relikte der Kohlerei (Hutten, 
Feuersteilen, etc.) genau so in Frage wie 
Rodungstatigkeiten. DaB auch die We- 
geausbesserung dazu gehort, hat bereits 
Schuchhardt erwahnt, der 1912 „moder- 
ne" Huge! am Plackweg gesehen hatte, 
die hierfiir zusammengeworfen worden 
waren. 

Ich kann nur schlieBen mit den Worten 
von Fr. Koepp „Noch immer geht der 
Schatten des Varus um und nimmt an 
den Enkeln des Arminius furchterliche 
Rache - nicht nur an denen, die die Freu- 
den des Entdeckers mit dem Fluche le- 
benslangen Verkanntseins erkaufen 
mussen, sondern auch an denen, die die- 
se hartnackige Verkennung zu begriin- 
den sich verpflichtet fiihlen Oder auch oh- 
ne solche Verpflichtung durch den Sumpf 
der Varusliteratur zu waten AnlaB ha- 
ben" (Zeitschrift Westfalen 1927). 

Dr. Philipp R. HOmberg 

Die Redaktion danktdem Verfassersowie dem Herausgeber 
und der Redaktion der Zeitschrift .Der Marker". Luden- 
scheid, fur die Erlaubnls zum Nachdruck aus Heft 4/1987. 

Willielm Leise: Wo Arminius die Romer schug. Wege auf 
Wasserscheiden fuhren zum Ortder Varusschlacht. Aschen- 
dorff, Munster 1986.248 S.. 85 Abb. und Karten. Efalin-Ein- 
band, 38.- DM. 

Heimatkalender 
des Kreises Soest 1988 

Auf dem Titel geschmijckt mit einer 
Radierung des in Korbecke lebenden 
Kunstlers Karl Richard Jauns ..Altareiche 
bei Gunne", bietet der Kalender wieder 
ein buntes Bild aus Geschichte und Ge- 
genwart des Kreises Soest (Herausgeber: 
Kreis Soest, Druck: Dietrich-Coelde-Ver- 
lag, Werl, 120 S., zahlreiche Fotos). Hei- 
matfreunde des kurkolnischen Sauerlan- 
des werden besonders interessiert sein 
an mehreren heimatkundlichen Beitra- 
gen, so von Monika Ortmanns: 300 Jahre 
Antonianum in Geseke, von Erich Unver- 
richt: Erlebte Stadtgeschichte - 1150- 

Jahrfeier in Erwitte, von Heinz PlaBwilm: 
Der Nikolaus-Bildstock in Himmelpforten, 
von Ulrich Grun: „Rarus Sculptor" - der 
Barockbildhauer Paul Gladbach, von Fritz 
Bamberg: Unrecht bleibt Unrecht - 
Reichskristallnacht 1938 in Warstein, von 
Joseph Friederizi: lOSOjahrige Stadtge- 
schichte: Belecke feiert Geburtstag. Am 
SchluB des Kalenders stellt das Kreisar- 
chiv Soest neue Heimatliteratur vor, dar- 
unter auch einige das Sauerland berCih- 
rende, z.B. den vom Sauerlander Heimat- 
bund herausgegebenen Band „Kommu- 
nale Wappen des Herzogtums Westfalen" 
und zu verschiedenen Jubiiaen von Orten 
Oder alteren Vereinen (Erwitte, Warstein, 
Gesecke, Korbecke). Red. 

PreuSische Landesver- 
messung im Sauerland 
des Hautmanns Bendemann 

Hans Frohlich, Professor fur Vermes- 
sungstechnik an der Universitat Essen 
und geburtiger Sauerlander, dem wir 
schon das Werk „Aussichtsturme im 
Sauerland und Siegerland", Munster 1985 
(vgi. SAUERLAND 1/86), verdanken, hat 
erneut eine Arbeit von heimatkundlicher 
und zugleich vermessungsgeschichtli- 
cher Bedeutung vorgelegt. Aus seiner 
Auswertung der wohl eher niichternen 
„Akten der PreuSischen Landesaufnah- 
me", die beim Institut fur Angewandte 
Geodasie in Frankfurt lagern, entstand 
ein besonders lebendiges und mit Zeich- 
nungen, Karten und alten Photographien 
reich ausgestattetes Buch. 

Der Laie wird zunachst gut verstand- 
lich in die Bedeutung der preuBischen 
Triangulationen des ausgehenden 19. 
Jahrhundertes und die damit verbunde- 
nen organisatorischen Probleme einge- 
fiihrt. Die darauf folgenden technischen 
Beschreibungen der „Recognoscirungs- 
arbeiten" sind nach einem Fachaufsatz 
aus dem Jahre 1887 zitiert. Dem Autor ist 
es sogar gelungen, die Vita des Tage- 
buchschreibers auszuforschen. 

Von besonderem Reiz sind die eigentli- 
chen Tagebuchaufzeichnungen wegen 
der in den technischen Details versteck- 
ten iaunigen Marginalien, die man in den 
Aktennotizen eines preuBischen Haupt- 
mannes kaum erwartet hatte. Wir erfah- 
ren, daB „auf dem Ebbe stark gestohlen" 
wird, der Gasthof in Erndtebriick „maBig 

und schmuddelig", in Ziischen hingegen 
„Gasthof Fischer, gut" ist und daB in Nie- 
dersfeld der „Gasthof Cramer an der 
Chaussee gut, landlich, Forellen" hat. Die 
zahlreichen Personen- und Ortsbeschrei- 
bungen des Tagebuches erganzt Frohlich 
mit zeitgenossischen Photographien. 

Alles in allem liegt ein in dieser Zusam- 
menstellung ein einmaliges Werk der 
Vermessungsgeschichte vor, mit dem be- 
wiesen wird, daB auch aus trockenem Ak- 
tenstaub bei sorgfaltiger Recherche des 
Lebens bunter Baum wachsen kann. 

Trotz des Verlustes des genitivischen 
„s" im Titel ist das Buch ein Gewinn fiirje- 
de heimatkundiiche Bibliothek, ein abso- 
lutes MuB fur den Geodaten und ein Ge- 
schenktip fiir Kenner und Liebhaber des 
Sauerlandes. Hubertus KOttlng 
Das Reisetagebuch des Hauptmann Bendemann. Aus der 
preuBischen Landesvermessung vor 100 Jahren. Hrsg. v. 
Hans Frohlich. Veriag Konrad Wittwer, Stuttgart 1987. 64 
Selten, viele Abbildungen, DIN A 4, Kartoniert mit farblgem 
Umschlag DM 29.80. (Schriftenreihe des Farderkreises Ver- 
messungstechnisches Museum e.V. Band 13) 
ISBN 3-87919-147-6. 

Herzhafter Grufi aus 
dem Hochsauerland 
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Olper Land im Aufbruch 
Ein groBformatiger und zugleich ge- 

wichtiger Leinenband in gediegener 
drucktechnischer Verarbeitung ist das 
neue Werk, das eine Lucke in der regiona- 
len Literatur sciiiieBt. Es ist Inventur und 
gleiciizeitig Anreiz fur weiteres Sammeln 

und Forsciien in der vielgegliederten iiei- 
misclien Wirtsciiaftsgeschiciite. Tragiscii 
bleibt nur, dafi dieses respektable Bucii 
erst nacfi dem plotzliciien Tod seines Au- 
tors Horst Ruegenberg (1914-1986) er- 
scheinen konnte. 

Gluckliciierweise hat der Siegener Pu- 
blizist und Historiker Horst G. Koch, der 

SCMltFERBhRGBAi 

HEIMAT 

MUSEUr^^ 
HOLTHAUSEN 

Goldmedaillengewinner 
im Bundeswettbewerb 

„Unser Dorf soil schoner 
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Was ist zu sehen? 
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Geoff net: 
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5948 Schmallenberg- 
Hoithausen 
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seit langem schon mit Ruegenberg zu- 
sammengearbeitet hatte, das Werk zu 
Ende fuhren konnen. 

DaB der Autor nicht mehr letzte Hand 
anlegen konnte, zeigt der bedauerliche 
Mangel an Quellenhinweisen und an ei- 
nem Personen- und Sachindex. Auch daB 
im fragmentarischen Literaturteil ausge- 
rechnet die grundlegende Arbeit von 
Ruegenberg aus der „Heimatchronik des 
Kreises Olpe" (Koln 1958, 2. Aufl. 1967) 
fehlt, ist schade. Doch diese Lucken, die 
vielleicht nur den Forscher storen, sind - 
verglichen mit dem hohen Infprmations- 
wert des Buches - nur zweitrangig. 

In 29 Abschnitten erfahren wir we- 
sentliche Einzelheiten uber: Erzbergbau, 
Stelne und Erden, Huttenwesen, Gerbe- 
reien, Blechkreis Olpe, Waizwerke; ferner 
uber die Metalle allgemein und uber die 
Geschichte einzelner Unternehmen in den 
Gemeinden Attendorn, Olpe, Drolshagen, 
Finnentrop, Wenden, Lennestadt und 
Kirchhundem; ferner noch uber Verkehr, 
Tabakindustrie, Versorgungswesen und 
industrielle Berufsausbildung. 

Die Gesamtdokumentation besticht 
vor allem durch den Reichtum der ergSn- 
zenden, aber auch - in hoher Farbqualitat 
- schmuckenden Bildbeigaben, von de- 
nen viele hier zum ersten Mai der Offent- 
lichkeit vorgestellt werden. Alles in allem: 
Eine wichtige Neuerscheinung, deren 
Mangel bei einer Neuauflage leicht besei- 
tigt werden konnten. 

Dr. Manfred SchOne 
Horst Ruegenberg: Olper Land im Aufbruch, Unternehmer 
und ihre Werke. bearbeitet und erganzt von Horst G. Koch, 
hrsg. vom Arbeitgeberverband fur den Kreis Olpe. Verlag 
Gudrun Koch. Siegen. 1987, 366 Seiten mit zahlreichen Ab- 
bildungen, 49.50 DM. 

Mittelalteriiche Kirchen 
im Kreise Soest 

Die gunstige Wirtschafts- und Ver- 
kehrslage bescherte dem Hellwegraum 
zwischen Unna und Paderborn im 12. und 
13. Jahrhundert eine ausgedehnte Kir- 
chenbautatigkeit. Von den mehr als 60 
Kirchen der romanischen und gotischen 
Bauperiode liegen, ganz oderteilweise er- 
halten, etwa 50 im heutigen Kreis Soest. 
Kirchengemeinden und staatliche und 
kommunale Baudenkmalpflege bemu- 
hen sich, das stolze Erbe mittelalterlicher 
Sakralbaukunst zu erhalten. Es in einer 
handlichen Broschure vorgestellt zu ha- 
ben, ist das Verdienst des Kreises Soest. 
Sechs Verfasser stellen die Kirchen in Bild 
und kurzen Texten vor und fassen sie zu 

sieben Reiserouten durch den Kreis und 
zwei Stadtrundgangen durch Lippstadt 
und Soest zusammen. Eine beigegebene 
Karte im MaBstab 1 :100000 erleichtert 
das Auffinden. Literaturhinweise am 
SchluB fuhren welter. 

Die Broschure ist gegen eine Schutzge- 
biihr von 2,— DM in den Buchhandlungen 
und Fremdenverkehrsverwaltungen im 
Kreise Soest erhaltlich. Red. 
Romanische und gotische Kirchen im Kreise Soest beider- 
seits des Hellwegs. Herausgeber: Kreis Soest. Laumanns 
Druck- und Verlagsgesellschaft Lippstadt. 1985. 

Jahrbuch 1988 des 
Hochsauerlandkreises 

Seit Ende November sind die neuen 
Jahrbucher des Hochsauerlandkreises im 
Buchhandel. Mit dieser 128 Seiten umfas- 
senden Ausgabe, der vierten, wachst die 

Sammlung aus Berichten, Erzahlungen, 
Aufsatzen und Gedichten aus dem Kreis- 
gebiet auf 512 Seiten an. Das Jahrbuch 
hat sich zum beliebten Sammelobjekt 
entwickeit. Hier einige Notizen zum In- 
halt: DaB es auch in der „guten alten Zeit" 
nicht immer harmonisch zuging, beweist 
ein Bericht vom Sangerfest Anno 1869, 
der ebenso zum Schmunzeln anregt wie 
ein Aufsatz uber den 600 Jahre alten Bri- 
loner Schnadezug. Beitrage zur Zeitge- 
schichte, etwa uber die „Reichskristall- 
nacht", uber die Schwarzmarktzeit Oder 
den Kampfmittelraumdienstsind ebenso 
enthalten wie Darstellungen zur Stadt- 
geschichte des 750jahrigen Arnsberg 
Oder zur Ortsgeschichte von Muschede 
und Deifeld. Wie die Bruchhauser Steine 
entstanden, wie sich die Winterberger 
Bobbahn fur Welt- und Europameister- 
schaften rustet, was es mit der Veleda- 
Hohle In Velmede oder der Bredelarer Bi- 
belhandschrift auf sich hat, ist ebenso in- 
teressant zu lesen wie der Aufsatz uber 
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den Siebenjahrigen Krieg im Sauerland 
Oder der Beitrag daruber, wie sich vor 155 
Jahren ein Katasterbeamter die Lange- 
weile vertrieb. AuBerdem enthalt das 
Buch viele weitere Geschichten und Be- 
richte, Mundartliches, Gedichte, Erinne- 
rungen an bekannte Personlichkeiten 
und eine Fulle interessanter Abbildun- 
gen. Red. 
Jahrbuch Hochsauerlandkreis 1988. 
Brilon: Verlag Walter Podszun. 1987. 128 S., 100 Abb. 
9.80 DM. 

Jahrbuch Westfalen '88 
Zum sechsten Mai in neuem Gewand 

erschien das Jalirbuch des Westfalischen 
Heimatbundes (fruiier Westfalisclier Hei- 
matkalender). Zum seciisten iVIai tragt es 
die Handsciirift des Schriftstellers Rainer 
A. Krewerth, der den iangjaiirigen ver- 
storbenen Kalendermann Heinrich Fuser 

Jahrbuch 

Westfalen'88 

abloste. Auf 190 Seiten bringt es eine 
bunte Misctiung aus Gedichten und Be- 
riciiten westfalischer Autoren. Dazu die 
gewolinten Sonderteile: einen Bericiit 
uber Leben und Werk des westfalisciien 
Dichters Augustin Wibbelt zum 125. Ge- 
burtstag, den man sicli ausfutirliciier ge- 
wunscht hatte, und einen farbenfrohen 
Spaziergang durcii das Freiliciitmuseum 
Detmold. der ruhig ein wenig straffer iiat- 
te sein durfen. Das kleine Kalendarium 
mit Namenstagen liegt iose bei. Was auf- 
falit, ist der hohe Anteii an Gediciiten. Wa- 
ren es im ersten Jafirbucli „neuer Art" 
1983 keine zwanzig, so sind es in diesem 
mit annatiernd 90 fast zuvieie. Gut daran 
ist sicherlicii, wenn ein Autor mit mehre- 
ren Gedichten vorgestelit wird; man kann 
sicii elier ein Bild machen. Aber an man- 
chen Stellen findet sich auf einer Seite ei- 
ne Haufung von Gedichten unterschied- 
lichster Thematik und Quaiitat, die man 
nur mit Sammeisurium bezeichnen kann. 
Und argern tut mich immer noch das dik- 

In der KiSrke 
Hoaindrech wur en JQngeiken van 
feyf Johren. Up Kristdag. dat harren 
se lahme ail iange versproaken, 
drOfft'e et oaistemool mit seyner 
Mama in de Klarke. Hoat wur ge- 
spannt ere ne Flitzebuogen. Am 
Obend vaher konn'e all nit inschlo- 
pen, und dann - bo'e doch schlap - 
droimere de ganz Nacht van der 
Kiarke, vam Krlstkind un van seynen 
niggen Hanschken. boai me dat 
Kristklnd bracht harr. Bat wur dat 
feyne wiSsen in der gurren Stuobe. 
De Kristbaim lOchtere. un de Kugeln 
biankem, dat me sik drinspoaigeln 
konn. Un in der Kiarke sOllen de 
KristbuQme nai viel grotter sien, har 
seyn SQster lahme vertallt. 
Bo ne seyne Mama wekkere, wuBte 
hoai oais gar nit bo'e wur. Abber 
dann - fixe in't Tuig. De nigge 
Hanschken nit vergiaten. In der 
Nacht harret schnigget, un se moch- 
ten dar dian haigen Schnoai stiebeln. 
Abber dat wur far dian kloalnen 
Hoaindrech alles half sai kuim. Ment 
in de Kiarke, nohm Kristklnd woll'e. 
Dann WAjr't sai weyt. Hoaindrech sat 
niaben seyner Moime in der Kiarke. 
Arteg sOU'e sien und ment jai nit ku- 
ren drofft'e, dat harren se lahme te- 
haise anbefuohlen. Un sai safe in der 
Bank, ere wann'e anwossen wQr un 

wiegere sik nit. Bat konn me do alles 
bekukken. De Altor mit dian vielen 
Lechtern, de KristbuSme gongen 
balle bis unger de Decke, de Krippe 
mit dian schoinen Figuren - de 
SchOpkes sohn Sit, ere wann se le- 
bendeg wiasen wQren - und sai viele 
Lue. Alle harren se lahren besten 
Sundagesstoot an. Bat wur dat fey- 
ne, sai harr'e sik dat nit varstellen 
kSnnen. Doch dann - upmool, bo de 
Pastaier mit dian Missedoainern Sit 
der Sakristey kam, fang de largel an 
de spielen, oias ganz sachte, dann 
ummer harrer un etiasste brOisere 
se richteg loss. Do haUet Hoaindrech 
nit mehr Sit. Hoai toh seyne Moime 
an der Mogge un frogere: „Segg Ma- 
ma, girret hey aik Boair?" (Musik 
kannt'e ment vam Schiitzenfast.) 

Caspar W. Lahme 

Anmerkung der Redaktion: 
Die Erzahlung ist erstmals im BQclilein des 
Verfassers „D0T UN DAT OlT DIAM ALLEN 
ALME" erschienen und fQr dieses Heft der 
Zeitschrift SAUERLAND etwas Oberarbeitet 
worden. Leider ist das BOchiein des Autors, 
1986 im Veriag Walter Podszun in Briion mit 
einer Aufiage von SSO Stuck erscliienen, 
schon nach wenigen IVIonaten vergriffen ge- 
wesen. Ob sich Herausgeber und Verlag zu ei- 
ner zweiten Aufiage entschiieBen kOnnen? 
Der Gehalt der Texte und der ungewOhnliche 
Reichtum an historischen Fotos hatte es ver- 
dient! 

ke Papier; das Buch wird unnotig schwer; 
hinderlich beim Lesen, die Arme werden 
„lahm". 

Der sauerlander Rezensent sucht na- 
tijrlich nach Beitragen uber das Sauer- 
land. Und siehe da: Sie sind erfreulich ver- 
treten! Wahrend man in den ietzten Jahr- 
gangen den Eindruck haben mu3te, als 
sei es ein reines Jahrbuch furs Ruhrge- 
biet und Munsterland geworden, ist in 
diesem Jahr das Sauerland gut reprasen- 
tiert. Zum 750jahrigen Jubiiaum der 
Stadt Arnsberg bringt Arnsbergs Stadt- 
direktor Dr. Cronau einen kurzen histori- 
schen AbriB. Auch fur Brilon ist 1988 ein 
festliches Jahr der Geschichte. Neben 
dem Gedenken wichtiger Personlichkei- 
ten der Vergangenheit (Maler Engelbert 
Seibertz, Heimatforscher Johann Suitbert 
Seibertz, Jurist Eduard Pape) feiert Brilon 
vor allem im kommenden Jahr den 600. 
Geburtstag seines beruhmten Schnade- 

zuges. Das Jahrbuch bringt ein Loblied 
auf die Briloner Schnad aus dem Jahre 
1910 von Wilhelm Thier, weiland Profes- 
sor am aitehrwurdigen Gymnasium Pe- 
trinum. Ein weiteres, noch fruheres „Lob 
auf das Sauerland" besingen alte, grafii- 
che Briefe. die Magdalena Padberg aus- 
gegraben hat und fachkundig kommen- 
tiert. Fur eine Sauerlander Autorin indes 
kommt das Jahrbuch '88 - obwohl recht- 
zeitig seit Oktober auf dem Markt - den- 
noch zu spat: Die drei plattdeutschen Ge- 
dichte der Schmallenbergerin Hedwig 
Jungblut-Bergenthal gerieten zwischen 
RedaktionsschluB und Veroffentlichung 
zum literarischen Nachruf: Sie starb im 
April dieses Jahres. 

Ohne auf die anderen oft lesenswerten 
Beitrage naher eingehen zu konnen: Das 
neue Jahrbuch (es enthalt 147 Bilder und 
Fotos, davon 37 vierfarbige) ist fur jeden 
Heimatfreund eine wichtige Lekture, die 
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man sich nicht entgehen lassen sollte. Der 
Preis ist angemessen. 

Eine SchluBbemerkung sei erlaubt: 
Vielleicht liegt es auch an der schleppen- 
den Mitarbeit sauerlander Autoren, daB 
in den letzten Jahren so wenig uber das 
Sauerland zu finden war. Es gibt genug zu 
berichten. Deshalb hier an alle die Auffor- 
derung, sicii mit Beitragen starker zu be- 
teiligen. Der RedaktionssciiluB ist fruh, je- 
weils im Februar. Der Herausgeber Rainer 
A. Krewertii woiint in 4410 Warendorf- 
Freckenhorst, Hagebuttenstr. 7, Tel. 
(02581)4399. Dietmar Host 
Jahrbuch Westfalen '88. Westfalischer Heimatkalender, 
Neue Folge 42. Jahrgang. Herausgegeben vom WestfSli- 
chen Heimatbund. Munster: Aschendorff 1987.187 u. 64 S.. 
17,80 DM. 

1000 Berge - tausend Verse 
Der Autor ist in seinem Heimatkreis 

und daruber hinaus kein Unbekannter. 
Heribert Scinmidt schopft in seinen 

Versen in iiociideutsciier Spraciie wie 
auch im Sauerlander Platt aus alltagli- 
chen Begegnungen. Als leiser Moralist 
kann er sich ironische Tone nicht verknei- 
fen. Seine Gedichte verraten, daB er im 
Grunde seines Herzens ein liebenswurdi- 
ger Lausbub mit Sauerlander Schalk im 
Nacken geblieben ist. 

Er schreibt uber die Jahreszeiten, uber 
„den verplanten Menschen" oder uber 
Emanzipation. Seine Verse wurden hu- 
morvoll illustriert mit Zeichnungen von 
Jutta Baulmann. Hier eine Kostprobe sei- 
ner Verskunst in Plattdeutsch: „Heer- 
Guad, pass op! se fusket dei to tusken. 
Heer-Guad schlo dropp! Dau most ne en- 
nen wisken!" (Herrgott, paS auf! Sie fum- 
meln dir dazwischen. Herrgott. hau drauf! 
Du muBt ihnen eine wischen!" In dem 96 
Seiten starken Gedichtband gibt es je- 
doch nur einige plattdeutsche Verse, so 
daB auch der nicht Plattsprechende sich 
an dem feinen Humor des waschechten 
Sauerianders ergotzen kann. Le. 
1000 Berge - tausend Verse. Strobel-Verlag. Arnsberg. Das 
Buch ist in Sauerlander Buchhandlungen erhaitlich. 
17,50 DM 

In de grOne FrShjaohrstied - 
Juliglaut un Hiarwstgold 

Wenn der November Nebelschleier 
uber das Sauerland und das ubrige West- 
falen legt, wenn das Laub an den Baumen 
bunt wird und vieie Menschen besinnlich 
werden. paBt, rein gefuhlsmaBig. die Poe- 

sie der plattdeutschen Sprache dazu. Sie 
vermag auszudrucken, was die nuch- 
terne Hochsprache oft nicht kann; die 
westfalischen Mundarten sind farbig wie 
der Herbstwald und wohlklingend wie 
das Orgelspiel. 

Gerade rechtzeitig liegen zwei Bucher 
auf dem Tisch, deren Inhalt, well mund- 
artlich, ans Gemiit geht. „ln de grone 

ffll^^S^g-M: 

In dL ^ront I roliji (hrbtiel 
i       Oku d    1 

k      \       oh   un M      u 

Frohjaohrstied" heiBt das eine, „Juliglaut 
un Hiarwstgold" das andere. Geschich- 
ten und Gedichte zwischen Neujahr und 
Mittsommer und zwischen Mittsommer 
und Weihnachten stehen darin. Heraus- 
gegeben worden sind diese von Aschen- 
dorff in Munster verlegten Werke von 
Rektor Dietmar Rost aus Westenfeld bei 
Sundern und Pfarrer Joseph Machalke, 
heute Seelsorger in Clarholz und fruher in 
Sundern und Landscheid tatig. Beide Bu- 
cher schlieBen sich an das 1985 erschie- 
nene und ausgesprochen erfolgreiche 
„Mitten in'n kaollen Winter" an. Illustriert 
hat „ln de grone Frohjaohrstied" und „Ju- 
liglaut und Hiarwstgold" Bernd Kosters 
aus Munster. 

Zwischen Munster und Schmallen- 
berg, zwischen Hagen und Paderborn: 
Der westfalische Zungenschlag, dem 
Fremden ungelenk und grob scheinend, 
zeigt seinen ganzen sprachlichen Schatz 
her. Plattdeutsch, das ist die Sprache, die 
aus dem Inneren kommt , die die Men- 
schen, die sie da oder dort beherrschen, 
seit jeher in die Lage versetzt hat. sich 
blumenreich zu artikulieren, Bilder zu ma- 
len, fur Kritisches den rechten Ton zu fin- 
den. 

In den beiden von Dietmar Rost und Jo- 
seph Machalke herausgegebenen Bu- 
chern sind alle Autoren von westfali- 
schem Rang und Namen zu finden, ob 
verblichen oder noch fur die Erhaltung 
der Mundarten arbeitend. Augustin Wib- 

belt, der Munsteriander, Theodor Propper 
aus Balve, Georg Nellius aus Rumbeck, 
Christine Koch aus Bracht, Hedwig Jung- 
blut-Bergenthal aus Schmallenberg, Ri- 
chard Knoche aus dem Paderborner 
Land, Norbert Voss, der beruhmte F.W. 
Grimme aus Assinghausen, Franz Rin- 
sche aus Scharfenberg, August Beule aus 
Ramsbeck und viele mehr schreiben uber 
die Welt und Gott, zu dem die Leute auf 
dem Land eine innigere Beziehung halten 
als anderswo. 

In vielen Gedichten und Traktatchen, 
Geschichten und Erzahlungen kommt 
das zum Ausdruck. 

Den beiden Buchern, die sich unum- 
wunden als Weihnachtsgeschenke emp- 
fehlen, ist zu bescheinigen, ein weiterer 
wichtiger Beitrag landschaftsbezogener 
Literatur zu sein. 

Rost und Machalke haben sorgfaltig 
gearbeitet, zwei Werke zusammenge- 
stellt, die den Freunden plattdeutscher 
Sprache viel zu geben wissen. 

Theo Hirnstein 
In de grOne Frbhjaohrstied. En Bok uOwer de Tied tusl^en 
Niejaohr un Mittsummer. 
Juliglaut un Hiarwstgold. En Bol<QowerdeTied tusl^enMitt- 
summer un Wiehnachten. 
Munster: Aschendorff 1987. 243 S. und 271. 
Je Band 29,80 DM. 

Christrosen - 
Ein Christine Koch- 
Weihnachtsbuch 

Im Dezember 1924 erschienen die in- 
zwischen klassisch gewordenen „Willen 
Raousen" von Christine Koch. Unter dem 
Titel „Christrosen" kundigt das Maschi- 
nen- und Heimatmuseum Eslohe in die- 
sem Winter eine Sammlung fast unbe- 
kannter und unveroffentlichter Gedichte, 
Erzahlungen und Legenden in Hoch- 
deutsch und Sauerlander Platt an. Diese 
Poesie der Weihnacht und des Wintertro- 
stes will nach der Biellerbauk-Ausgabe 
des Holthauser Museums und des Brach- 
ter Buchleins „Zur Erde fiel ein goldner 
Stern" eine weitere Facette in der Dich- 
tung von Christine Koch zuganglich ma- 
chen. 

Gleichzeitig soil u.a. auch die vergesse- 
ne Mitarbeit am Essener „Kindersonn- 
tag" in Erinnerung gerufen werden. 

Umschlagbild fur das Buch ist eine 
Weihnachtskarte von 1945. auf deren 
Ruckseite die Dichterin Verse zur Christ- 
nacht schrieb. Ein Schulaufsatz der Enke- 
lin Christel Schmidt, die den Namen der 
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GroBmutter tragt, stellt gleich zu Beginn 
ein Lebensbild vor, das nach Erzahlungen 
der Tante Else Koch 1963 entstanden ist. 

Aus der Feder der Freundin Anne Ditt- 
mar stammt eine Weihnachtserzahlung 
aus dam Jahre 1937. die wenigstens im 
Ausschnitt die Sciiatten uber dem Leben 
Christine Kochs erahnen laBt und Wichti- 
ges zur Biografie beitragt. Die hoffnungs- 
vollen Verse der Frau aus Bracht erhalten 
hier erst ihr eigentiiches Gewicht: 

Griint ein Reislein irgendwo 
Strahlet ein Sternlein hoffnungsfroh 
Schaut eine Seele himmelwarts 
Faitet die Hande, vergiBt den Schmerz. 

Viele der hochdeutschen Verse, auch 
wenn sie hinter der Mundartiyrik weit zu- 
rucl^bleiben mussen, uberraschen uns 
heute noch. Eine Dichtung aus dem Nach- 
la3 biidet den AbschiuB: ,.Du, wenn es 
Abend wird." Es ist ein groBer, ruck- 
schauender Dank, auch fur die Gabe des 
Dichtens, die Christine Koch selbst ais 
Ausgieich fiir schweres Los und ,Eeerens- 
miaten' verstanden hat. 

 mitGottaiiein zurWeihnachtszeit". 
Christine Koch, diese Liebhaberin der Er- 
de und alier Schopfung, scheute sich 
nicht, in ihren spaten Jahren den anderen 
ein ..Ewigkeitsmensch" zu sein.       Red. 
Christine Koch: Christrosen. Gedichte. Erzahlungen und Le- 
aenden zur Weihnacht in Hochdeutsch und Sauerlander 
Platt   Zusammengestellt u. bebildert von Peter Burger 
Hrsg. V. Maschinen- und Heimatmuseum Eslohe e.V.. 
19.50 DM. 

Kennt das Sauerland Christine Koch? 
Die beiden Gedichtbande Wille Raousen 
(1924) und Sunnenried (1929) enthaiten 
wohl die erste wirkliche Lyrik in der heimi- 
schen Mundart. Ihr dichterischer An- 
spruch. ihre Schonheit und Originaiitat 
sind bisher nicht wieder erreicht worden. 
Dazu ist diese Lyrik gelebtes, erspurtes 
Glaubensbekenntnis. Ein nur literarischer 

Blick wird die Seele dieser Dichtung kaum 
wahrnehmen. 

Um so erstaunlicher allerdings ist der 
Umgang des Sauerlandes mit seiner be- 
deutendsten Mundartdichterin: In no- 
stalgischen Heimatkreisen werden alien- 
falls vereinzelte heitere Verse unter der 
Rubrik ..DSnekes und anderes" verbrei- 
tet, und in den Monographien des gesam- 
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«ys 
Ihr SB-Warenhaus 

^nvTsAUERLANDIN: 
ATTENDORN 

OLPE 
IFINNENTROP 
PLETTENBERG 
MEINERZHAGEN 
MESCHEDE 
BRILON 
iLODENSCHEID 
WENDEN 

...darum zuGLOBUS... 
MAN SPURT, WAS MAN SPART! 
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PERSONALIEN 

melten Sauerlandwissens finde ich fast 
Oberall das kurze, einmal FESTgeschrie- 
bene Idealbild der einfachen Bauerin und 
Landfrau, deren Leben miteinpaarZeilen 
erzahlt werden konne. Die Vielzahl der 
MiBverstandnisse gipfeltin dem Versuch, 
Christine Koch gar zum Prototyp des 
Sauerlander Humors zu erheben. Die 
Zerrbilder volkischer Literaturkritik bil- 
den ein weiteres Kapitel. 

Vielleicht kann schon 1988 ein .Lebens- 
bild' die verengte biographische Tradition 
Ober Christine Koch in Dokumenten und 
erzahlten Zugangen erweitem? 

Die Dichterin selbst zu Wort kommen 
zu lassen, ist das Ziel einer vom Heimat- 
museum Eslohe bereits im Anfangssta- 
dium vorbereiteten Werkausgabe. Maria 

Christine Koch an ihrem 80. Geburtstag, am 
23. April 1949. 

Schmidt, die in Bracht lebende jungste 
Tochter Christine Kochs, unterstiitzt die- 
sen Plan. Lyrik und Prosa in Sauerlander 
Mundart und Hochdeutsch sollen unter 
Einbeziehung der seit den 20er Jahren 
verstreut veroffentlichten, weithin unbe- 
kannten Dichtungen sowie des lange ru- 
henden Nachlasses zusammengetragen 
werden. 

Beide Vorhaben, Biographie und Werk- 
ausgabe, sind insbesondere durch die 
z.Z. fast uniiberschaubare Quellensitua- 
tion und den langst versaumten rechten 
Zeitpunkt erschwert. Wer durch Briefdo- 
kumente, biographisches Quellenmate- 
rial, unbekannte bzw. „verschollene" 
Dichtungen und anderes einen Beitrag 
leisten kann, sei an dieser Stelle herzlich 
um seine Mitarbeit und Mithilfe gebeten 
und wende sich an michi 
Peter Burger, 
HauptstraBe 68, 5779 Eslohe 

Verdienstkreuz 
ftir Herbert Beste 

„Da hat es endlich mal den Richtigen 
getroffen" formulierte Schmallenbergs 
Burgermeister Otto Schulte, als er Her- 
bert Beste zur Auszeichnung mit dem 
Bundesverdienstkreuz gratulierte. Als 
langjahriger Vorsitzender und Geschafts- 
fiihrer des Verkehrsvereins Grafschaft- 
Schanze hatte Herbert Beste nicht uner- 
heblichen Anteil daran, daS Grafschaft 
mehrmals im Wettbewerb „Unser Dorf 
soil schoner werden" gut plaziert wurde 
und im Jahre 1965 - als erstes Dorf im 
heutigen Hochsauerlandkreis - Bundes- 
gold erringen konnte. Seit 1969 ist Her- 
bert Beste Mitglied des Sauerlander Hei- 
matbundes, seit 1975 ist er Ortsheimat- 
pfleger von Grafschaft. Schon seit 1945 
ist er Mitglied des Sauerlandischen Ge- 
birgsvereins und ubernahm wahrend der 
letzten 36 Jahre dort verschiedene fuh- 
rende Funktionen; seit 1969 ist er Be- 
zirksvorsitzender des SGV-Bezirks Hu- 
nau-Wilzenberg. In der Feuerwehr ist er 
seit 1946 tatig; er ist Trager des Feuer- 
wehr-Ehrenzeichens in Silber und Gold. 

Red. 

Tischlermeister Herbert LQser, OIpe, be- 
stand am Fortbildungszentrum fur hand- 
werkliche Denkmalpflege auf SchloB 
Raesfeld die Abschlu8prufung als „Re- 

staurator im Tischlerhandwerk". Voraus- 
gegangen war ein nahezu jedes Wochen- 
ende zweieinhalb Jahre andauernder 
Studiengang. Inhalt der Ausbildung wa- 
ren die Dokumentation und Planung von 
Instandsetzungsarbeiten an alter Bau- 
substanz. Dabei standen u. a. die fachliche 
Restaurierung von Mobeln nach alten 
handwerklichen Techniken sowie histori- 
scher Treppenbauten im Vordergrund 
des praktischen Teils der umfassenden 
Ausbildung. 

Im Rahmen vielfaltiger Sanierungs- 
maSnahmen alter Bausubstanzen finden 
kreative Handwerksunternehmer heute 
eine neue Marktiucke. Voraussetzung da- 
fur istjedoch, daB sie sich in diesem Fach- 
bereich qualifiziert weiterbilden. Die 
Handwerksorganisation des Landes hat 
mit der Einrichtung des Fortbildungszen- 
trums fur handwerkliche Denkmalpflege 
auf SchloB Raesfeld - dem Sitz der Unter- 
nehmensakademie des Handwerks - die 
Voraussetzungen fur ein umfassendes 
Ausbildungskonzept .,Restaurator im 
Handwerk" geschaffen. Handwerksmei- 
ster der am Bau schaffenden Berufe er- 
langen dort in einem zum Tell uber Jahre 
andauernden Studiengang die einer fach- 
gerechten Restaurierung und den stren- 
gen Augen der Denkmalpfleger standhal- 
tende Fortbildung zum gepruften Re- 
staurator. Red. 

Altertumsverein besuchte 
„Haus Kupferhammer" 
in Warstein 

In diesem Jahr gait die Herbstfahrt des 
Vereins fur Geschichte und Altertums- 
kunde Westfalens, Abteilung Paderborn 
(gegrundet 1824), dem Besuch des Stad- 
tischen Museums „Haus Kupferhammer" 
in Warstein. Durch das Haus fiihrte Ku- 
stos Dietmar Lange. 

Das Stadtische Museum „Haus Kupfer- 
hammer" in Warstein kann 1987 auf ein 
25jahriges Bestehen zuriickblicken. 

Das in einem barocken Herrenhaus aus 
der Zeit um 1750 eingerichtete Museum 
prasentiert im unteren GeschoS in erster 
Linie Ausstellungen zur Geologie und Mi- 
neralogie des oberen Sauerlandes, zur 
Volkskunde sowie zur Stadt- und Indu- 
striegeschichte. Den Mittelpunkt einer 

Sammlung westfalischer Steinplastiken 
des 14. bis 18. Jahrhunderts bildet die go- 
tische „Muttergottes von Warstein". Ne- 
ben einer Abteilung mit Bildern des siid- 
deutschen Kupferstechers Ridinger zeigt 
das ObergeschoB in groBem Rahmen 
groBbiJrgerliche Wohnkultur des 19. 
Jahrhunderts; das Inventar stammt 
groBtenteils aus dem NachlaB der Indu- 
striellenfamilie Bergenthal. Ihr Wohnsitz, 
Haus Kupferhammer, war Mittelpunkt ei- 
nes die Region entscheidend beeinflus- 
senden Unternehmens der Eisenindu- 
strie. 

Die nachste Jahreshauptversamm- 
lung des Vereins wird am 9. April in Min- 
den sein; am Samstag, 7. Mai 1988, wird 
eine archaologische Lehrwanderung zum 
Ringwall Borbergs Kirchhof in Brilon 
durchgefuhrt; auch interessierte Nicht- 
mitglieder sind gem willkommen.   Red. 
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Danke schon fur das 
Vertrauen! 

Am Ende dieses Jahres mochten 
wir unseren Kunden danke 
schon sagen. Danke schon fur 
die sehr rege Zusammen- 
arbeit in alien Geldange- 
iegenheiten, fur das Vertrauen 
in unsere Leistung und fur das 
gute partnerschaftllche IVIit- 
einander. Diese Bilanz ist uns 
Verpflichtung und Ansporn fur 
die Zukunft. 

Ihre Geldberater 

Die Sparkassen des Sauerlandes 
Sparkasse Amsberg-Sundern • Sparkasse Attendorn • Sparkasse Balve-Neuenrade • Sparkasse Bestwig • Sparkasse 
Hochsauerland • Sparkasse Finnentrop • Sparkasse Lennestadt-Kirchhundem • Sparkasse Meschede • Stadtsparkasse 
Marsberg • Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden • Stadtsparkasse Schmallenberg. 
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KROMBACHER 
REICHER GENUSS ENTSPRINGT DER NATUR. 
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