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Ostereier, Schmuck 
und Brauchtum 
Zum fiinften Mai am Mohnesee 

Ein Scherenschnitt 
verziert dieses Osterei. 

Foto: Norbert Zapler, Oberaden. 

Alls zwei Jahre findet im Kiinstlermuseum der Gemeinde Mohnesee (Kreis 
Soest), einem alten Fachwerkhaus, und in dem benachbarten Haus des Gastes in 
Korbecke, dem Hauptort der Gemeinde, eine Osterausstellung statt, die sich 
wachsender Beliebtheit erfreut und schon 1990 in 10 Tagen uber 11000 Besu- 
cher in das Dorf im Naturpark Arnsberger Wald lockte. 

In diesem Jahr ist es wieder soweit. Uber hundert Mitwirkende stehen in den 
Startlochern, um mit der Vorbereitungsarbeit zu beginnen. Neben Ostereiern 
aus aller Welt und in unterschiedlichsten Techniken dekorierten Eiern der Laien- 
kunstler aus der Region, neben vielfaltigem Osterschmuck uberkommener und 
moderner Art und Beispielen fiir Brauchtum der Fasten- und der Osterzeit, gibt es 
in diesem Jahr (vom 11. bis 20. April 1992, taglichvon 13 bis 19 Uhr) zwei wei- 
tere Ausstellungsschwerpunkte: Osterdekorationen auf Schwemmholzern und 
Hahne als Raumschmuck. 

Um den Besuchern nicht nur schone Dinge zu zeigen, sondern um sie selbst 
zur Kreativitat anzuregen, lassen die Mitwirkenden die Gaste auch ,.hinter die Ku- 
lissen schauen". Stundlich wechselnde Werkvorfuhrungen haben sich in der Ver- 
gangenheit stets als sehr attraktiv erwiesen. 

Fur Gruppen werden vormittags Fuhrungen organisiert. Das Verkehrsamt der 
Gemeinde sorgt filr Rahmenangebote wie eine Fuhrung durch die Korbecker 
Barockkirche und die beriihmte Druggelter Kapelle, nicht zuletzt auch zur Sperr- 
mauer und in ihre reizvolle Umgebung. - Der Erlos der Osterausstellungen ist wie 
immer fur konkrete Projekte in der Dritten Welt bestimmt: Jiirgen-Wahn-Stif- 
tung, Kasama und Lepra-Hilfe. 

Das Verkehrsamt hat einen Prospekt mit dem genauen Werkprogramm und 
den Rahmenveranstaltungen herausgebracht (erhaltlich uber Gemeindeverwal- 
tungA/erkehrsamt, Postfach, 4773 Mohnesee-Korbecke). Eintritt; 5,- DM 
(Kinder 1,- DM). Bereits jetzt haben sich viele auswartige Besucher, darunter 35 
Gruppen, angesagt. Den Besuchern aus dem heimischen Raum wird empfohlen, 
fur den Besuch vor allem den Spatnachmittag bzw. fruhen Abend (17-19 Uhr) 
einzuplanen. Prof. Dr. W. Stichmann 
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Politik heute aus dem Geiste Franz Hitzes 
Gedanken im Jubilaumsjahr 1991 von Oberburgermeister Dr. Jorg Twenhoven MdL 

Als Papst Leo XIII. die Enzyklika „Re- 
rumnovarum" am 15. Mai 1891verkun- 
dete, war Franz Hitze gerade 40 Jahre alt. 
Er war damals schon Abgeordneter im 
Reichstag, und als die Verkundigung der 
Enzyklika stattfand, befand sich Franz 
Hitze in einem aul^erst spannenden, leb- 
haften, kritischen und produktiven Dialog 
mit Bismarck uber die Krankenversiche- 
rung und uber den staatlichen Arbeiter- 
schutz. 

Franz Hitze wurde am 16. Marz 1851 
in Hanemicke (heute Stadt Olpe) gebo- 
ren; er starb am 20. Juli 1921. Nach dem 
Studium in Rom wurde er 1878 zum Prie- 
ster geweiht. Er wurde in sehr jungen Jah- 
ren Generalsekretar des Verbandes Ar- 
beiterwohlinMonchengladbach, ab 1893 
bis 1920 war er Professor fur christliche 
Gesellschaftslehre in Munster. 1882 war 
sein Einzug ins preuRische Abgeordne- 
tenhaus, 1884 in den Reichstag und 
schlieRIich wurde er 1919 Mitglied der 
verfassungsgebenden Versammlung in 
Weimar. Das Staatslexikon, das nach sei- 
nem Tod erschienen ist (1927). vermerkt 
folgende Charakteristik: Franz Hitze war 
der einfluBreichste deutsche parlamenta- 
rische Sozialpolitiker, der sozialpadago- 
gische Altmeister der katholischen prak- 
tisch-sozialen Arbeit. Er fuhrte als Sozial- 
politiker im Deutschen Reichstag grund- 
legendmitherbei: Arbeitsschutz, Arbeits- 
versicherungsgesetzgebung, soziale 
Volkswohlf ahrtspf lege, Handwerker- 
schutzgesetzgebung, Gewerbeforderung. 
Neben seinem Engagement im sozialen 
Bereich war er f uhrend in der Wirtschaf ts- 
politik, in der Finanzpolitik, in der Kultur- 
politik. Er war fuhrend in der Zentrums- 
fraktion, er war fuhrend in der Volksbil- 
dungsbewegung, insbesondere dem gro- 
Ben Volksverein fur das katholische 
Deutschland, der von Monchengladbach 
ausgegangen ist, er war fuhrend in der Or- 
ganisations- und Schulungsarbeit der 
deutschen Katholiken und er hatte die so- 
ziale Gesamtorganisation der katholi- 
schen Kirche in Deutschland mit aufge- 
baut. 

Franz Hitze - 
cine groBe Personlichkcit 

Das sind die Stichworte, die schon kurz 
nach seinem Tod uber ihn im bedeuten- 
den Staatslexikon veroffentlicht worden 
sind und die zeigen, welch groRe Person- 
lichkeit er war: Ein groBer Priester, ein 
sehr engagierter, sehr pragmatischer So- 

Gekiirzter Nachdruck der am 
16. Marz 1991 in Rhode (Stadt 
Olpe) Qehaltenen Ansprache. 

zialpolitiker, der eine groRe Tugend hat- 
te. Bei allem Kampf ertum, bei aller Harte, 
die Franz Hitze ausgezeichnet hat - er 
konnte sehr barsch sein -, er war immer 
fahig zum sozialen KompromiR, er war 
immer fahig zum politischen KompromiB 
und er war immer jemand, mit dem Bis- 
marck letztlich Obereinstimmung finden 
konnte. Als es insbesondere wieder um 
den Arbeiterschutz ging und Franz Hitze 
Bismarck diesen Gesetzentwurf der da- 
maligen Reichsregierung im Reichstag 
zerrissen hat und gesagt hat: .,Das ist ein 
schlechter Entwurf." hat Bismarck ihm 
zugerufen: „Dann bringen Sie doch inner- 

Franz Hitze. 

halb der nachsten Woche einen eigenen, 
dann bin ich bereit, daruber zu beraten." 
Daraufhin hat sich Franz Hitze hingesetzt 
mit einigen Kollegen aus der Fraktion und 
hat am Abend des letzten Tages, als das 
Ultimatum ablief, seinen eigenen Entwurf 
vorgelegt, der hinterher auch maBgebend 
fur die ganze Gesetzgebung geworden ist. 

Auf diesen groRen Mann kann heute 
Rhode, kann Olpe und das ganze Sauer- 
land sehr wohl stolz sein. Er setzte in ge- 
wisser Weise mit seinen Mitteln das fort, 
was ein anderer groRer Politiker, auch So- 

zialpolitiker, begonnen hatte, der genau 
in diesem Jahr 1891 starb, namlich 
Windthorst, und man kann sagen, daE. 
wenn auch auf andere Art und Weise 
Franz Hitze die Linien, die Windthorst an- 
gesetzt hat, in seiner konkreten Politik in 
der Zentrumsfraktion. insbesondere im 
Reichstag fortgesetzt hat. 

Ein groRes Verdienst, ijber das wenig 
gesprochen wird, ist sein EinfluB, den er 
auf die Weimarer Nationalversammlung 
genommen hat, als es um die Frage ging: 
Diktatur des Proletariats oder konsequen- 
ter Weg zur Demokratie. Franz Hitze war 
einer der entscheidenden Kampfer fur 
den Weg zur Demokratie. Er ist zweifels- 
ohne einer der groRten katholischen sozi- 
alpolitischen Personlichkeiten, ein groBer 
Lehrer, ein grower Erwachsenenbildner 
und sehr authentischer und uberzeugen- 
der Priester in einer Person mit bedeuten- 
den Wirkungsstatten, zunachst in Mon- 
chengladbach, im Volksverein fur das ka- 
tholische Deutschland, im Verein Arbei- 
terwohl, in Beriin als Abgeordneter und 
wahrend sehr langer Zeit in Munster als 
der erste Professor weltweit fiir katholi- 
sche und christliche Soziallehre. Bis heute 
ist dieser Lehrstuhl erhalten, bis heute ist 
das Institut fur christliche Gesellschafts- 
wissenschaften das Institut in Munster, 
das Franz Hitze gegrundet hat. Obrigens 
ist das Hitze-Haus in Munster, an dem ich 
fruher tatig war, erst das Zweite. Das er- 
ste Franz-Hitze-Haus ist in Paderborn ge- 
grundet worden, 1924, drei Jahre nach 
seinem Tod. Ein bedcutender Mann hat 
von Paderborn aus und von diesem Franz- 
Hitze-Haus gewirkt: August Pieper. 

Unsere Aufgabe heute 
Es ist einmal gesagt worden, das Prin- 

zip von Franz Hitze sei gewesen: „Anfan- 
gen, irgendwo und unverdrossen weiter- 
machen, statt nach anderen zu rufen und 
die Situation zu beklagen." Was wiirde ein 
Franz Hitze heute tun? Welche Probleme 
wiirde ein Franz Hitze heute ansprechen? 
Wenn wir einmal unsere eigene soziale Si- 
tuation nehmen, wenn man einmal sieht, 
wie wohl bestellt alles ist, wenn man sieht, 
daB jeder mehr hat als nur seine Nach- 
kommenschaft, dann mussen wir sagen, 
daB das Oberleben damals das Urbedurf- 
nis war. Das ist nicht unser Problem; un- 
sere eigene wirtschaftliche und soziale. 
rechtliche Situation ist heute unvergleich- 
lich besser dank „Rerum novarum" und 
dank Franz Hitze. Aber wir brauchen 
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Das Geburtshaus Franz Hitzes in Hanemicke, Pfarrei Rhode (heute Stadt OIpe). Aufnahme ca. 
1964 (Kreisarchiv OIpe). 

doch nur einmal das Stichwort Deutsche 
Einheit zu nehmen. Wir wissen, es gibt in 
Deutschland ungleiche, nicht gleich ge- 
rechte Lebensverhaltnisse, eine schwere 
Storung. Ich bin ganz sicher, daR diese 
Storung ein genau so groBes Problem fur 
die Weiterentwicklung des Staates und 
des sozialen Miteinanders ist, wie damals 
die Aufteilung in Besitzende und Proleta- 
rier. Wir mussen das als Herausforderung 
sehen, gleiche und gerechte Lebensver- 
haltnisse in unserem eigenen Land zu 
schaffen. 

Ein zweiter Bereich: Unsere rechtli- 
che, wirtschaftliche und soziale Situation 
ist gut, wahrscheinlich die beste in der 
ganzen Welt; aber wenn wir einmal dahin- 
terschauen, glaube ich, daB wir auch eine 
ganze Fiille neuer sozial-psychologischer 
Probleme entdecken. Ein Stichwort aus 
„Rerum novarum", das auch fur Franz 
Hitze groBe Bedeutung hatte: Wurde der 
Arbeit. Was ist mit unseren Dauerarbeits- 
losen und ihren Familien? Was tun wir fur 
sie? Wo ist das Engagement der Gesell- 
schaft? Wenn der Mensch ein Stuck sei- 
ner Personlichkeit, so auch die Enzyklika, 
in der Arbeit findet, wenn Arbeit ein Na- 
turrecht des Menschen ist, wenn es zur 
Vervollkommnung des Menschen dazu 
gehort, arbeiten zu konnen, dann kann 
uns Dauerarbeitslosigkeit, auch wenn 
sich nicht in das soziale Aus fuhrt, nicht 
ruhig schlafen lassen. Dann mussen wir 

unter den Prinzipien der katholischen So- 
ziallehre dagegen etwas tun. Und dassel- 
be gilt fur die Behinderten. Es reicht nicht 
aus, daB wir Behinderte versorgen, es 
reicht nicht aus, daB Behinderte gute Zu- 
wendung und ein ihrer Behinderung ent- 
sprechendes Leben haben, sondern sie 
haben auch Anspruch auf Beschaftigung. 
Auch fur Behinderte gilt, daB sie ein Stuck 
ihrer Wurde finden konnen in Arbeit und 
in Beschaftigung. Ich glaube, daB hier 
eine groBe Herausforderung auch in un- 
serer ganz konkreten Gesellschaft der al- 
ten Bundesrepublik schon besteht. Was 
heiBt: Wurde der Arbeit in der alten DDR? 
Wo viele wissen, wenn sie morgens in den 
Betrieb gehen, daB sie Waren produzie- 
ren, die keiner abnimmt, die nur auf Hal- 
de gelegt werden, wo sie nur einer Be- 
schaftigungspadagogik nachgehen. Was 
heiBt: Wurde der Arbeit fur die vielen 
Kurzarbeiter in der Alt-DDR? Hier liegt 
eine groBe sozialpolitische Aufgabe fiir 
uns heute. 

Familie, alte Menschen, 
„uberflussiges Leben" 

Ein anderer Problembereich: Die Fa- 
milie. Franz Hitze hat einmal gesagt, das 
groBte Opfer seines Lebens sei gewesen, 
daB er auf eine eigene Familie habe ver- 
zichten mussen. Umso mehr war er gem 
in Rhode in der Familie seines Bruders 
und hat darauf geachtet, daB abends das 
Essen piinktlich war,  nach dem Essen 

nicht mehr in der Familie gearbeitet wur- 
de und man miteinander saB und sich aus- 
ruhte; so jedenfalls der Bericht von Ver- 
wandten und Bekannten. Von daher war 
fur Franz Hitze auch die Familie eine ganz 
entscheidende Grundlage einer gerech- 
ten sozialen Ordnung in der Gesellschaft. 
Wenn wir uns heute die Auflosung der Fa- 
milienstrukturen ansehen, so glaube ich, 
waren da viele Punkte, wo ein so sensibler 
Mensch wie Franz Hitze gerade in Sachen 
Familie ansetzen wurde und wo er heute 
Kritik und Reformen anmahnen wurde. 

Ein weiteres Problem: Die Situation 
der alten Menschen. Es mussen weniger 
alte Menschen heute verhungern, es fehlt 
nicht an Betreuung, es fehlt nicht an Pfle- 
ge, aber Betreuung ist nicht genug, es 
fehlt die Warme. In unserer heutigen Dis- 
kussion um die Pflegeversicherung wurde 
ein Mann wie Franz Hitze in vorderster 
Front mitmischen und auf jeden Fall den 
Weg favorisieren, der die Familie in die 
Pflege so mit einbindet, daB es fur die Fa- 
milie kraftemaBig und finanziell leistbar 
ist, und wenn dies nicht mehr geht, nie- 
mand seine Wurde verliert, trotz Pflege- 
bedurftigkeit. 

Ein anderes Problem nenne ich den 
„im Wege stehenden Menschen", der 
Mensch, der meiner Lebensplanung, der 
meinem Lebensgliick scheinbar im Wege 
steht. Die Diskussion um die Abtreibung 
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und Euthanasie wird noch mit einer Harte 
auf uns zukommen, daft uns Horen und 
Sehen vergehen wird. Wenn Menschen 
einmal im Wege stehen. ob am Beginn ih- 
res Lebens oder am Ende ihres Lebens, 
gibt es keine Grenzziehung mehr, dann ist 
tendenziell jeder mitbetroffen. Es geht 
nicht um Kriminalisierung, sondern es 
geht darum, daE es nicht Menschen geben 
darf, die anderen Menschen im Wege ste- 
hen und deshalb beseitigt werden sollen. 
Dieses Recht hat niemand einem Men- 
schen verliehen. Ich will auf eine weit ver- 
breitete Mentalitat aufmerksam machen, 
die sich in unserer Gesellschaft finden 
laBt: Wir mochten unsere Lebensent- 
scheidung allein ohne Behinderung frei 
wahlen konnen. Sind unsere Lebensent- 
scheidungen von Erfolg gekront, moch- 
ten wir diesen Erfolg auch fur uns voll ver- 
einnahmen. Sind unsere freien Lebens- 
entscheidungen aber vom Mif^erfolg ge- 
kront, dann erwarten wir von der Ge- 
meinschaft, daft sie die MiBerfolge soziali- 
siert und uns auffangt. Man kann aber 
nicht auf der einen Seite fOr jegliche Ent- 
scheidung und fur jegliches personliche 
Verhalten voile Freiheit verlangen, aber 
wenn es schief geht, wieder danach rufen, 
daft alles durch die Gesellschaft geregelt 
werde. Hier hatten Sozialpolitiker eine 
groBe Aufgabe. 

Bildung, Demokratie, Pluralismus 
Blicken wir nun auf die Bereiche Bil- 

dung, Teilhabe am offentlichen Leben, 
Kirche, Staat. Wo ist heute die groEe Bil- 
dungsbewegung, die damals mit Kolping 
begann, Volksverein fur das katholische 
Deutschland? Wo ist diese groBe Bil- 
dungsbewegung? 1st das noch die KAB? 
Wenn wir nicht eine grofte Bildungsbe- 
wegung werden, werden wir dem heuti- 
gen Anspruch und den Moglichkeiten an 
den mundigen Burger nicht mehr ge- 
recht. Dann werden unsere Mitwirkungs- 
moglichkeiten dem Staat nicht mehr ge- 
recht. Dann sind wir nicht mehr selbstbe- 
wuBt genug, dann konnen wir diese De- 
mokratie auch nicht hinreichend mitsteu- 
ern. Von daher brauchen wir die Ent- 
schiedenheit, um Teilhabe an der politi- 
schen Macht zu haben. Um den Staat mit- 
steuern zu konnen, brauchen wir wieder 
eine groBe Bildungsbewegung, die die 
Menschen ihrer Fahigkeit bewuBt macht, 
was sie leisten konnen, wo sie sich einset- 
zen mussen, was ihre Interessen sind und 
wo sie leben konnen. Hier ist auch an die 

Die Kapelle von 1912 in Hanemicke. 

Kirche ein Wort zu sagen. Die katholische 
Kirche druckt sich bis heute um eine klare 
Aussage zur Praferenz der demokrati- 
schen Staatsformen. Wir wissen heute, 
daB es in der Geschichte, seit es Demo- 
kratien gibt, nicht einen einzigen Krieg 
zwischen Demokratien gegeben hat. Wer 
Frieden will, muB Demokratie schaffen. 
Es ware dies eine wichtige Aufgabe gera- 
de der katholischen Kirche, fur demokra- 
tische Strukturen in alien Landern dieser 
Welt einzutreten. nicht nur unter dem 
Schlagwort der Menschenrechte,   son- 

dern auch unter dem Schlagwort der bur- 
gerschaftlichen Beteiligung der Rechte ei- 
nes jeden Burgers zur Demokratie. Hier 
wurde ich deutlichere Worte auch in einer 
papstlichen Enzyklika erwarten. 

Wir brauchen in unserer Gesellschaft 
auch die Akzeptierung von Pluralismus 
durch die Kirche. Pluralismus ist kein 
Wertsystem, sondern ein Zustand. Zu- 
stande muB man zur Kenntnis nehmen, 
man muB sich auf sie einlassen und man 
muB die Chance nutzen, seinen eigenen 
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Standort artikulieren und diesen dann 
profiliert einbringen. Diese plurale Ge- 
sellschaft kann nur existieren, wenn man 
sich auf den Zustand des Pluralismus ein- 
laBt und dann in aller Klarheit, Entschie- 
denheit, Offenhelt und Freimut seine ei- 
gene Meinung in das Konzert der ver- 
schiedenen Meinungen mit einbringt. 
Und daher glaube ich, daR die Zukunft der 
Kirche nicht mehr gesichert werden kann 
einfach durch Tradition oder Autoritat. 
Das hat zwar der Heilige Augustinus ein- 
mal gesagt, und das ist sicher nicht falsch. 
Doch ich glaube, dal? wir erkennen mtis- 
sen. daB in unserer Gesellschaft heute das 
Bekenntnis zur Kirche aus Einsicht und 
Entscheidung kommt, nicht mehr nur aus 
der Tradition, nicht nur wegen der Autori- 
tat der Eltern, nicht nur wegen der sozia- 
len Kontrolle, sondern aus eigener Ein- 
sicht und aus einer ganz personlichen Ent- 
scheidung. Professor Josef Pieper in 
Miinster hat das einmal sehr schon ge- 
sagt. Er fordert von den Christen in der 
Gesellschaft eine „unerschrockene Of- 
fenheit der Bejahung." Ich finde, das ist 
ein schones Wort, das zeigt, wie Christen 
in der Gesellschaft mit geradem Gang, of- 
fenen Blicken und freien Worten sich be- 
wegen konnen. 

Globale Aufgaben 
Keines der groRen Themen Gerechtig- 

keit, Frieden, Bewahrung der Schopfung 
ist nur noch national im eigenen Staat zu 
losen, sondern nur im Miteinander und 
international. Der saure Regen, das 
Ozonloch, der Energieverbrauch, die 
Luftverschmutzung, die Abholzung der 
Regenwalder, die Klimaveranderung, das 
Abschmelzen der Eisberge usw., alle diese 
Probleme sind keine Probleme, die an 
Landergrenzen halten, sondern es sind 
globale Probleme. Wir miissen erkennen, 
daf^ ein Einsatz fiir den Frieden dann zu 
kurz greift, wenn wir nicht vorher uns fur 
gerechte soziale Lebensverhaltnisse in 
den Staaten der armen Welt mit einset- 
zen. Wir miissen auch erkennen, dal? oh- 
ne den Frieden im Kleinen kein Frieden 
im GroBen moglich ist. Der Friede fangt, 
das ist ganz schlicht, aber wahr, bei mir 
selbst an. 

Was haben die Menschen in vielen 
Landern Asiens, Afrikas und Amerikas 
eigentlich zu verlieren? 

Ich warne davor, zu glauben, daB Mar- 
xismus und seine Spielarten auf Dauer tot 

sind, so lange solch ungerechte Verhalt- 
nisse da sind. Das, was wir 1848 uber 
England gewuBt haben. wissen wir heute 
mindestens so prazise, wenn nicht noch 
viel genauer iiber Armut, Verelendung 
und menschenunwurdige Verhaltnisse in 
Indien, in Afrika, in Siidamerika und in 
anderen Landern. So nahe wie damals 
Schlesien und das Ruhrgebiet am Miin- 
sterland und am Sauerland waren, so na- 
he ist die Sahelzone heute an der Bundes- 
republik. 

Also gilt es fiir die Dritte Welt gerechte 
Lebensverhaltnisse zu schaffen, gilt es Ei- 

gentumsbildung moglich zu machen, Bil- 
dungschancen zu eroffnen. Das fordert 
„Rerum novarum", wenn es von der Wur- 
de eines jeden Menschen spricht, und da- 
fur hat Franz Hitze ein Leben lang ge- 
kampft. Bei uns stellen sich die Probleme 
in einem neuen Gewand. 

Der Geist Kettelers, Leos XIII. und 
Franz Hitzes fordert uns heute heraus. 
Das muB uns heute unruhig machen. Was 
lernen wir von Franz Hitze? „Anfangen, 
irgendwo, unverdrossen weitermachen, 
statt nach anderen zu ruf en und die Situa- 
tion zu beklagen." 

Erfreuliches aus dem Eichsfeld 
Wie bereits mehrfach berichtet, hat 

der Sauerlander Heimatbund enge Kon- 
takte mit den Heimatfreunden aus dem 
Eichsfeld geknupft. Damit soil eine lang- 
jahrige Tradition fortgesetzt werden. So 
hat bekanntlich Friedrich Wilhelm Grim- 
me zwolf Jahre als Direktor des „konig- 
lich-katholischen Gymnasiums" in Heili- 
genstadt gewirkt. Ober die Heiligenstad- 
ter Zeit Grimmes bereitet Dr. Magdalena 
Padberg im Auftrage des Kreises Olpe 
eine Ausstellung vor, die im Friihjahr im 
Literaturmuseum Theodor Storm in Hei- 
ligenstadt zu sehen sein wird; die Eroff- 
nung soil noch vor Palmsonntag, dem Tag 
der groBen Heiligenstadter Prozession, 
stattfinden. So schlagt der Kreis Olpe 
eine weitere Verbindung zu seinem Part- 
nerschaftskreis Heiligenstadt. 

Die Heiligenstadter Schulschwestern 
sind ebenso wie die Olper Franziskanerin- 
nen mit ihren sowohl im Eichsfeld als 
auch im Sauerland erfolgten Niederlas- 
sungen zu einer auch heute noch bedeu- 
tungsvollen Klammer zwischen beiden 
Landschaften geworden. Ganz besonders 
diirfen wir Sauerlander uns daruber 
freuen, daB das Kloster Oelinghausen 
nach dem Auszug der Marianhiller Missio- 
nare nicht lange verwaist blieb: Die Heili- 
genstadter Schulschwestern haben dort 
am 2. Februar mit vier Schwestern einen 
Konvent gegriindet. 

Am 6. September 19 91 hat sich nun im 
Heiligenstadter Kulturhaus ein „Verein 
fur eichsfeldische Heimatkunde e.V." 
konstituiert. An der Griindungsversamm- 
lung haben uber zweihundert Personen 
teilgenommen, ein erfreuliches Zeichen 

wiedererwachten Interesses an heimatbe- 
zogener Arbeit. Den Vorsitz hat Pfarrer 
Franz Konradi aus Niederorschel iiber- 
nommen, der bereits Kontakt mit dem 
Sauerlander Heimatbund aufgenommen 
hat. Der Verein will demnachst viertel- 
jahrlich die Zeitschrift „Unser Eichsfeld" 
herausbringen. 

Inzwischen hat auch die Zusammenar- 
beit zwischen dem - bis 1990 der fruhe- 
ren DDR angehorenden - oberen Eichs- 
feld um Heiligenstadt und dem unteren 
Eichsfeld um Duderstadt erste Fruchte ge- 
tragen. Die beiden Kreise Heiligenstadt 
und Worbis haben zusammen mit dem 
Heimat- und Verkehrsverband Duder- 
stadt einen Bildband vorgelegt, in dem auf 
145 Seiten die Schonheiten der Land- 
schaft und der darin eingebetteten Stadte 
und Dorfer wiedergegeben werden. Im 
Vorwort der Herausgeber heiBt es: „Das 
Eichsfeld, das oft als landschaftliches 
Obergangsgebiet und kulturelles Binde- 
glied zwischen Thuringen, Niedersachsen 
und Hessen bezeichnet wird, prasentiert 
sich vielgestaltig mit seinen fest in der 
Heimat verwurzelten Bewohnern, den 
Reizen einer romantischen Landschaft 
und einer wechselvollen Geschichte, die 
von historischer Einheit, schmerzhafter 
Trennung und wiedererlangter Freiheit 
kundet." Besonderes Lob verdienen nicht 
nur die 272 eindrucksvollen Farbfotos, 
sondern auch die fundierten Erlauterun- 
gen, die unserem Heimatfreund Dr. Hel- 
mut Godehardt zu danken sind. Das Buch 
„Sch6nes Eichsfeld" kann iiber jede 
Buchhandlung bezogen werden; Preis 
26,80 DM. Dr. Adalbert Mullmann 
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Dr. med. Josef Napoleon Liese 
Lebensbild eines Sauerlander Landarztes im 19. Jahhundert von Elisabeth Thiell 

Im Friihjahr des Jahres 1834 lieB sich 
der erste approbierte Artz in Balve nieder. 
Dr. med. Josef Napoleon Liese aus Olpe 
eroffnete an der Balver HauptstraBe in 
dem 1791 von Christian Wilmes erbauten 
Haus - heute noch im Volksmund „ Liesen 
Haus" genannt - eine Arztpraxis. 

Josef Napoleon Liese wurde am 8. 
April 1808 als viertes von sechs Kindern 
des Hammerbcsitzers Christof Franz Jo- 
sef Liese und seiner Ehefrau Katharina 
Petronella geb. Hundt in Olpe geboren. 

Es ware heute wohl undenkbar, daB ein 
junger Arzt, der gerade von der Universi- 
tat kommt, mit 25 Jahren eine Praxis auf- 
macht. Da die medizinische Versorgung 
der Bevolkerung bis zu diesem Zeitpunkt 
in den Handen von Badern, Heilgehilfen, 
ehemaligen Sanitatssoldaten und Heb- 
ammen lag, wurde es als groBer Fort- 
schritt angesehen, daB sich nun ein stu- 
dierter Mediziner in Balve niederlieB. 

Der Lebensweg von Dr. Liese ist an- 
hand noch vorhandener Unterlagen luk- 
kenlos nachzuzeichnen. Ein Zeugnis vom 
15. September 1824 weist aus, daB er das 
Gymnasium in Bonn besuchte, wohl mit 
Erfolg, wie die Zensuren „sehr loblich", 
sehr lobenswert" und „vorzuglich" aussa- 
gen. Allerdings laBt sich heute nicht mehr 
nachvollziehen, ob es noch bessere Zensu- 
ren gab und wie diese ausgedruckt waren. 
Die Note „sehr erfreulich" in Griechisch 
muB wohl weniger gut gewesen sein. 

In seinem Lebenslauf, den er seiner auf 
Latein verfaBten Dissertation beifugte, 
gibt Dr. Liese an, daB er zwei Jahre auf 
dem Gymnasium in Bonn war und an- 
schlieBend am Laurentianum in Arnsberg 
das Abitur ablegte. Es folgte ein medizini- 
sches Studium in Marburg, Bonn und Ber- 
lin. Mit einer Dissertation uber Epilepsie 
wurde er 1833 an der Universitat in Berlin 
zum Dr. med. et chir. promoviert. 

Die Approbation fur den „Doctor der 
Medizin und Chirurgie Franz Josef Napo- 
leon Liese als praktischer Artz und Wund- 
arzt in den Koniglichen Landen" wurde 
am 20. Marz 1834 von der Koniglichen 
Regierung in Arnsberg, Abteilung des In- 
neren, ausgestellt. Die Gebiihr betrug 7 
Thaler 25 Sgr. Gleichzeitig wurde ihm fur 
„drei Thaler 25 Sgr. geheime Kanzlei- und 
Stempelgebiihren" die Approbation als 
Geburtshelfer erteilt. Zuvor hatte er am 
12. Marz 1834 vor der Kommission des 

PreuBischen Landrates des Kreises Olpe 
den Eid eines praktischen Arztes, Wund- 
arztes und Geburtshelfers geleistet. 

Ein friiher Demokrat 
Dr. Liese war fiir die damaligen Zeit- 

laufte ein ungewohnlich liberaler Mann. 
Als Student und Burschenschaftler hatte 
er 1832 am Hambacher Fest teilgenom- 
men, bei dem Ideen einer revolutionaren 
nationaldeutschen Demokratie prokla- 
miert wurden, was spater zur Aufhebung 
der Presse- und Versammlungsfreiheit in 
PreuBen fuhrte. Die Teilnehmer am soge- 
nannten „ Sturm auf das Hambacher 
SchloBchen" wurden verfolgt und Liese 
muBte sich mehrere Wochen zu Hause in 
Olpe auf dem elterlichen Dachboden ver- 
steckt halten. Wegen der Beteiligung an 
diesem verbotenen staatsfeindlichen Un- 
ternehmen soil er spater in PreuBen nie 
Sanitatsrat geworden sein. 

Josef Putter schreibt in seinem Buch 
„Sauerlandisches Grenzland im Wandel 
der Zeit", daB auch in Balve in den Revolu- 
tionsjahren 1848/49 demokratisch ge- 
sinnte Burgergruppen existierten: „Als 
f uhrende Mitglieder der Balver demokrati- 
schen Partei werden in den spateren An- 
klageschriften der Behorden als ,Erzde- 
mokraten' genannt: Dr. Josef Napoleon 
Liese, Schreiner Nocker, Waldwarter 
Cordes, Maurer Hagedorn, Schreiner Ba- 
the, Lohgerber Berken, Gastwirt Griesen- 
brauch und Caspar Putter, welch letzterer 
bei den geheimen Zusammenkiinften im 
Hause Nocker beim Scheine einer Kerze 
die verbotenen demokratischen Zeitun- 
gen vorzulesen pflegte", 

Nachdem sich Dr. Liese 1834 in Balve 
niedergelassen  hatte,   heiratete  er  am 

4. Dezember 1839 die Tochter Maria Flo- 
rentine des verstorbenen Guts- und Gast- 
stattenbesitzers Christian Wilmes und sei- 
ner Ehefrau Maria Margareta geb. Bil- 
stein. Die Witwe des Christian Wilmes 
hatte nach dem Tode ihres Mannes den 
Apotheker Clemens Liedhegener gehei- 
ratet, der aus Blintrop stammte. Clemens 
Liedhegener war der erste Apotheker in 
Balve. Er betrieb seine Apotheke im glei- 
chen Hause, in dem Dr. Liese 1834 seine 
Artzpraxis eroffnet hatte. 

Bereits sechs Wochen nach der Hoch- 
zeit, am 16. Januar 1840 starb die junge 
Frau von Dr. Liese im Alter von 25 Jahren 
an Pocken, die ein Durchreisender, der in 
der Gastwirtschaft Wilmes abgestiegen 
war, in Balve verbreitet hatte. 

Vier Jahre spater heiratete Liese eine 
Stiefschwester seiner verstorbenen Frau, 
die Tochter Maria Margareta Bernhardine 
Liedhegener des Clemens Liedhegener 
und seiner Ehefrau, Witwe des Christian 
Wilmes. Aus dieser Ehe gingen drei Kin- 
der hervor. 

Kampf gegen Pocken 
Unter dem Eindruck des tragischen To- 

des seiner jungen Frau, widmete sich Dr. 
Liese in der Zukunft mit groBem Einsatz 
der Verbreitung der Pockenschutzimp- 
fung, die damals in PreuBen noch keine 
Pflicht war. Auch mag die Erinnerung an 
seinen akademischen Lehrer Hufeland an 
der Berliner Charite eine Rolle gespielt 
haben, der sich besonders fur MaBnah- 
men der vorbeugenden Gesundheitspfle- 
ge und Seuchenbekampfung einsetzte 
und die Einfuhrung der von Jenner ent- 
wickelten Pockenschutzimpfung befur- 
wortete. 

1867 wurde Dr. Liese von der Konig- 
lichen Regierung in Arnsberg durch den 
Landrat von Lilien im Auf trage des Konigs 
von PreuBen eine Anerkennung fiir seine 
Verdienste um die Unterdruckung der im- 
mer wieder aufflackernden Pockenepide- 
mien durch Impfung ausgesprochen. Da- 
zu wurde ihm eine groBe Medaille uber- 
reicht, die eine Mutter mit einem Kind und 
im Hintergrund eine Kuh zeigt (wohl weil 
der Impfstoff von Kuhen gewonnen wur- 
de). 

Mein UrgroBvater Liese ubte seine 
Arztpraxis von 1834 bis zu seinem Tode 
im Jahre 1881, also 47 Jahre lang, aus. Er 
ritt oder fuhr mit Pferd und Wagen uber 
Land. Seine Praxis reichte von Dahle bis 
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Endorf, Allendorf und Deilinghofen bis 
Hemer, ein Bereich, in dem heute zahlrei- 
che Arzte tatig sind. Es ist uberliefert, da£ 
er um die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
einen Pastor von Stockum an ,,Darmver- 
schlingung" operierte, und zwar ohne 
Narkose auf dem Tisch der Pastoratsku- 
che, und da£ der Pastor das iiberlebt hat. 
Ob diese Geschichte auf Wahrheit beruht, 
laKt sich heute allerdings nur noch schwer 
nachweisen. 

1843 nahm Dr. Liese zusammen mit 
dem Apotheker Liedhegener an der Feier 
zum 50 jahrigen Amtsjubilaum des Konig- 

lichen Preul^ischen Geheimen Regie- 
rungs- und Medizinalrats Dr. Johannes 
Stoll in Arnsberg teil. Ein noch erhaltenes 
Programm dieser Jubelfeier enthalt ein 
Verzeichnis aller anwesenden „Medicinal- 
Personen", die aus ganz Siidwestfalen ge- 
kommen waren. 

Ein Zeitungsausschnitt aus dem Jahre 
1872 zeigt, dal^ die Diskussion um arztli- 
che Honorare auch damals schon ein The- 
ma war. Dr. Liese hatte hier seine eigene 
Handhabung: In einem Brief an die Ge- 
meinde Garbeckschreibt er, daB er Frau... 
nun zwanzig Jahre lang umsonst behan- 

delt habe, das wolle er auch weiter tun, 
aber die Gemeinde moge doch bitte pru- 
fen, ob sie nicht in Zukunft die Kosten fiir 
die Medizinen ubernehmen wolle. Bei Li- 
quidationen f tir wohlhabendere Patienten 
war er dafur nicht zimperlich. In einem 
Briefwechsel mit dem Baron Wrede Mel- 
schede streitet er uber die Hohe einer 
Rechnung, zwar konziliant im Ton, aber 
hart in der Sache. Gleichwohl muB dieser 
Streit die Beziehungen der beiden nicht 
sonderlich getrubt haben. Unter einem 
Brief des Barons Wrede steht als P.S.: Lie- 
ber Doctor, wissen Sie mir nicht eine gute 
Dienstmagd? 
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In unserer Familie gab es einen auRerst 
unbequemen geschnitzten holzernen 
Klappsessel. Angeblich war dies ein Ge- 
schenk des Barons Wrede an den UrgroB- 
vater Liese. Man kann am Wahrheitsge- 
halt solcher miindlich uberlieferter Famili- 
enanekdoten zweifeln. Aber warum soil es 
nicht so gewesen sein? Vielleicht wurde 
auf diese Weise der Streit um die Rech- 
nung beigelegt. 

Dr. Liese muB ein streitbarer Mann ge- 
wesen sein, der sich nicht scheute, seine 
echten oder vermeintlichen Rechte ge- 
richtlich klaren zu lassen. Es gibt unvoli- 
standige Akten uber einen Nachbar- 
schaf tsstreit in Balve wegen der Reparatur 
einer Mauer und uber Erbstreitigkeiten 
mit Olper Verwandten. Ob er diese Pro- 
zesse gewonnen oder verloren, laKt sich 
leider nicht mehr feststellen. 

Arzt und Unternehmer 
Erstaunlich ist, weil es nicht zum Be- 

rufsbild eines Mediziners paBt, daii er sich 
auch unternehmerisch betatigt hat. Er war 
an der Glashiitte in Volkringhausen betei- 
ligt, die um die Mitte des vorigen Jahrhun- 
derts florierte, dann aber in den 1860er 
Jahren ihren Betrieb einstellen muBte. 

Im NachlaK des Dr. Liese findet sich ein 
Verzeichnis aus dem Jahre 1880, in dem 
alle damals auf der Chemischen Fabrik 
Wocklum beschaftigten Arbeiter genannt 
sind, „welche zur Wocklumer Kranken- 
und Unterstutzungscasse" gehorten. 
Wenn man bedenkt, daB erst 1883 in 
PreuRen die gesetzliche Krankenversiche- 
rung fur Arbeiter eingefuhrt wurde, zeugt 
diese Betriebskrankenkasse von fort- 
schrittlichem Denken und sozialem Enga- 
gement der Betreiber der Chemischen Fa- 
brik, der Grafen Landsberg in Wocklum. 
Interessant ist ubrigens, daii alle Hausna- 
men der 38 verzeichneten Arbeiter noch 
heute in Balve, Helle, Mellen, Beckumund 
Volkringhausen vorkommen. 

Dr. Liese, der sich seine liberale Gesin- 
nung bis an sein Lebensende bewahrte, 
war auch ein Mensch von tiefer Religiosi- 
tat. Das geht aus seiner umf angreichen Bi- 
bliothek hervor, die groBtenteils heute 
noch erhalten ist und neben zahlreichen 
medizinischen Werken viele religiose und 
fromme Bucher, auch der sog. Andachts- 
literatur, enthalt. Geschichtliche Bucher 
und Werke der zeitgenossischen Literatur 
weisen auf ein fur einen Kleinstadtdoktor 
erstaunlich breit gefachertes Interessen- 

spektrum hin. Er hatte mehrere medizini- 
sche Zeitschriften abonniert und stand mit 
medizinischen Fachverlagen in Bedin, 
Leipzig und Munchen in Verbindung. die 
ihm regelmaRig Prospekte ihrer Neuer- 
scheinungen zuschickten. 

Sehr intensiv muK er sich auch mit 
„Seelenleiden" beschaftigt haben. Die 
medizinischen Lehrbucher zu diesem 
Thema - rund 50 Jahre vor Freud erschie- 
nen - sind eine Fundgrube von Kuriosita- 
ten. 

Dr. Liese gehorte zu den Grundern der 
Borromausbibliothek in Balve, die jahr- 
zehntelang als Katholische Pfarrbiicherei 
existierte und spater in der heutigen Stadt- 
bucherei Balve aufging. 

In Piepenbrocks Wirtschaft (heute 
Haus Seifen-Neuhaus) unterhielt er einen 
Stammtisch, zu dem u. a. der einzige in 
Balve lebende Jude, der Kaufmann Schii- 
ler, zwei evangelische Mitburger und ein 
Sozialdemokrat gehorten. Es ist auch 
uberliefert, daB er einem seiner Patienten, 
einem jahrelang an's Krankenbett gebun- 
denen Sozialdemokraten, regelmaBig von 
seinen Fahrten nach Iserlohn oder Arns- 
berg einen „Vorwarts" mitbrachte, den 
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VNcrloliii. lUendeii. II Iki iiR, Apiilhukcf. 

Hr. Bomgieher, BaUillun-;-Arii 
„   Ho(tg!(cilli(-PE, Aii(i(ficl,i'r. 

II Ampcke, Or. 
Fucli*iuB, Apotiipker. 
PlBlliifr, Dr. Krcis[ih)'sikii!i. H Z OHBlciii, Dr. 

„   llfibers, I>r, IfKet^chedc. ill? IT, Dr. Krci^pJiysikin. 
„   Xcitwiis, .\p..llKl,^r, Cn verki Dr. 
„   IUi»|]di.iMn, Dr. Suprj d'.f.'l :H:itb(:iiiiB Dr, Bnlaillg.is-Arrl 
„   RuthPnbur^-, d-'sV. Wrcdi-, Apufhtktr Ri m[if, Dr. 
„   dc Wtys, dsgl.'" 

Hlcrspc. XcliHin. 
Hili^mnnii, Dr. 

Ti. 

lie, Apoitirkcr. ^ 
Hr. Criraer, Dr. 

ITpifiT, Apon.fkff, Vc rhSff, d.gl. 
V..aa«S|ilie. ScliiiM.-, Dr. ! \y« iher, il»sU 

Hr. Bi!g•, Aptilh^'Ucr. XeMiciiradv, Siiiidirlcli, 

„   Hurii, Dr. Hr Hcmpcl, ApHlht'ker. lit \v «er, Mfdic-Chiriirg. 

Ijetliiiinfc 
Hil-cr, Dr. I'liitn. 

nr, Vorwhiikc, .McJir.-CIururg, Olier-IIemer. " Hi- 

kr, Ap„:?i,:krr.        - 
rjiiihuf^. llr Binwdioijcn, -Apollickcr. 

• 
Ki 

Hr, llnvcr, Dr. OI|te. Mu k'r, J.i;!.            •    • 

,,   KM!itv.c, Prnvliur. llr RcisB, Medir.-Cliirurg. Vordc. 
rj|>|t.s(iid(. H.-iftciibcrs, Dr. Kttispby^iKus, 11 .s-, ri!u'.. Dr. 

lir,  DiUfirtur;, llr. Kr.:i-<i.!,,-.ik,i^ U'i-sfliovtn, Apolflckrr. 
M'arstelii. 

Olsbei-ff. ktr. Dr. .,   Hiilipcl., llr. 
,,  Prubstitif;, .Apolhelcer. '" Kf"[ir, Dr. Wcrl. 

l.ridciiii'elield. ••Mdei-lioi-H. Tlr H.. ^f, Dr. 

Hr. fiptharji, Dr. StLniidi, Dr. Kri pr, Apiiihcker, 

,,   V, d. M^rk. Anfltbtkfr. l"le<tenI»ci'iB:. S.ii, r,  Dr. 

„   V,\„T.,  Dr. Hr HullKiaiin. llr. IVIiitcrlierg. 
„   Viiiinntiri, dsgl. !l»Um».m ApQlhcker. Hr Mil (iiij. Dr. 

liuueii. noeiisalii. ^%Ufcii. 
Hr. Aflbufl, Dr. Hr. Cbel, ApoHirtPf. Ur li.c i-ktr, Ap^lbfker. 
,,   Fhiiiic d«gL Gcibardi, Dr. 
„   llug.rt, Apolheket i.yli, (Hgl. " 

Pc L-r, d.sl- 
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man in Balve nicht kaufen konnte. Wahr- 
scheinlich hat er ihn auch vorher selbst ge- 
lesen. 

Ein Irrtum 
Dr. Liese soil ein ausgezeichneter Dia- 

gnostiker gewesen sein. Allerdings mul^ 
ihn diese Fahigkeit innerhalb seiner eige- 
nen Familie etwas im Stich gelassen ha- 
ben: Er riet seiner Tochter Paula - meiner 
GroRmutter - dringend davon ab, zu hei- 
raten. Sie habe einen schlimmen Herzfeh- 
ler und es sei unverantwortlich, mit dieser 
schweren Behinderung eine Familie zu 
griinden. Diese Diagnose des Vaters wur- 
de noch bestatigt von seinem Vetter, dem 
Sanitatsrat Dr. med. Eduard Liese, Kreis- 
physikus in Arnsberg, der ebenf alls aus 01- 
pe stammte. Paula Liesen schlug aber alle 
wohlgemeinten vaterlichen Warnungen 
in den Wind und heiratete 1879 im Alter 
von 23 Jahren „uber die StraKe" den 
Nachbarn Kaufmann Heinrich Schulte. 
Die Trauung fand in Allendorf statt, well in 
der Zeit des Kulturkampfes die Pfarrei Bal- 
ve mehrere Jahre lang verwaist war. 

Paula Schulte bekam in 16 Jahren acht 
gesunde Kinder, von denen fast alle uber 
80 bzw. 90 Jahre alt wurden. Sie stand ei- 

fin ^ifi id' ill .111 iisiK 

1 r t       11 
J. 11 !       ^ 
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I    1 

14 I M 1   1    L       1      I     1    IK 

P     Vtqi U     BtlJKll 11     Suilrtit.1 
Ur. SUmlJcrg.       Dr. .V)ui)urt.       iJr. am Sdjltiiiili. 

nemgroEen Geschaftshaushalt vor, pfleg- 
te jahrelang ihren kranken Mann, den sie 
um 11 Jahre uberlebte, und starb mit 79 
Jahren nach zweitagiger Krankheit an 
Lungenentzundung. Aus Kindertagen ha- 
be ich noch eine vage Erinnerung an diese 
Grol^mutter. Sie war eine energische, le- 
benskluge und tatkraftige Frau. Der Herz- 
fehler muJ? wohl nicht so schlimm gewe- 
sen sein. 

Quellen: 

Deutsches Geschlechterbuch, Band 38, Gorlitz 1922. 

Josef Putter: Sauerlandisches Grenzland im Wandel 
der Zeit. Balve 1965. 

Josef B. Lenze: 100 Jahre St. Marienhospital in Balve 
Balve 1990. 

Harald Polenz: Zur Geschichte des ehemaligen Amtes 
und der Stadt Balve. Balve 1980. 

Balve - Buch vom Werden und Sein der Stadt. Balve 
1930. 
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Jahreshauptversammlung 
am 12. September 1992 
in Finnentrop 

Der erweiterte Vorstand hat als Ter- 
min der diesjahrigen Jahreshauptver- 
sammlung den Samstag, 12. Septem- 
ber 1992 festgelegt. Biirgermeister 
Erwin Oberkalkofen und Gemeindedi- 
rektor Dietmar HeE haben den Sauer- 
lander Heimatbund nach Finnentrop 
eingeladen. Am Vormittag wird man 
sich in der Schutzenhalle in Schonholt- 
hausen treffen; der Nachmittag ist fur 
verschiedene Exkursionen vorgesehen 
und wird mit einem Orgelkonzert und 
plattdeutschem Gottesdienst beschlos- 
sen werden. 

Alle Mitglieder des SHB werden ge- 
beten, sich den Termin schon jetzt im 
Kalender dick anzustreichen! 

Be - Denkmal LJJj5u 
Film- und Fotowettbewerb 
1991/92 

Eine Gruppe von Institutionen unter 
der Fuhrung des Bundesgremiums fur 
Schulfotografie, der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz und des Deutschen Hei- 
matbundes hat einen neuen Wettbewerb 
ausgeschrieben, der sich an alle Kinder 
und Jugendlichen, Schulerinnen und 
Schuler richtet. Die Ausschreibung ist der 
Anfang einer Folge von Wettbewerben, 
die sich mit Denkmalern befassen wer- 
den. Der diesjahrige Wettbewerb soil dazu 
anregen, uber Gebaude nachzudenken 
und die Ergebnisse der Nachf orschungen 
fototechnisch aufzuarbeiten. Dabei sollen 
die vielen Darstellungsmoglichkeiten und 
Fototechniken genutzt werden. MaEstabe 
zur Beurteilung sollen sein die Originalitat 
und Kreativitat des Beitrages, die Ober- 
einstimmung von Bild und Aussage und 
die Sauberkeit der fototechnischen Bear- 
beitung. 

Die Wertung der eingereichten Arbei- 
ten - Film oder Video, Diareihe, SAV 
oder Colorbild, Illustration - werden auf 
die Altersgruppen 6 bis 12 Jahre, 13 bis 
16 Jahre und 17 bis 21 Jahre verteilt. Die 
Preisverleihung findet auf der „Photoki- 
na" in Koln am 18. September 1992 statt. 
EinsendeschluB ist der 30. Juni 1992. 
Weitere Informationen und Anmeldefor- 
mulare erhalt man beim Bundesgremium 
fur Schulphotographie, Postfach 
5102 20, 7500 Karlsruhe 51. Red. 
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Die Zentraldeponie und das Biomullkompostwerk des Kreises Olpe 
von Oberkreisdirektor Dr. Franz Demmer und Kreisrechtsrat Reinhard SpieR 

Seit 1972 sind die Kreise und kreisfrei- 
en Stadte in Nordrhein-Westfalen fiir die 
Entsorgung der Siedlungsabfalle ein- 
schlieBlich der hausmullahnlichen Gewer- 
beabfalle zustandig. Vormals hatten die 
Gemeinden Entsorgungsanlagen betrie- 
ben, was sich allerdings vielerorts auf 
mehr oder weniger unkontrollierte Miill- 
kippen beschrankte. Da es auch nach dem 
heutigen Stand der Abfallwirtschaft nicht 
moglich ist, den Abfall durch Vermeidung 
oder Verwertung auf Null zu reduzieren, 
bilden Entsorgungsanlagen auch fur die 
Zukunft das Ruckgrat einer geordneten 
Abfallwirtschaft. Der Kreis Olpe hat am 2. 
Oktober eine Zentraldeponie als Rest- 
stoffdeponie und ein Biomullkompost- 
werk in Betrieb genommen. Im Abfallwirt- 
schaftskonzept des Kreises, das der Kreis- 
tag am 8. Juli beschlossen hat. bilden die- 
se Anlagen die wesentlichen Elemente zur 
Entsorgung der zur Zeit im Kreisgebiet 
jahrlich anfallenden 78000 t Siedlungs^ 
abfalle. Es handelt sich um Anlagen, die 
den modernen Stand der Abfallwirtschaft 
reprasentieren. 

Realisierungsphase 
Voriiberlegungen zum Bau einer Zen- 

traldeponie gehen bis auf das Jahr 1972 
zuruck. In den Folgejahren wurden mehre- 
re Dutzend mogliche Deponiestandorte 
auf ihre geologische Eignung hin unter- 
sucht. Nachdem die Entscheidung zu- 
gunsten des Standortes „Alte Scheune" 
gefalien war, wurde am 10. Dezember 
1982 ein Planentwurf dem Regierungs- 
prasidenten zur Planfeststellung vorge- 
legt. Am 12. Dezember 1986 faBte der Re- 
gierungsprasident Arnsberg den Planf est- 
stellungsbeschluR. Ein sofortiger Baube- 
ginn wurde durch eingeleitete Klagever- 
fahren zunachst verhindert. Nachdem die- 
se Hinderungsgrunde ausgeraumt waren, 
konnte der Kreis im Fruhjahr 1989 mit 
dem Bau der Zentraldeponie beginnen. 

In den Jahren seit Aufstellung der Pla- 
nung hatte sich der Stand der Technik 
beim Deponiebau erheblich weiterent- 
wickelt. Bereits im Planfeststellungsbe- 
schluB war abweichend von der ersten 
Konzeption die Herstellung einer Depo- 
nie mit einer sogenannten Kombinations- 
abdichtung gefordert worden. Dies bein- 
haltet den Aufbau der Abdichtung aus ei- 
ner undurchlassigen Lehmschicht sowie, 
als zusatzliche Sicherung, einer hochsta- 
bilen Kunststoff-Folie. Erhebliche Ande- 
rungen waren ebenfalls notwendig, um 

die geplante Sickerwasserbehandlung Je- 
wells dem bestmoglichen Verfahrens- 
stand anzupassen. Bis heute konnte si- 
chergestellt werden, daB Verbesserungen 
bei der Deponietechnik durch Konstruk- 
tionsanderungen und entsprcchende An- 
derungen der Planfeststellung im Wege 
von Plananderungsbeschliissen mit in die 
Realisierung des Projektes eingeflossen 
sind. 

Wahrend der geschilderten Projektie- 
rungs- und Genehmigungsphase der Zen- 
traldeponie erfolgten erhebliche Veran- 
derungen auch der Abfallwirtschaft gene- 
rell. 

Vermeidung und Verwertung von Ab- 
fallen wurden als vorrangige Ziele einer 
modernen Abfallwirtschaft erkannt. Der 
Kreis Olpe hat aus der Summe der Geset- 
zesanderungen und veranderten Richtli- 
nien die Konsequenz gezogen, durch ein 
Biomiillkompostwerk die organischen 
Bestandteile des Abfalls soweit wie mog- 
lich zu reduzieren und die Deponie ent- 
sprechend zu entlasten. Nach einer grund- 
lichen Sichtung der bekannten Kompo- 
stierungsverfahren fiel im Fruhjahr 1989 
die Entscheidung zugunsten des Baues ei- 
ner Anlage nach dem sogenannten Brikol- 
lareverfahren. Die Standortauswahl auf 
einem Gelande in unmittelbarer Nahe zur 
Zentraldeponie ermoglicht die Nutzung 
der vorhandenen Wiegeeinrichtungen 
und des Betriebshofes. Planungsphase 
und Einholung des notwendigen Planf cst- 
stellungsbeschlusses erfolgten in Rekord- 
zeit bis zum Juli 1990. Nach der Herrich- 
tung des Untergrundes konnte Anfang 
Marz 1991 mit dem Bau des Werkes be- 
gonnen werden. 

Der Bau der Zentraldeponie begann im 
Fruhjahr 1989 zunachst mit der Rodung 
des Gelandes und mit den Erdarbeiten. 
Die Arbeiten zur Basisabdichtung des er- 
sten Unterbauabschnittes erfolgten nach 
einer nochmaligen Konstruktionsande- 
rung zur Erhohung der Deponiesicherheit 
seit dem Marz 1991. Der Eingangsbereich 
einschlieRlich des Betriebsgebaudes so- 
wie die Klaranlage waren seit 1990 in 
Bau. 

Technische Konzeption 

Die Zentraldeponie 
Sie ist eine Hangdeponie mit Kombina- 

tionsabdichtung, bestehend aus den drei 
Elementen Basisabdichtung, Sickerwas- 

serklaranlage mit Ableitung der behandel- 
ten Abwasser in die GroRklaranlage At- 
tendorn, und Betriebsgebaude. Das De- 
ponievolumen betragt insgesamt ca. 4,8 
Mio. m^. Da dies einer Lauf zeit von ca. 60 
Jahren entspricht. ist die Herrichtung der 
Basisabdichtung auf drei Bauabschnitte 
verteilt worden. Der erste Bauabschnitt 
zerfallt wiederum in vier Unterabschnitte, 
deren erster fertiggestellt ist und ein 
Schuttvolumen von 119500 m-^ zulaBt. 
Der zweite Unterbauabschnitt wird be- 
reits imJahre 1992 in Angriff genommen. 

Die Kombinationsabdichtung schottet 
die Deponie gegeniiber dem Untergrund 
hermetisch ab. Die im Deponiekorper an- 
fallenden Sickerwasser werden uber eine 
Drainage gesammelt und der Klaranlage 
zugeftihrt. Auf eine dreilagige minerali- 
sche Abdichtung aus besonders aufberei- 
tetem verdichtetem Lehm wird eine 
HDPE-Kunststof f-Folie von 2,5 mm Star- 
ke aufgelegt. Es folgt ein Schutzflies sowie 
eine Kiesauflage zur Frostsicherung und 
zur Sicherung der Kunststoffbahn vor Be- 
schadigungen durch spitze Gegenstande. 
Diese Form der Abschottung gegenuber 
dem Untergrund ist nach heutigen Mal^- 
staben die beste und dauerhafteste Siche- 
rung des Untergrundes vor Belastungen 
aus dem Deponiekorper. 

Durch die Auslegung der Deponie als 
Reststoffdeponie unter Reduzierung der 
abzulagernden organischen Substanzen 
auf ein Minimum wird der Kontamina- 
tionsgrad auftretender Sickerwasser be- 
reits erheblich vermindert. Trotzdem ist 
es notwendig, allc auftretenden Sicker- 
wasser zu sammeln und der Betriebsklar- 
anlage zuzufuhren. Diese Anlage am FuBe 
der Deponie entspricht modernsten MaR- 
staben und ist in der Lage. die Sickerwas- 
ser den heutigen Richtwerten entspre- 
chend zu klaren. Dazu sind mechanische, 
biologische und chemische Reinigungs- 
stufen vorgesehen. Vorgeschaltet ist ein 
Stapelbecken, das es ermoglicht, die An- 
lage trotz schwankender Anfallmengen 
von Sickerwasser kontinuierlich zu fah- 
ren. 

Der Eingangsbereich der Deponie 
dient der ordnungsgemaBen Ablieferung 
der unterschiedlichen Abfallstoffe. Die 
Sammelfahrzeuge werden zunachst uber 
eine Waage geleitet, Abfallart und Abfall- 
mengen werden mit Hilfe der Datenverar- 
beitung erfaf^t. Das Betriebsgebaude bie- 
tet Moglichkeiten, die notwendigen Ge- 
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ratschaften einschlieElich Kompaktoren 
abzustellen und zu warten, Es enthalt die 
Buroraume fur Betriebsleiter und Verwal- 
tungskrafte sowie die Sozialraume fur alle 
auf der Deponie und dem Kompostwerk 
beschiaftigten Mitarbeiter. Weitere spe~ 
zielle Einrichtungen der Deponie sind die 
Reifenreinigungsanlagen ftir die Anliefer- 
fahrzeuge, Lagerungsmoglicfikeit fur ol- 
verschmutztes Erdreichi, Moglichkeiten 
zur Anlieferung von Wertstoffen und Ab- 
fallarten, die nicfit deponiert werden kon- 
nen, sowie die eigene Wasserversorgung. 

Mit Beginn der Verfullung der Deponie 
werden Einrichtungen zur Entgasung er- 
richtet. Vorgesehen ist der Bau von Gas- 
brunnen mit anschlieEender Gasfassung 
und Verwertung in Gasmotoren. Die er- 
zeugte elektrische Energie dient zum Be- 
trieb insbesondere der Klaranlage und 

Blick auf die Baustelle im Sommer 1991, nach 
Westen. Im Vordergrund die Klaranlage, links 
oben das Kompostwerk. 

r^^Sv DIPL. 
IHOEHIEUftadBO 

ING.   GROT^CKE   I   PARTNER 

\   ^^ ..,.„.... 
;•"""'•-• 

l« 

%. ^ •'" 

^i^- 

Plan des ersten bis vierten Bauabschnitts. 
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kann daruber hinaus in das offentliche 
Netz eingespeist werden. 

Biomiillkompostwerk    nach    dem 
BrikoUarevcrfahren 

Die kompostierfahige Fraktion der 
Siedlungsabfalle wird seit dem 1. Oktober 
1991 im Kreisgebiet getrennt eingesam- 
melt und im Kompostwerk zu einem 
schadstoffarmen und vielseitig verwend- 
baren Kompost verarbeitet. Das Kom- 
postwerk ist auf einen Jahresdurchsatz 
von ca. 20 0001 ausgelegt. Das Werk ar- 
beitet nach dem System Brikollare. des- 
sen Wirkungsweise aus dem Schema zu 
entnehmen ist. 

Der angelieferte Biomull gelangt zu- 
nachst aus einem Sammelbunker in eine 
Hammermuhle. Dort wird das Material 
zerkleinert und homogenisiert. Durch ein 
Sieb und einen Metallabscheider wird si- 
chergestellt, daB Fremdstoffe aus Fehl- 
wurfen, wie Metallteile oder Kunststoffe. 
ausrangiert werden. Ober einen Zwi- 
schenbunker, der die Steuerung des Was- 
sergehaltes des Materials erlaubt, gelangt 
der Biomull dann in das Kernstuck der An- 

lage, die sogenannte Brikollarepresse. 
Dies ist eine Hydraulikpresse, die den Bio- 
mull zu rechteckigen PreBlingen von ca. 
60 X 19 X 17 cm verarbeitet. Trotz des ho- 
hen Wasseranteils des Biomulls geben die- 
se PreRlinge nach auRen kein Wasser 
mehr ab. Durch die spezielle Form erhal- 
ten die PreBlinge einen hohen Luftanteil, 
der ihre Stapelung erlaubt. Die PreBlinge 
werden auf Paletten in funf Reihen uber- 
einander gestapelt und fur 4 - 6 Wochen 
in der Rottehalle zum eigentlichen Rotte- 
prozeB eingelagert. Da die Pref^linge ei- 
nen optimalen Wassergehalt und gleich- 
zeitig eine beste Beluftung erfahren, fin- 
den die am RotteprozeB beteiligten Bakte- 
rien und Pilze ausgezeichnete Bedingun- 
gen vor, so daii die Rottezeit bis zur Kom- 
postreif e auf nur 4 - 6 Wochen beschrankt 
werden kann. Durch den Abbau organi- 
scher Substanz und dem Wasserverlust 
verringert sich die Masse der PreKlinge auf 
ca. 50%. Nach AbschluB des Rottepro- 
zesses werden die Paletten mit den PreB- 
lingen aus der Rottehalle zu einer zweiten 
Muhle befordert, dort fein gemahlen und 
durch einen Windsichter befordert. Die- 

Aufgabetrlchter 
(Blcmiill) 

1 
Jfainnerrnuhle 

Sieb (0-60)/Schrott Siebrest/Schrott 

Mill zwischenbunker 

Vfasser 

Brikollare-Presse 

Rotte/Karpostierung 
1 

Abbau organischer 
Substanz, Wasserver- 
lust 

1 
Feinmiihle 

Sieb (0-18) Siebrest 
1 

Windsichter Hartstoffe 

Kompostlager 

Ablaufschewa der BiomiiU-Kompostierung nach dem System ..BRIKOLLARE" 

ser ermoglicht es. Verunreinigungen aus 
f einen Metallpartikeln oder Kunststof f teil- 
chen vom eigentlichen Kompost zu trenn- 
en. Damit ist der ProzeB der Herstellung 
abgeschlossen. Der Kompost wird einem 
Lager zugef uhrt und kann vermarktet wer- 
den. 

Aus dem geschilderten Verfahrens- 
schema ergeben sich die Anforderungen 
an den baulichen Teil dieser Anlage. Hal- 
lenteil A dient der Anlieferung des Bio- 
mulls und enthalt den Aufgabebunker. 
Hallenteil B beherbergt den Maschinen- 
teil. Es schlieBt sich eine niedrige Rotte- 
halle (Hallenteil C) zur Lagerung der PreB- 
linge an. 

Da der eigentliche RotteprozeB ohne 
starke Geruchsbelastung stattfindet 
(durch die gute Beluftung der Biomull- 
preBlinge konnen anaerobe Prozesse ver- 
hindert werden), ist es nicht notwendig, 
die Gesamtanlage zu desodorieren. Le- 
diglich die Hallenteile A und B sind mit 
entsprechender Beluftung ausgerustet. 
Die Abluft wird durch ein im AuBenbe- 
reich installiertes Desodorierungsbeet ge- 
reinigt. 

Ausblick 
Mit der Errichtung dieser beiden Abf all- 

entsorgungsanlagen erhielt der Kreis Ol- 
pe am 2. Oktober 1991 Entsorgungsmog- 
lichkeiten, die eine differenzierte Behand- 
lung des Mulls nach kompostierbaren Be- 
standteilen, Wertstoffen und Restmull zu- 
lassen. Die Abfallwirtschaft des Kreises 
verandert sich entscheidend in Richtung 
auf eine hochstmogliche Verwertungs- 
quote und eine Minimierung des zu depo- 
nierenden Restmijlls. Der Betrieb der An- 
lagen sowie die Vermarktung des Kompo- 
stes erfolgen privatwirtschaftlich. Die Er- 
ledigung dieser Aufgaben wird von der Ol- 
per Entsorgungszentrum GmbH wahrge- 
nommen. Es wurden 12 Arbeitsplatze ge- 
schaffen. 

Die Abfallwirtschaft wird auch in Zu- 
kunft Fortschritte machen, die zu einer 
Veranderung der Abfallwirtschaftskon- 
zeption fuhren. Die beiden modernen An- 
lagen werden jedoch fur viele Jahre eine 
sichere Grundlage fur die Weiterentwick- 
lung der Abfallwirtschaft im Hinblick auf 
mehr Abf allvermeidung und weitere Erho- 
hung der Abfallverwertungsquoten sein. 
Die Kosten bis zum Ende des Jahres 1991 
von ca. 60 Mio. DM sind deshalb eine not- 
wendige und ertragbringende Investition. 
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Schulerwettbewerb Deutsche Geschichte 

Preistrager in Olpe . 

von Gerhard Rusche 

Seit 1973 ruft der Bundesprasident al- 
le zwei Jahre Kinder und Jugendliche zwi- 
schen acht und 21 Jahren zur „Spurensu- 
che", d.h. zur Geschichtsforschung vor 
Ort, auf. An dem von der Korber-Stiftung 
in Hamburg finanzierten und gemanag- 
ten Wettbewerb konnen GrundschQler 
ebenso wie Gymnasiasten, Hauptschuler, 
Erstsemester oder Azubis teilnehmen - es 
winken jedesmal attraktive Preise! So ha- 
ben in bisher zwolf Ausschreibungen rund 
64000 Teilnehmer bundesweit uber 
12 000 Projekte eingereicht. 

„Tempo, Tempo . . . Mensch und 
Verkehr in der Geschichte" 

Das im September 1990 ausgeschrie- 
bene Thema forderte die jungen Spuren- 
sucher auf, im eigenen Wohn-, Arbeits- 
oder Schulort Quellen und Oberreste zum 
Verhaltnis von Mensch und Verkehr zu 
suchen, die gesammelten Materialien aus- 
zuwerten und die Forschungsergebnisse 
in einem von der Form her beliebigen 
Wettbewerbsbeitrag zusammenzufassen. 

Das Interesse an Wettbewerb und The- 
ma war beeindruckend: 6311 Teilneh- 
mer, davon 413 „Einzelkampfer", haben 
insgesamt 1226 Projekte angefertigt, 
knapp drei Viertel unter Anleitung eines 
Tutors. Spitzenreiter bei der Themen- 
wahl war die Vergangenheit von Eisen- 
bahnstrecken (uber 25%), knapp 10% 
der Arbelten beschaftigten sich mit der 
Geschichte von offentlichen Nahver- 
kehrsmitteln. Mit etwa 15 % standen auch 
Entwicklungen von StraBen und Platzen 
hoch in der Schulergunst. Daruber hinaus 
entstand eine Vielzahl regionaler Unter- 
suchungen zu Flugplatzen und Kanalen, 
zu Grenzen als Verkehrshindernis, zur 
Motorisierung am Ort und in der Land- 
wirtschaft sowie zur Geschichte von Ver- 
kehrsberufen. 

Ausrangiert: Die Bahnstrecke Olpe- 
Bergneustadt 

Zu den 385 pramierten Arbeiten ge- 
horte auch die der Klasse 7 a des Stadti- 
schen Gymnasiums Olpe mit dem Titel 
„Ausrangiert: Die Geschichte der Bahn- 
strecke Olpe-Bergneustadf und dem Un- 
tertitel: „Chance fur die Schiene - Mit der 
Bahn nach Koln". Sie enthalt in etwa fol- 
gendes Resumee: 

Der MusikzugLieberhausen auf der PernzerSeite des Hutzemerter Tunnels am Eroffnungstag. 

In der Euphorie des Eisenbahnzeital- 
ters in der zweiten Halfte des 19. und zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts war auch 
die Bahnstrecke Olpe-Bergneustadt ge- 
baut und am 1. August 1903 in Betrieb 
genommen worden. Durch bereits fruher 
erstellte Strecken (1. April 1874: Finnen- 
trop-Attendorn; 1. November 1875; At- 
tendorn-Olpe; 1. Dezember 1880: Olpe- 
Rothemuhle) und die folgende Verlange- 
rung und Verdichtung des Schienennet- 
zes (1. November 1907: Rothemuhle- 
Freudenberg; 15. Januar 1911: Finnen- 
trop-Wennemen) war der Kreis Olpe ver- 
kehrsmaBig gut erschlossen und der 
Bahnhof Olpe zu einem Verkehrsknoten- 
punkt geworden. Die Kreise Olpe und 
Oberberg waren sich durch die neue 
Bahnstrecke verkehrstechnisch naher ge- 
kommen. Die Stadt Koln lieR sich von Ol- 
pe aus verhaltnismaRig bequem und 
schnell erreichen. Vor allem die heimi- 
sche Industrie profitierte von der Bahn, 
denn die neuen Schienenwege schufen 
die Voraussetzungen fur Gutertransporte 
in groBem Umfang. Aber auch die Ge- 
meinden und die Bewohner dieses ijber- 
wiegend landlichen Raumes hatten ihren 
Nutzen von der Bahn. 

Im Personenverkehr blieb die Eisen- 
bahn auch und gerade auf der Strecke Ol- 
pe-Bergneustadt bis vor gut 20 Jahren 
konkurrenzlos. Erst nach dem siegrei- 
chen Einzug von Pkw und Lkw auch im 
landlichen Raum muRte die DB deutliche 
Ruckgange im Guter- und Personenver- 
kehr hinnehmen, die sie zu Rationalisie- 
rungsmaRnahmen zwangen, denen vor 

mehr als zwolf Jahren auch die genannte 
Strecke zum Opfer fiel. 

Reaktivierung der Strecke? 
In jungster Zeit stellt die Eisenbahn als 

umweltfreundliches Verkehrsmittel wie- 
der eine ernstzunehmende Alternative 
zum Stral^enverkehr dar. Seit Juni 1990 
werden deshalb bei der Kreisverwaltung 
Olpe Oberlegungen bezuglich einer Reak- 
tivierung der Bahnstrecke Olpe-Bergneu- 
stadt angestellt. Deren Ergebnis und eine 
mogliche Realisierung der Plane werden 
allerdings noch lange auf sich warten las- 
sen! 

Die Arbeit der Klasse 7 a 
Der Arbeits- und Zeitaufwand bei der 

Erstellung des Wettbewerbsbeitrages hat 
sich fiir die elf Schiilerinnen und 17 Schil- 
ler aus verschiedenen Grunden ausge- 
zahlt: Zum einen haben sie Geschichte 
und Geschichtsunterricht einmal anders 
als ublich kennengelernt, namlich aus der 
jungeren Vergangenheit und der naheren 
Umgebung sowie unter eigener Mitwir- 
kung bei der Sammlung und Auswertung 
der Materialien; zum anderen liegt jetzt 
ein sehr informatives und reich bebilder- 
tes Werk von 52 Seiten Umfang vor, das 
von Fachleuten mit einigem Lob bedacht 
worden ist. Und nicht zuletzt ist die Tatsa- 
che, mit einem Buchpreis zu den Preistra- 
gern eines in ganz Deutschland durchge- 
fuhrten Wettbewerbs zu gehoren, ein 
schoner Lohn fur die mehrmonatigen Be- 
muhungen der „Nachwuchsforscher". 
Diese Bemuhungen hatten sich insge- 
samt recht abwechslungsreich gestaltet: 
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Derfestlich geschmuckte Zug am Eroffnungstag im Bahnhof Drolshagen. 

Wahrend der Materialsammlung ha- 
ben sich einzelne Madchen und Jungen im 
Kreis- und Stadtarchiv sowie im Bahnhof 
und Verkehrsamt von Olpe, auRerdem bei 
der Stadtverwaltung Drolshagen umgese- 
hen und umgehort. Andere haben bei Zei- 
tungen nach geeigneten Quellen gesucht 
und bei Besuchen von .,Eisenbahnfreun- 
den" und Heimatforschern wertvolle In- 
formationenund Materialien erhalten. Ei- 
nige Jungen sind die Bahnstrecke Olpe- 
Bergneustadt abgegangen und haben Fo- 
tos vom heutigen Zustand der Strecke und 
der Bahnhofe geschossen. Bucher aus 
dem heimischen Raum mul^ten nach pas- 
senden Bildern und geeigneten Texten 
durchgeblattert werden. Ein Briefwechsel 
mit den Bundesbahndirektionen Essen 
und Koln sollte weitere brauchbare Unter- 
lagen liefern - leider nicht mit dem ge- 
wunschten Erfolg. 

Die ..Bearbeitung" der dann vorliegen- 
den Materialien (u. a. Kopieren, Zurecht- 
schneiden, Aufkleben) erfolgte unter An^ 
leitung des Tutors in vielen Geschichts- 
stunden, an manchen Nachmittagen oder 
unterrichtsfreien Tagen. Die von einzel- 
nen Schiilern und Schulerinnen anhand 
der Quellen verfaBten Berichte uber den 
Bau, den Betrieb und die Stillegung der 
Bahnstrecke wurden vom Tutor redigiert, 
die Zeitungsausschnitte uber die Diskus- 
sion zur Wiederinbetriebnahme kom- 
mentiert. 

Wie heiBt es in den Ausschreibungen 
der Korber-Stiftung? „Sich die richtige 
Hilfe zu organisieren, ist auch eine Lei- 
stung". Nicht nur diese Leistung ist den 
Madchen und Jungen des Stadtischen 
Gymnasiums Olpe gelungen und verdient 
Anerkennung. 

Das Viadukt in der Stadt Drolshagen. noch im Bau (oder Reparatur ca. 1920?) 

Eroffnungdes Tunnels in Hutzemert, 1. August 1903. 
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, . . und Mcschede 

von Oliver Eickhoff 

Der Leistungskurs Geschichte des 
Stadtischen Gymnasiums wurde mit ei- 
nem zweiten Preis belohnt. Die Schuler 
und Schulerinnen aus der Stufe 12 des 
Jahrgangs 1990/91 bekamen dafur 
2 000 Mark. Die Klassen 5a, 5b und 5c 
desselben Schuljahres erreichten jeweils 
funfte Platze. 

Nach der Methode des entdeckenden 
Lernens sollten Schulerinnen und Schuler 
der Frage nachgehen, was fur Verkehrs- 
mittel, -wege und -probleme es zur Zeit ih- 
rer Grof^- und UrgroBeltern gab und wie 
brisant dies Thema heute ist. „In den Ge- 
schichtsbuchern wird dies kaum behan- 
delt", erklarte Geschichtslehrerin Dr. Eri- 
ka Richter. 

Die Ruhrtalbahn: Vom Wunschkind 
zum Stiefkind 

Der Zwolfer-Leistungskurs Geschichte 
unter Leitung von Frau Dr. Richter legte 
eine gewichtige Dokumentation von uber 
200 Seiten vor. Unter dem Titel „Vom 
Wunschkind zum Stiefkind" beschrieben 
die Schuler die Entwicklung der Eisen- 
bahn im oberen Ruhrtal. 

Die Schuler gingen vor allem den jahr- 
zehntelangen Kampfen urn den Ausbau 
der Nebenstrecken (speziell Finnentrop- 
Wennemen) anhand alter Akten des 
Landratsamtes Meschede nach. Kreisar- 

chivar Foekeler half den Schulern sehr bei 
der Beschaffung von Unterlagen aus dem 
Staatsarchiv Munster. 

Die Schuler entdeckten dabei Schrif- 
ten des Landrats an die Berliner Ministeri- 
en, um Hilfe bei der Verbesserung der de- 
solaten Verkehrslage im Hochsauerland 

„Ein STIEFKIND wurde die Bahn aber 
nicht nur durch die Konkurrenz moder- 
ner Verkehrsmittel, obwohl das Auto 
ihr selbstverstandlich entscheidend ge- 
schadet hat. STIEFKIND ist die Bahn 
aber leider in unserem Raum zur Zeit 
auch deshalb, weil die Bahn, fasziniert 
von dem Konzept TEMPO, TEMPO 
nun die Hauptlinien bevorzugt und die 
Linien in anderen Gebieten, die nicht 
zu den Lieblingskindern gehoren, ganz 
STIEFMUTTERLICH behandelt!" 
Aus: Vom „Wunschkind zum Stief- 
kind" des Leistungskurses Geschichte 
des Gymnasiums Meschede. 

zubekommen. Auch mit „ganz diskreten" 
Einladungen zum Auerhahn-SchieRen an 
passionierte Jager unter den Reichstags- 
abgeordneten versuchte man Engage- 
ment fur den Streckenausbau der Neben- 
linien zu stimulieren. 

Zum ersten Mai wagten sich die Schu- 
ler als Chronisten auch an das eher trube 
Kapitel    des    Eisenbahn-Abstiegs    mit 

Das Mescheder Wettbewerbsteam ergrundet, 
warum nicht rnehr Leute mit der Eisenbahn 
fahren. 

Streckenstillegungen und SchlieBungen 
von Bahnhofen. Als unersetzlicher Kron- 
zeuge erwies sich dabei Burgermeister 
Franz Stahlmecke, der seine gesammel- 
ten Unterlagen und detaillierten Berichte 
zum Thema „Stiefkind Bahn" aus den 
letzten Jahrzehnten zur Verfugung stellte. 

DaR es sich dabei um einen hochak- 
tuellen Gegenstand handelt, bestatigten 
den Schulern auch alle angeschriebenen 
Bundestags- und Landtagsabgeordneten. 
Selbst NRW-Verkehrsminister Kniola 
schickte Unterlagen. 

Auch die jungsten Gymnasiasten nah- 
men im Politikunterricht am Wettbewerb 
teil: Fahrrad, Reisen und der Schulweg je- 
weils fruher und heute waren ihre The- 
men. Eifrig sammelten sie Interviews mit 
alteren Burgern und malten ausdrucksvol- 
leBilder. Die Klassen 5a, 5bund5cbeka- 
menjeweils einen 5. Preis von 250 Mark. 
Fur die Klasse 7b, die in einer Szenen- 
f olge die RuhrstraRe uber ihre wechselvol- 
len Schicksale von einer Hauptver- 
kehrsader zur FuRgangerzone verfolgte, 
gab es einen Uberraschungspreis. 

„ Wichtiger als alle materiellen Pramien 
ist aber die Weckung des BewuEtseins bei 
den Jugendlichen fur die geschichtliche 
Dimension des Verkehrsproblems, das 
uns in den nachsten Jahren gerade auch 
im Sauerland als eine Zukunftsaufgabe 
noch intensivbeschaftigen wird", meinte 
Dr. Erika Richter. 
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Die Metall-Skulptur „St. Hubertus" von Heribert Prause 
in Balve-Beckum von Hans Grunwald 

Am 3. November 1991 wurde ein wei- 
teres eindrucksvolles Werk des heimi- 
schen Kunstlers Heribert Prause einge- 
weiht. Es wurde inzwischen an der Hon- 
netalhalle im Auftrag der St. Hubertus- 
Schiitzenbruderschaft Beckum e. V. 
1920 (Mitglied im Sauerlander Schutzen- 
bund) installiert. Das Echo war ausge- 
sprochen positiv. Bei der Montage des 
2,70 m hohen und 2,30 m breiten Wand- 
reliefs - es wiegt etwa 3 ^/z Zentner - lei- 

dringsen, ..Rohrbrunnen" bei der Papier- 
fabrik Tonnesman u. Vogel, Oberroding- 
hausen und der Plastik „Partnerschaft" in 
Aire-sur-la-Lys. 

Heribert Prause, Jahrgang 1940, lebt 
in Menden-Hiiingsen und ist aktives Mit- 
glied des Kunstvereins „Mendener Bau- 
hutte". 

Die feierliche Einweihung am Huber- 
tustag begann mit einem Gottesdienst in 

Das   Relief   an   der   Schtitzenhalle   Balue-Beckum. 

steten die Fa. Bathe durch Erstellung des 
Geriists und eifrige Schutzenbriider wert- 
volle Hilfe. Die Wand-Skulptur wird 
abends frontal angestrahlt, so daR sie 
auch bei Dunkelheit attraktiv wirkt. Die 
Kosten f iir das Wandrelief wurden von der 
Sparkasse Balve ubernommen. Sie stiftet 
das Werk der Schiitzenbruderschaft und 
alien Bewohnern des Dorfes Beckum. 

Heribert Prause hat mit dem Entwurf, 
seiner Durchfuhrung und Montage ein 
weiteres Beispiel seines Konnens im Be- 
reich „Metall-Skulptur" erbracht, wie mit 
etwa einem halben Dutzend anderer of- 
fentiich ausgesteliter Skulpturen im Raum 
Menden-Honnetal sowie bei der franzosi- 
schen Partnergemeinde Aire-sur-la-Lys, 
z. B. „Konflikte" im Freizeit-Zentrum 
Menden-Lendringsen, „Christ-K6nigs- 
Kreuz" in der gleichnamigen Gemeinde 
Menden-Huingsen, „Lebensweg" am 
Eingang des Kommunalfriedhofs in Len- 

der Honnetalhalie. Pastor L. Paul brachte 
dabei eine hochst eindrucksvolle Interpre- 
tation des Wandreliefs und stellte das „dy- 
namische Kreuz" der Skulptur als Mah- 
nung und Einladung, ihm zu foigen, vor. 

Zuruckgekehrt in die Honnetalhalie 
vernahmen die Anwesenden nochmals 
GruRworte des Brudermeisters Paul, des 
KiJnstlers H. Prause und von Sparkassen- 
direktor Hahn. Frau Prof. Dr. Schuite- 
Piaga von der Universitat Bochum sprach 
zum AbschiuR noch zu Person und Werk 
von H. Prause. Der Musikverein Beckum 
spielte schlief^iich zum gemutlichen Bei- 
sammensein recht schwungvoli auf. 

Die Metallplastik „St. Hubertus" 
Die Skulptur ist als ganzes in der Form 

eines Kreuzes angelegt, da das Kreuz zum 
entscheidenden Signum im Leben des 
Hubertus wurde. 

Die linke. stumpfe Seite des Kreuzes - 
vom Betrachter aus gesehen - zeigt im an- 
gedeuteten Hirschgeweih das in der Le- 
gende als Heilszeichen herausgestellte 
Kreuz. Davor und dahinter ein stilisierter 
Wald als Ort der Jagd und Umkehr des Ja- 
gers Hubertus, zugleich aber auch als Hin- 
weis auf die waldreiche Umgebung Be- 
ckums. Oberhalb des rechten, spitz aus- 
gezogenen Teils des tragenden Kreuzes 
die ebenfalls stilisierte St.-Nikolaus-Kir- 

Die neue Tageskette, die wie die ebenfalls 
neue. gestiftete Festzugskette der Beckumer 
Schiitzen anstelle der schweren festlichen 
Kette getragen werden soil. 
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che von Beckum mit geschweifter Zwie- 
belhaube (ein neobarockes Werk von 
1921/22). Die Giebelseite ist einer bi- 
schoflichen Mitra nachempfunden und 
weist zusammen mit dem davor befindli- 
chen Hirtenstab auf die Tatigkeit des Hu- 
bertus als Bischof bin. Der bischofliche 
Stab ist als geheiligtes Zeichen zugleich 
ein Gegenstuck zu den gleichfalls vertikal 
angeordneten SpielJen als profanen Jagd- 
waffen im linken Teil des Grundkreuzes. 

Heribert Prause bei der Montage seines 
Wandreliefs. Fotos: Hans Grunwald. 

Stab und SpieK symbolisieren somit je- 
weils das alte und neue „Werkzeug" des 
Hubertus. Sie charakterisieren damit 
auch die gewandelte Wirksamkeit des ge- 
lauterten „wilden Jagers" zum Boten und 
Mann Gottes. Im Mittelteil des Kreuzes 
wird die Wende oder Verwandlung zwi- 
schen beiden Lebens- und Wirkungspha- 
sen in Form dreier herausragender, gebo- 
gener Metallelemente angedeutet, deren 
Unebenheit den Wandel optisch verdeut- 
lichen wollen. 

Der feuerverzinkte Stahl (St. 37) wird 
ein mittleres Grau bekommen. Das ei- 
gentliche Hubertuskreuz im stilisierten 
Hirschgeweih und die mitraformige Gie- 
belseite der Nikolaus-Kirche bestehen aus 
Edelstahl und fallen durch ihre hellere, sil- 
bergraue Farbtonung auf, die besonders 
im reflektierenden Sonnenlicht starker 
hervortritt. Dagegen wirken die Baum- 
gruppe links, die Hinterwand der Kirche 

Sundesgold fur Kirchrarbach in Berlin. Im Foyer des Hotels Stadt Beihn fieuen sich der Vor- 
stand der Ortsgemeinschaft Kirchrarbach mit Landrat Leikop, Burgeimeister Belke-Grobe 
(Schmallenberg), Oberkreisdirektor MiJhr, Stadtdirektor Halbe und den Ortsvorstehern uon 
Kirchrarabach und Oberhenneborn. Foto: W. Frondhoff 

oben und die Schildflache mit der Auf- 
schrift „St. Hubertus Beckum" rechts als 
Dunkelkontraste. 

Inzwischen ziert das Motiv des Wand- 
reliefs von Heribert Prause in originalge- 
treuer Wiedergabe auch eine neue Ko- 
nigskette der Beckumer Schiitzenbruder- 
schaft, die als Tageskette verwendet wird. 
Sie enthalt in paariger Anordnung drei 

Motive (Adlerschwingen als Beckumer 
Wappen, Hubertushirsch, Insignien der 
Jager) und als Abschlu£ ein wappenformi- 
ges Schild (14 x 12 cm) mit derselben Dar~ 
stellung wie auf dem Wandrelief. Das 
Schild und die dekorativen Elemente der 
Kette bestehen aus versilbertem und ge- 
gen Oxydation geschutztem Graviermes- 
sing. 

Metallerzgrube Meggen schlieBt 
Der Aufsichtsrat von Sachtleben Berg- 

bau hat angesichts der dramatischen Ver- 
schlechterung der wirtschaftlichen und 
technischen Rahmenbedingungen fiir 
den Betrieb den BeschluB gefaEt, die For- 
derung aus der Metallerzgrube Meggen 
Ende Marz 1992 einzustellen. Damit geht 
der Meggener Bergbau nach 140 Jahren 
seinem Ende entgegen. 

Hauptursache fur diesen Schritt sind 
neben dem starken Preisverfall bei Zink 
die Vermarktungsprobleme fiir das Meg- 
gener Pyritkonzentrat, dessen Absatz 
trotz mehrfacher Produktionseinschran- 
kungen in den letzten Jahren nicht mehr 
gewahrleistet ist. Daruber hinaus sind die 
bei der Pyritverarbeitung anfallenden Ab- 
brandmengen nicht mehr zu entsorgen. 
Hier zeigen sich u. a. die Auswirkungen 
einer zunehmenden Verscharfung der 
Auflagen im Rahmen der Abfall- und Ent- 
sorgungsgesetzgebung. Auf diese Weise 

ist der Bewegungsraum des Meggener 
Bergbaus immer mehr eingeengt worden, 
so da£ schlieBlich der wirtschaftliche Wei- 
terbetrieb nicht mehr moglich ist. 

Eine geordnete Abwicklung des not- 
wendigen Personalabbaus, der auch die 
soziale Lage der Betroffenen berucksich- 
tigt, wie es bereits in der Vergangenheit 
praktiziert wurde, wird in Zusammenar- 
beit und Abstimmung mit dem Betriebsrat 
und der Gewerkschaft durchgefiihrt. Ein 
Teil der Belegschaft wird mit AnschluB- 
maKnahmen am Standort uber Marz 
1992 hinaus beschaftigt und kann voraus- 
sichtlich im Rahmen neuer Aktivitaten 
des MG-Konzerns am Standort iibernom- 
men werden. Ferner ist geplant, daE der 
Stollen- und Felsbau von Sachtleben 
Bergbau in Vorbereitung auf kommende 
Aufgaben bei auslandischen Aktivitaten 
der Metallgesellschaft Personal aufstok- 
ken wird. IHK Siegen 
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Der Kreis Olpe wurde 175 Jahre alt 

von Karl-Hermann Ernst 

Ohne groRen Prunk feierte der Kreis 
Olpe am 16. Januar Geburtstag. Mit der 
Enthiillung einer bronzenen Gedenktafel 
im Hof der Burg Bilstein in Lennestadt be- 
gannen am fruhen Nachmittag die Feier- 
lichkeiten zur 175-Jahr-Feier. Damit ge- 
dachten Landrat Hanspeter Klein, Ober- 
kreisdirektor Dr. Franz Demmer, der Al- 
testenrat des Kreistages und einige Bil- 
steiner Biirgerinnen und Burger des Ta- 
ges, an dem der Kreis Olpe, damals als 
Bilsteiner Kreis gegrundet, durch Kabi- 
nettsordre von Konig Friedrich Wilhelm 
III. von PreuBen ins Leben gerufen wurde: 
am 16. Januar 1817. 

Die Burg Bilstein, heute als beliebte Ju- 
gendherberge weit uber die Grenzen 
Deutschlands bekannt, war bis zum 1. Ja- 
nuar 1819 der Dienstsitz des ersten Land- 
rats, des Justizamtmannes Caspar Fried- 
rich Freusberg. Mit dem Umzug nach Ol- 
pe verlor Bilstein Verwaltungssitz und Na- 
men an die heutige Kreisstadt Olpe. 

Bevor am spaten Nachmittag der 
Kreistag mit zahlreichen Gasten, unter ih- 

Telefax ^^S EL 
•   WB Wl  IflilVk ALCATEL Gnjppe 

Sensatipnell 
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SEL 
Vertriebspartner 

Rattay S Weif3bach 
h OfVIMLJNIKATIDNSSYSTFMF   GMBH 
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Landrat Dr. Henning uberreicht die Geschenke des Partnerkreises Heiligenstadt und des G^jm- 
nasiums der ..Heiligenstadter Schulschwestern" an Landrat Klein und Oberkreisdirektor 
Dr. Demmer. Foto: K.H. Ernst 
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nen auch der Landrat des thuringischen 
Partner-Kreises Heiligenstadt, Dr. Wer- 
ner Henning, zu einer Sondersitzung in 
der Stadthalle der Kreisstadt zusammen- 
trat, hatten Landrat und Oberkreisdirek- 
tor zusammen mit den Mitgliedern des Al- 
testenrates in Altenhundem, Welschen 
Ennest und Olpe an den Grabern der ver- 
storbenen funf Landrate der Familie 
Freusberg, von Landrat Josef Schrage, 
Landrat Helmut Kumpf und Landrat 
Horst Limper sowie am Grab von Ober- 
kreisdirektor August Zimmermann Kran- 
ze niedergelegt. 

Die Sondersitzung, der sich ein Emp- 
fang anschloB, wurde von der „Sudwest- 
falischen Philharmonie" unter der Lei- 
tung von Werner Marihart musikalisch 
umrahmt. 

In seiner BegruRungsrede, in der er die 
Geschichte des Kreises in sieben funfund- 
zwangzigjahrigen Abschnitten skizzierte, 
wagte Hanspeter Klein auch einen Blick 
in die Zukunft: „Unsere Heimat ist das 
Sauerland, unser Vaterland ist das wie- 
dervereinte Deutschland und unsere Zu- 
kunft ist das geeinigte Europa". 

Mit ihrem Festvortrag „Als wir alls 
preuBisch wurden" erinnerte Dr. Magda- 
lena Padberg aus Eslohe an die Grunder- 
zeit des Kreises Olpe, als ein Landrat 
noch ein beguterter Mann sein muRte, um 
von finanziellen und politischen Zwangen 
frei zu sein. Qualifikationsnachweise wur- 
den allerdings seinerzeit nicht verlangt. 
So ist es fijr den Kreis ein Glucksfall gewe- 

sen, daK der erste der funf Landrate 
Freusberg aufgrund seiner Vorbildung fiir 
dieses Amt qualifiziert gewesen ist und 
trotz seines fur damalige Verhaltnisse 
fortgeschrittenen Alters von 53 Jahren 
zum Landrat ernannt wurde. Zum Leid- 
wesen Freusbergs wurde durch Minister- 
erlaB sein Dienstsitz zum 1. Januar 1819 
in das damals 1589 Einwohner zahlende 
Olpe verlegt. Er selbst ware gern in Bil- 
stein geblieben und zog erst Ende des Jah- 
res 1819 auf eindringlichen Befehl aus 
Berlin nach Olpe um. 

Damals erhielt der Kreis seinen heuti- 
gen Namen, und dabei soil es nach dem 
Willen von Olpes Biirgermeisterin Wilma 
Ohly, einer Enkelin des ersten Nach- 
kriegs-Landrates Josef Schrage, auch 
bleiben. Sie wies Uberlegungen auf eine 
Umbenennung, etwa in „Sudsauerland- 
kreis", zuriick und erinnerte an die 
„Sternstunde" in der jungsten Ge- 
schichte, als es gelang, den Kreis Olpe zu 
erhalten, als im September 1974 die 
Nachricht aus Dusseldorf kam: ,.0E 
bleibt!-' 

In seinem SchluRwort hob Oberkreis- 
direktor Dr. Franz Demmer hervor, daii 
der Kreis Olpe, sahe man von der Ge- 
meinde Finnentrop einmal ab, seit seiner 
Grundung nahezu die „territoriale Identi- 
tat bewahrt habe". Allerdings hatten sich 
die Aufgaben stark verandert: ,.Der land- 
ratliche Kreis war die unterste Stufe der 
staatlichen Verwaltungshierarchie. Heu- 
te ist er eine selbstbewuBte, selbstverwal- 
tete Gebietskorperschaft." 
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Osterbrauche in Attendorn 
Ausstellung im Kreisheimatmuseum von Otto Hoffer 

Aus der Fulle des Jahresbrauchtums in 
Attendorn ragen die teilweise jahrhunder- 
tealten Osterbrauche hervor, die sich bis 
in die heutigen Tage erhalten haben. Mit 
groBer Sorgfalt werden die zahlreichen 
Details gehegt und gepflegt. Alljahrlich 
kommen viele Besucher und die auswarts 
wohnenden Attendorner in die Stadt, urn 
mit sinnvollen kirchlichen und weltlichen 
Brauchen den Kern des Osterfestes zu 
feiern: Die Auferstehung Jesu Christi. 

So finden sich die Osterbrauche einer- 
seits im kirchlichen Bereich mit Palmpro- 
zession, Stundenblasen, Ratschen, Sem- 
melsegnen, Auferstehungsliturgie, Oster- 
hochamt und Osterabendfeier, anderer- 
seits im weltlichen Bereich mit Vorberei- 
tung und Abbrennen der Osterfeuer. 
Uber das Alter der kirchlichen Brauche in 
Attendorn gibt es keine prazisen Anga- 
ben. 

Im weltlichen Bereich sind Feuer zur 
Friihlingssonnenwende bereits in germa- 
nischer Zeit abgebrannt worden, Regel- 
rechte Osterfeuer werden in Attendorn 
aber erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
schriftlich erwahnt, was aber nicht aus- 
schlieBt, daB sie weitaus alteren Ur- 
sprungs sind. Schon um 1820 wurden die 
Feuer auf den vier Hugeln vor den ehe- 
maligen Stadttoren abgebrannt. In dieser 
Zeit zogen die Schulkinder der einzelnen 
Stadtviertel (Tore) in die Walder, um das 
Feuerholz zu sammeln. Dabei passierte es 
nicht selten, daE auch junge Baume und 
Busche ein Opfer der jugendlichen Sam- 
melleidenschaft wurden. Daher haben 
sich vor allem in den Akten der Polizeiver- 
waltung (Stadtarchiv Attendorn) Unterla- 
gen erhalten, die diesen Branch meistens 
im Zusammenhang mit Forst- oder Wald- 
frevel sahen. Aus diesen Umstanden her- 
aus wurde auch das Osterfeuer bis zum 
Beginn unseres Jahrhunderts regelrecht 
untersagt - aber doch durchgefuhrt! 

Um 1870 organisierten sich die vier 
Osterfeuervereinigungen, die auch heute 
noch bestehen und sich nach den ehema- 
ligen Stadttoren benennen: Ennester-, 
Kolner-, Niederstes- und Wassertor. In 
dieser Zeit vollzog sich auch die Wende 
vom illegalen zum legalen Abbrennen des 
Osterfeuers; seit 1921 stiftet sogar die 
Stadt die vier machtigen Fichten, die eine 
Hohe von ca. 30 Meter haben und als 
Osterkreuz hergerichtet werden. Einen 
vorlaufigen AbschluB der Organisations- 

•'"':?--c;*-"s'''".'ft 

'•%T.V^>< 

Vieretwa 30 Meter hohe Osterkreuze werden auf den Hugeln gegeniiber den alien Stadttoren 
aufgestellt und abgebrannt. Foto: Half Breer, Hattingen 

schwierigkeiten vor dem Zweiten Welt- 
krieg erreichten die „PoskebrQder" im 
Jahre 1932 mit der Grundung eines 
Osterfeuervereins e. V. und der gerichtli- 
chen Eintragung der Osterfeuerplatze. 

Das eigentliche Brauchtum beginnt 
mit dem Grundonnerstag, wenn wahrend 
des Abendgottesdienstes Orgel und Glok- 
ken verstummen. So werden am Karfrei- 
tag und Karsamstag „die Stunden gebla- 
sen". Dabei sind vom Kirchturm der 
Pfarrkirche zwei lang anhaltende Tone zu 

horen, die im Oktavintervall auf einem al- 
ten Nachtwachterhorn in alle vier Him- 
melsrichtungen geblasen werden. Gleich- 
zeitig ziehen MeBdiener mit sogenannten 
Ratschen, die ein weit horbares Gerausch 
verursachen, um die Kirche. 

Am Karsamstag werden um 14 Uhr an 
der Nordseite der Kirche die Ostersem- 
mel gesegnet. Der „Ostersemmel", des- 
sen Teig mit Kummel durchsetzt ist, hat 
an den beiden Enden je einen Einschnitt, 
so daB sich zwei ,,Horner" bilden. Die 
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Form erinnert an die Schwanzf losse eines 
Fisches, das Erkennungszeichen der 
Fruhchristen. Seit dem Jahre 1658 ist 
dieser Brauch nachweisbar und hat sich, 
in der Tradition der nnittelalterllchen 
Brotsegnung stehend. in Attendorn erhal- 
ten. Der Semmel wird traditionsgemaB 
mit Butter und Knochenschinken ver- 
zehrt. 

Nach dem Semmelsegnen begeben 
sich die „Poskebruder" in den Stadtwald, 
umdievierFichtenzuschlagen. Gegen 17 
Uhr werden diese zum Marktplatz ge- 
bracht und innerhalb eines Wettbewerbs 
vermessen. Die Bekanntgabe der MaBe 
ist mit einer plattdeutschen Ansprache 
und dem Singen eines plattdeutschen 
„Poskeliedes'' verbunden. 

Am Ostersonntagnachmittag werden 
die zu Osterkreuzen hergerichteten Fich- 
ten auf den vier Hugeln der Stadt aufge- 
stellt. Vorher werden sie mit Langstroh 
umwickelt, was eine besondere Fertigkeit 

Herzhafter Grufi am 
dem HochsauerUmd 

jk. A 
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Segnung der Ostersemmel urn 1930 

voraussetzt. Das wochenlang vorher ge- 
sammelte und zu „Burden" gebundene 
Holz wird schlieBlich um das Osterkreuz 
geschichtet und mit Stroh bedeckt. 

Die vier Osterkreuze werden mit dem 
Feuer der Osterkerze am Ostersonntag 
um 21 Uhr angezundet. Das Zeichen zum 
Anzunden der Feuer wird von der Pfarr- 
kirche aus gegeben, indem das Kirch- 
turmkreuz elektrisch beleuchtet wird und 
das Gelaut aller acht Glocken ertont. Un- 
gefahr eine halbe Stunde nach dem An- 
brennen der Osterfeuer ziehen von den 
ehemaligen Stadttoren vier Prozessionen 
durch die mit Kerzen geschmuckten 
HauptstraBen zur Kirche. Dabei sind die 
uralten eisernen Prozessionslaternen 
(„Luchten") hervorzuheben, deren Ver- 
glasung Ostermotive haben. Auf dem ge- 
samten Weg wird von den Prozessions- 
teilnehmern immer wieder das Lied ..Das 
Grab ist leer, der Held erwacht. der Hei- 
land ist erstanden" gesungen. 

Den AbschluB der Ostertage in Atten- 
dorn bildet die feierliche Osterabendan- 
dacht im ..Sauerlander Dom". wobei die 
vier ..Liichten" wie die Osterfeuer als Zei- 
chen des Sieges uber Leben und Tod. als 
Symbol des Sieges vom Licht uber die 
Dunkelheit zu verstehen sind. 

Foto: Stadtarchiv Attendorn 

Die Ausstellung des Kreisheimatmuse- 
ums Attendorn vom 15. Marz bis zum 31. 
Mai ist geoffnet: 
Di - Fr 9 - 13. 15 - 17 Uhr, 
Sa 9 - 13 Uhr, So 9 - 11 Uhr 
Anmeldungen von Gruppen und Fuhrun- 
geniTel.: 02722/3711. 

Neue Mitgliedcr bzw. 
Abonnenten 
Margret Miiller, Meschede 
Wolfgang und Rita Romer. Bestwig- 

Velmede 
Dr. Peter Sinkwitz, Schmallenberg- 

Fredeburg 
Marianne Watzke, Marsberg 
Dr. Arno Konig, Brilon 
Baldur Wienke, Meschede-Wehrstapel 
Hille Holtschmidt-Hartung, Schmallen- 

berg-Nordenau 
Hans-Joachim Siepe, Halver 
Alfons Brune, Arnsberg 
Margret Niclas. Sundern-Amecke 
P. Achim Brinkmann. Arnsberg 1 
Karl Kleine, Olpe 
Helmut Schafer. Balve-Mellen 
Johannes Waltermann. Balve-Garbeck 
Raimund Reuther, Arnsberg 1 
Theodor Hunold, Arnsberg 1 
Ulrich Koppe, Arnsberg 1 
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von Karl Egon Gordes 

Im Rundschreiben Nr. 5/1991 des 
Westfalischen Heimatbundes ..Heimat- 
pflege in Westf alen" (Beilage zum Westfa- 
lenspiegel) sind Uberlegungen abge- 
druckt, die der Geschaftsfiihrer der Volks- 
kundlichen Kommission fiir Westfalen, 
Prof. Dr. Dietmar Sauermann, in einer 
Sitzung der Fachstelle Volkskunde des 
Heimatbundes vorgetragen hat. Es ging 
dabei um „Pro und contra Kiepenkeri". 
Dietmar Sauermann fallt ein Urteil, das 
mir ganz aus dem Herzen spricht, weil ich 
selbst schon vor uber 30 Jahren im blauen 
Kittel, mit Pfeife usw. in Neheim-Husten 
aufgetreten bin, aber auch spater in An- 
lehnung an Friedrich Wilhelm Grimmes 
..Pottkremer" meine Verse dazu vorgetra- 
gen habe. In Husten sprach ich von „Na- 
geln, Stiften, luttenTecken", dieich, „bey 
Lamberti an der Ecken" in Miinster ver- 
kaufte. Beim Mescheder Handelsmann 
heiBt das heute so: 

..Wiillene Socken in Meskede macht, 
hew ik no Miinster hennebracht! 
Op em Send fuor gurre Dukoten 
hew ik se paarweys den Luien loten. 
Aok wulket Tuig, en gurren Ballen, 
da dian Biuersfruggen gefalien." 

Und damit sind wir beim Thema, das uns 
Sauerlander sicherlich auch betrifft. Die 
Leute mit der Kiepe waren Handelsleute. 
Das „Butterbettchen", dem Arnsberg ein 
Denkmal gesetzt hat, hatte es von Helle- 
feld bis in die Regierungsstadt nicht sehr 
weit. Auch war die Kiepe nicht das geeig- 
nete Transportmittel; der Korb war fur die 
Butter besser, um sie an den Mann bzw. 
die Frau zu bringen. Anders war das beim 
Handelsmann aus Winterberg, dem eben- 
falls ein Denkmal gesetzt worden ist. Ge- 
drechseltes, Duppen, Loffel jeder GroRe, 
gehauene Mollen (flache Holzfasser) muR- 
ten platzsparend verstaut werden. Ein 
Gestell war dafiir schon besser. Noch et- 
was anders als diese Genannten sieht der 
„Graute Hannes" aus, wie ihn Heinrich 
Buse in den 30er Jahren fur Grimmes 
„De raue Rock" skizziert hat (Ausgabe 
„SprickelnunSp6ne". 1939, S. 55). Er 
tragt einen groBen Ballen oder eine Art 
Rucksack auf dem Rucken. 

Doch noch wichtiger als eine geeigne- 
te Kiepe war fur den Sauerlander Han- 
delsmann allemal das Schuhwerk. In 
„Holzken" ging man in den Stall und in 
den Garten, aber bis „Brunswig" oder bis 
Munster waren Holzschuhe doch wohl zu 

beschwerlich und auch durchgelaufen ge- 
wesen. Konnte man damit gar in der 
Schweiz auftreten, wie es August Schiitt- 
ler aus Remblinghausen in den 20 Jahren 
tat, als er fur den Sophienhammer in Mii- 
schede den Appenzeller Bauern oder in 
Graubunden Sensen anpries und verkauf- 
te? Die Anreise erf olgte naturlich mit dem 
Zug; zu FuE ging es dann iiber das Land. 

Und ich selbst erinnere mich, wie bis 
etwa 1936 jedes Jahr im Herbst oder 
Winter ein .,Apotheker aus Thuringen" 
bei uns zu Hause erschien. Er hatte einen 
Spezialkoffer aus Holz auf dem Rucken. 
Der beredte Mann hatte ein Sortiment fur 
alle Krankheitsfalle, und meine Mutter 
kaufte Frostsalbe und ein Mittel in glei- 
cher Sache ab, welches in einem Flasch- 
chen war, auRerdem einiges Homoopa- 
thisches. 

Alle diese Leute waren eine Art Kie- 
penkerl, auf den Handel und den Verkauf 
der Erzeugnisse ihrer Heimat notwendig 
im Sinne des Wortes angewiesen. 

Das Stroh in den Holzschuhen der 
Munsterschen Kiepenkerle, welches 
Prof. Sauermann in seiner Kritik nicht 
vergessen hat, ist jedenfalls fur das Sauer- 
land untypisch. Ob aber der „Kiepen- 
kerl", der fruher auf den Tabakspackchen 
- Nr. 60 fur die lange Pfeife - abgebildet 
war und der Sorte den Namen gab, aus 
Bilstein, Meschede oder Neuhaus kam, 
steht nicht fest. Aus Miinster kam er wohl 
nicht. 

In eigener Sache: 
Post-Meldung 

Das von der Deutschen Bundespost 
derzeitig geubte Verfahren der Anschrif- 
ten-Weitergabe an den Verlag bei sich an- 
dernder Adresse des Zeitschriften-Emp- 
fangers, auch wenn dieser keinen Nach- 
sendeantrag gestellt hat, widerspricht den 
neuesten Bestimmungen des Daten- 
schutzes. Als Verlag werden wir von der 
Deutschen Bundespost POSTDIENST 
dazu aufgefordert, unsere Abonnenten 
auf das bestehende Widerspruchsrecht 
gegen die bisherige Praxis auf merksam zu 
machen. Wir setzen Ihr Einverstandnis 
zur Beibehaltung des bisherigen Verfah- 
rens voraus, wenn nicht bis zum 1. April 
beim Verlag schriftlich widersprochen 
wird. 

Sauerland 
Literatur 
Heinrich Streich 

Ruhrhohenwes 
10 Tagestouren mit 
28 Detaill<aiten I : SOOOO 
Ubersichtsl<arte 1 : 200000 
Vcrl<elvs- und Pail\mi)gliclilKeiten. 
Tourenlangen, Ho/iera/n(e/sr/i/ei/e, 
Uliernaclitung, Selien'^w uidigl^eiten 
ll,8x20cn\ 84Seiten 
ISBN'Nr. 3/87793-027-1 
DM 19,80 

Acl<ei-mann • Sclimidt 
Sauerlander Kulturgut - Band I 

Baudenkmaler der Stadt 
Sundern 
Kirchen, alte Fachwcrkhauser, 
Bildstocke und alte Wegkreuze aus 
28 Dorlern und Baucrnschaften des 
Stadtgehietes wurden hicr ertafit. 21 x 
28 cm, 200 Seiten, Ganzleincn 
ISBN-Nr. 3-87793-015-8 
DM 46,- 

Magdalena Padberg 

Ein au^ergewohnlicher 
Hexenprozeti 
von Esleve CONTRA Volmers-Hoberg 
Ein angeblich behextes Kind, Teufels- 
austreibungen, vergiftete Feldcr, 
Fruchte und Tiere spielen Hire Rolle 
in dieser „Zaubet'^ai he", ilie nti ht dei 
Marchenwelt entnommen ist, sonc/em 
Protokollen c/e-- umtangieich'iten 
Hexenpiozessc'^ (Ib05 - Ihl'yt im 
Sauerland. 
13,7x20,3 cm, 208 Sciten, 
70 Schwarz-Weils ,\bhildungen. 
Paperback 
ISBN-Nr. 3-8779 !-020-4 
DM 19,80 

Magdalena Padbcig 

Kloster Oelinghausen 
Hier ist es gclungen  einen Cesamt- 
Oherblick Cibei Kln^tei Oelinghau'^en 
gestern und heule zu ei'^lellcn, wobci 
teilwelse crslmaliii \ eiottcntlu /ifos 
Bildmaterial gezeigt v\ lul 
17 X 23,5 cm, 112 Se//on, 5 \ ici tai 
bige, 51 Schv, aiz-W esh-Abbildungen 
ISBN-Nr. 3-87-93-018-2 
DM 24,50 

SiTobcl KG 
Zur Feldmuhle 11 
5760 Ainsbeig 2 
Tel. 0 2931,8'J005I 
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Der Maler Josef Schwermer 
1892 - 1991 

Josef Schwermer wurde am 25. Marz 
1892 in Arnsberg geboren, besuchte das 
Gymnasium seiner Vaterstadt und erhielt 
seine kunstlerische Ausbildung in Dussel- 
dorf, Kassel und Munchen. Nach dieser 
Ausbildung war er als Kunsterzieher in 
Siegen und Arnsberg tatig. 

Josef Schwermer hat ein umfangrei- 
ches malerisches und graphisches Werk 
hinterlassen. Er war - vor allem vor dem 
Zweiten Weltkrieg - an Ausstellungen in 
Hagen, Bochum,  Dortmund,  Munster, 

Diisseldorf und Munchen beteiligt; heute 
finden sich seine Arbeiten in verschiede- 
nen Museen Westfalens. Sein vorwiegen- 
des Interesse gait der Darstellung der sau- 
erlandischen Landschaft. Daneben hat er 
sich auch mit dem Portrat und dem Stille- 
ben auseinandergesetzt. Am 9. Novem- 
ber 1991 verstarb Josef Schwermer im 
100. Lebensjahr. 

Anlal^lich der Wurdigung seines Le- 
benswerkes in einer Ausstellung 1981 im 
Sauerlandmuseum in Arnsberg nannte 
Dr. Kessemeier vom Westfalischen Lan- 
desmuseum   fur   Kunst   und   Kulturge- 

'Bcrgreigen aus Franz Predeck ..Heimatland Fischer/Molitor 1989 

Wmioxn 

schichte (Munster) Josef Schwermer zu- 
sammen mit den Malern Theo Holscher. 
Eberhard Viegener und Wilhelm Morg- 
ner, mit denen er zumindest eines teile: 
Die Kraft des zusammenfassenden Se- 
hens, des Einkreisens einer Landschaft. 
des Sichtbarmachens ihrer Atemzuge. 
Am eindrucksvollsten sei Josef Schwer- 
mer da, wo sich bei aller Leichtigkeit und 
Duftigkeit des Striches hintergrundig et- 
was Sperriges in seine Bilder stehle. et- 
was - wie Konrad WeiR es einmal formu- 
liert babe - von „jener Offenheit und Ver- 
schlossenheit des Sauerlandes, die sich 
allgegenwartig miteinander zu messen 
scheinen". Max Bomer 

Rcttung von Archiv- und 
Bibliotheksgut 

Der 1989 gegrundete Arbeitskreis der 
Papierrestauratoren in Nordrhein-West- 
falen hat sich zum Ziel gesetzt, an der Ent- 
wicklung neuer RestaurierungsmaRnah- 
men fur Archiv- und Bibliotheksgut mitzu- 
arbeiten und seine Arbeit in der Offent- 
lichkeit bekannt zu machen. Dieser Auf- 
gabe soil eine Ausstellung mit dem Titel 
„Eine Zukunft fur die Vergangenheit" die- 
nen, die erstmals im munsterischen Lan- 
deshaus und danach u. a. in den Stadtar- 
chiven Arnsberg und Olpe gezeigt wurde. 
Die unterschiedlichen material- und um- 
weltbedingten Schaden, z. B. durch sau- 

rehaltiges Papier oder Mikroorganismen, 
aber auch durch unsachgemaRe Lagerung 
verursacht, werden an Exponaten und an- 
hand zahlreicher Photos belegt. Dem 
werden die sehr zeit-, kosten- und perso- 
nalintensiven RettungsmaRnahmen ge- 
genubergestellt. Hierzu zahlen u. a. die 
Entsauerung, die Anfaserung oder das 
Papierspaltverfahren, bei dem das ge- 
schadigte Papier einen neuen stabilisie- 
renden Kern erhalt. 

Weitere Themen der Ausstellung sind 
die Pergament- und Siegelrestaurierung 
sowie die Rettung von Karten und Buch- 
einbanden. Ausfuhrlich geht die Ausstel- 
lung auf die grundsatzlichen konservatori- 

schen Forderungen ein, die die Gefahren 
fur das wertvolle historische Kulturgut 
von vornherein eindammen. AuRerdem 
wird der Besucher uber die nordrhein- 
westfalischen Ausbildungsstatten fiir den 
Beruf des Papierrestaurators informiert. 

Das westfalische Archivamt hat in Ver- 
bindung mit dem Arbeitskreis der Papier- 
restauratoren ausstellungsbegleitend eine 
30 Seiten starke Broschure herausgege- 
ben, in der konservierende und restaurati- 
ve MaBnahmen verstandlich dargelegt 
werden. Diese (naturlich auf saurefreiemi 
Papier gedruckte) Broschure ist fur 3,- 
DM (incl. Versand) beim Westfalischen 
Archivamt Munster erhaltlich. Red. 
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ITSJahre 

Ik 'M At 

R^erun^bezirk Amsberg 

175 Jahre 
Regierungsbczirk Amsberg 

Der Regierungsbezirk Amsberg wird in 
diesem Jahr 175 Jahre alt. Mit einem 
Festakt im Sauerlandtheater wurde dieses 
Jubilaum im wurdigen Rahmen gefeiert. 
Ein „Tag der offenen Tur" schloB sich an, 
den viele Interessierte nutzten, urn sich 
uber die vielfaltigen Aufgaben der „Bun- 
delungsbehorde" Bezirksregierung zu in- 
formieren. 

Vom 6. September bis zum 4. Oktober 
d. J. war eine Ausstellung uber die 17 5 jah- 
rige Geschichte des Regierungsbezirks zu 
sehen, die von der Universitatsbibliothek 
Munster zusammengetragen und konzi- 
piert wurde. Begleitend hierzu ist ein Ka- 
talog erschienen. Er ist in zwei groRe Teile 
gegliedert. Der erste Teil umfaRt vier Auf- 
satze: 

Dr. Hans Joachim Behr, Leiter des 
Staatsarchivs Munster, hat die Geschichte 
der „Regierung in Amsberg 1815 -1945" 
zusammengefaBt. HansMuhl, Mitarbeiter 
der Universitatsbibliothek Munster, fuhrt 
die Leser auf einem „Gang durch Ge- 
schichte und Bestand" durch die fruhere 
Konigliche Regierungs-Bibliothek Ams- 
berg, die seit Herbst 1989 den Bestand 
der Universitatsbibliothek Munster berei- 
chert. Professor Manfred Zabel aus Wilns- 
dorf zeichnet eine Skizze vom Wirken des 
ersten Nachkriegs-Regierungsprasiden- 
ten Fritz Fries, der in einzigartiger Weise 
den Wiederaufbau mit Wort und Tat un- 
terstutzte. In einer synoptischen Uber- 
sicht macht Reinhard Feldmann von der 
Universitatsbibliothek Munster die Zu- 
sammenhange der Geschichte des Regie- 
rungsbezirks einerseits und der preuRisch- 
deutschen Geschichte andererseits vom 

ausgehenden 18. Jahrhundert bis zur 
Grundung des Landes Nordrhein-Westfa- 
len deutlich. 

Der zweite Teil des Katalogs beschreibt 
ausfuhrlich samtliche uber 200 Exponate 
der Ausstellung, die nach thematischen 
Gesichtspunkten in Abteilungen geglie- 
dert ist. 
- Westfalen wird preuRisch: die Anfange 

der Regierung zu Amsberg 
- Der Regierungsbezirk Amsberg in al- 

ten Karten und Ansichten 
- Bevolkerungs- und Wirtschaftsstruktur 

im Laufe der Zeiten-. Eine Region im 
Wandel 

- Hoher Besuch und hektische Betrieb- 
samkeiten 

- Innere Organisation und Geschafts- 
gang der Regierung 

- Der lange Weg zum demokratischen 
Exekutivorgan: Polizei und Strafvollzug 
im Wandel der Zeiten 

- Feuerloschwesen 
- Von der Armenfursorge zur Sozialhilfe 
- Vom Kreisphysikus zum Amtsarzt: 

Staatliche Medizinalverwaltung 
- Schule, Kirche und Staat: Konflikte und 

Harmonisierungsbestrebungen 
- Bauauf sicht und Bauverwaltung 
- Vom „Chausseebau" zur FernstraRe: 

Die ErschlieBung des Regierungsbe- 
zirks durch StraBen und Wege 

-^ Eisenbahn als Mittel der Infrastruktur- 
entwicklung 

- Von der Fabrikeninspektion zur Ge- 
werbeaufsicht: Der schwierige Dialog 
von Stadt und Wirtschaft 

- Forst- und Domanenverwaltung 
- Katasteraufnahme und Landvermes- 

sung 
- Schwieriger Wiederbeginn nach dem 

Kriege 

So kann der Katalog nicht nur dazu die- 
nen, die Wirksamkeit einer staatlichen 
Mittelbehorde, deren Gebiet sich uber ei- 
nen so langen Zeitraum hin kaum veran- 
dert hat, nachzuvollziehen, sondern auch 
dem Heimatforscher manche Frage aus 
regionaler Sicht zu beantworten. Die zahh 
reichen, zum Teil f arbigen Bilder beleben 
die Lekture und bereichern die Erkennt- 
nis. Hartwig Meier 

175 Jahre Regierungsbezirk Amsberg. Streiflichter 
aus der Geschichte (Katalog der Ausstellung ... in 
Amsberg vom 5. September bis 4. Oktober 1991). Be- 
arbeitet von Reinhard Feldmann und Hans Muhr. Her- 
ausgegeben vom Regierungsprasident Amsberg. 
Amsberg: Strobel KG. 1991. 136 Seiten, 10,- DM. 

Durch die Jahre 
- Proppers Arnsberger Bilderbuch - 

Klemens Propper ist dem Heimat- 
freund seit vielen Jahren ein Begriff; als 
eif riger Mitarbeiter im Vorstand des Sau- 
erlander Heimatbundes, als Vater und 
Motor des Arnsberger Ruinenfestes, als 
Komponist weitbekannter westfalischer 
Karnevalslieder und last not least als 
Chronist „seiner" Stadt Amsberg. Die 
heimatgeschichtlichen Beitrage aus sei- 
ner Feder in Zeitungen und Zeitschriften 
sind nicht mehr zu zahlen, darunter auch 
mancher Aufsatz in SAUERLAND, des- 
sen Redaktionsstab er lange angehorte. 

Nun hat der Verlag der „ Arnsberger 
Post" F. J. Molitor die Artikelserie Prop- 
pers „Arnsberger Bilderbuch", die von 
1975 bis 1985 regelmaKig in der „Arns- 
berger Post" erschien, als Buch herausge- 
geben. 

Da wird auf 300 Seiten im GroRformat 
erzahlt, was sich Wichtiges und Neben- 
sachliches, Ergotzliches oder Trauriges in 
der „Perle des Sauerlandes" ereignet hat 
in diesem Dezennium. Nicht groBe Politik 
ist es, die hier festgehalten ist, eher lie- 
benswerte, personliche Anmerkungen ei- 
nes Zeitgenossen, der sich wie kaum einer 
umgehort hat, beobachtet und notiert 
hat, in Archiven Historic und Historchen 
ausgegraben und mit Humor gewurzt hat; 
alles eingebettet in den Jahresablauf von 
Natur, Fest und Kalender. 

Besonderes Lokalkolorit erhalt das 
Buch durch die vielen wichtigen und weni- 
ger wichtigen Personlichkeiten dieser 
Stadt aus Geschichte und Gegenwart, die 
sich hier ein buntes Stelldichein geben. 
Propper kennt sie alle, hat Augen und Oh- 
ren weit aufgetan und viel Liebenswertes 
von seinen Mitburgem eingefangen, da- 
bei nie boshaft und verletzend, was mir 
besonders gut gefallt. 

Jedem Arnsberger wird es bei der Lek- 
ture gehen wie mir; Schon manche Stun- 
den habe ich genuBlich in Proppers „ Bil- 
derbuch" geschmokert. Durch das umfas- 
sende Namens- und Sachregister wird 
sein Buch zu einem heimatkundlichen 
Nachlesewerk besonderer Art. 

Dietmar Rost 

Klemens Propper: Durch die Jahre. Verlag Arnsber- 
ger Post, F. J. Molitor, 1990, 300 S. 50,- DM. 
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Hinger unsem Huse 
Ein schicksalsschweres Ereignis ilber- 

schattete den Geburtstag des Mannes, 
dessen geistiges Vermachtnis im vergan- 
genen Herbst als Gedichtbandchen unter 
dem Titel „Hinger unsem Huse" auf den 
Markt kam: Am 1. August 1914, jenem 
Tag also, an dem die von Kaiser Wilhelm 
II. angeordnete Mobilmachung endguitig 
den Ersten Weltkrieg heraufbeschwor, 
erblickte Heinrich Schurholz in Essing- 
hausen bei Drolshagen das Licht der 
Welt. Hier, in der stillen Abgeschieden- 
heit und Einsamkeit des damals nur elf 
Hauser zahlenden Bauerndorf es wuchs er 
mit seinen sechs Geschwistern auf. Die 
kleine, in sich geschlossene und fiir viele 
noch „heile Welt" abseits der gro(?en Stra- 
Ben mit ihrer Hektik und ihrem Larm, die 
armseligen hiauslichien Verhaltnisse der 
damaligen Zeit sowie das von Arbeit, Got- 
tesfurcfit und festgefugten Traditionen 
bestimmte dorfliche Leben pragten das 
Welt- und Menschenbild des fieranwach- 
senden Knaben, der sich jedoch von Kind- 
heit an in augenscheinlicher Weise von 
seinesgleichen unterschied. Wegen sei- 
ner stillen, in sich gekehrten und zur Be- 
schaulichkeit neigenden Wesensart gait 
der korperlich nicht gerade robuste Junge 
bei manchen seiner Alters- und Zeitge- 
nossen als ein zwar liebenswerter, aber et- 
was „eigenartiger" Sonderling, der nicht 
so recht in das uberlieferte Menschen- 
schema der ijbrigen Dorfler paEte. 

Es liegt nahe, daB Heinrich Schurholz 
auch damals schon unter diesem unver- 
schuldeten  „Anders-sein"  gelitten  hat. 
Das AusmaB seiner inneren Einsamkeit 
und Isolierung zeigt sich denn auch uber- 
deutlich  in  einigen Tagebuchaufzeich- 
nungen aus den spateren Militar- und 
Kriegsjahren,   wo   er   sich   eingesteht: 
„Auseinandersetzungen vermied ich so 
gut als moglich; meine Denkweise ver- 
barg ich. Geschwiegen habe ich und in- 
nerlich geweint." Und an anderer Stelle: 

„Ich bin ein Mann und schreck zuruck. 
Den Wurm am Wege zu zertreten; 
Mir graut davor, ich kann es nicht, 
Ich kann kein hilflos Wesen toten." 

Getreu dieser innersten Oberzeugung 
weigerte er sich als Soldat, an einer in Bel- 
gienbefohlenen Exekution teilzunehmen. 
Er wurde daraufhin vom Unteroffizier 
zum einfachen Schiitzen degradiert, aller 
Orden- und Ehrenzeichen beraubt und an 

Heinrich Schurholz (1914 - 1944) 

die norwegische Front strafversetzt. Die 
Tragik seines nur 30 Jahre wahrenden 
Lebens gipfelte schlief^lich in seinem frii- 
hen, gewaltsamen Tod. Nachdem er be- 
reits von 1936 bis 1938 aktiv gedient und 
- ab 1939 - an mehreren Feldzugen des 
Zweiten Weltkrieges teilgenommen hat- 
te, fiel Heinrich Schurholz am 8. Septem- 
ber 1944 auf dem Ruckzug der deutschen 
Truppen in Polen. Er starb nur wenige 
Wochen nach der Geburt seines ersten 

Buerendroum 
In mienem Droum 
en ollen Boum - 
en Eikelboum in mienem Droum, 
mat dicken, doieren Tollen. 
Do dachte i-eck an mienen Dout. 
Ain Tollen ut d'n Toppen schout, 
un blaiw lie-en op d'r Are. 

In mienem Droum 
en Birkenboum - 
ein Birkenboum in mienem Droum 
mat sieden-netten Blaeren. 
Dei luchtetend sou hell, sou hell, 
as wann en Miaken wat vanem 

Jungen wall, 
un as en Blaume imme Garen. 

In mienem Droum 
en Appelboum - 
En Appelboum in mienem Droum, 
mat seuten, seuten Fruchten. 
Boum, sind dei Fruchte alle mih? 
Wann nit, worumme staihs du hie? 
Wann  nit,   sih  leiwer  in  mienem 
Droum 
en dicken, doieren Eikelboum. 

Heinrich Schurholz 

Kindes, einer Tochter, die ihren Vater 
niemals kennengclernt hat. 

Das geistige Erbe des Essinghauser 
Bauernsohnes aber hat sein kurzes Erden- 
dasein uberdauert und lebt in seinen ge- 
fiihlvollen Gedichten und Erzahlungen 
fort, die allesamt in den Empfindungen 
und Erinnerungen seiner Kindheit und 
seiner Jugendjahre wurzeln. Die meisten 
der vornehmlich in ..Draulzer Platt" ge- 
schriebenen Texte schuf Heinrich Schijr- 
holz als Soldat in Norwegen oder irgend- 
wo in der Fremde. Seine zum Teil auch in 
Prosa verfaBten Werke beeindrucken 
nicht nur durch die Schlichtheit und Ur- 
wuchsigkeit der Sprache, sondern auch 
durch die darin zum Ausdruck kommende 
Naturverbundenheit, die Liebe zur Hei- 
mat und eine tiefe, ungekunstelte From- 
migkeit. Sie stellen - wie Prof. Hubertus 
Halbfas in seinem einfuhlsamen ..Lebens- 
bild" des Autors meint - ein vielleicht letz- 
tes Zeugnis Drolshagener Mundart dar, 
„wie es zukunftig in dieser Form keines 
mehr geben wird." 

Es ware wtinschenswert, daB das vom 
Heimatverein fiir das Drolshagener Land 
herausgegebene dichterische Lebens- 
werk von Heinrich Schurholz auch uber 
die Grenzen des Drolshagener Kirch- 
spiels hinaus viele aufgeschlossene und 
dankbare Leser fande.   Felix Stahlhacke 

Heinrich Schurholz: Hinger unsem Huse, Gedichte 
und Geschichten in Drolshagener Mundart. Schriften- 
reihe des Heimatuereins fiir das Drolshagener Land. 
Band 1. Herausgegeben 1991 vom Heimatverein fur 
das Drolshagener Land e.V., Drolshagen. 104 S.. 7 
Fotos, Leinen, 19,80 DM. 

Bibliographic 
Kreis Soest 1990 

Nach der ersten Bibliographie des 
Kreises Soest fur die Jahre 1985 bis 1989 
hat der Kreis nun die Bibliographie 1990 
vorgelegt. Sie wurde von Beatrix Pusch 
bearbeitet und enthalt die im Jahr 1990 
selbstandig erschienenen Schriften sowie 
Aufsatze aus den Zeitschriften des Er- 
scheinungsjahres 1990, dazu Nachtrage 
aus friiheren Jahren. Insgesamt kamen 
523 Nummern zusammen. An sie 
schlieRt sich ein alphabetisches Register, 
ein Ortsregister und das Verzeichnis der 
ausgewerteten Zeitschriften an. 

Bibliographie Kreis Soest 1990. Bearbeitet von 
Beatrix Pusch. Soest 1991. Schriften aus dem Kreisar- 
chiv Soest. Heft 6. 82 S. 
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Heimatsuche - 
Heimatfindung 

Probleme der Migration und 
Integration in einer neuen 
Aufsatzsammlung 

Heimat-Literatur, das bedeutet vor- 
wiegend die sachkundige und liebevolle 
Vergegenwartigung von Vergangenem 
aus der vertrauten Lebenswelt. Und da es 
sich meist urn Zeitlaufte handelt, die sich 
in der Distanz zu unseren Tagen als Qber- 
schaubar, geklart (manchmal auch „ver- 
klart") darbieten, wird der Leser selten mit 
direkt Konflikttrachtigem oder unmittel- 
bar Beunruhigendem konfrontiert. Nicht 
so bei dem hier anzuzeigenden Buch, das 
der Westfalische Heimatbund 1990 ver- 
offentlicht hat. Es enthalt Aufsatze zu ei- 
nem hochst problematischen Thema: den 
groEcn, nicht abreiKenden Fluchtlingsbe- 
wegungen unserer Zeit in den Raum der 
Bundesrepublik unter dem Titel „Neue 
Heimat im Westen - Vertriebene - 
Fluchtlinge - Aussiedler." 

Der Band ist aus einer von dem Her- 
ausgeber, dem Osnabrucker Neuhistori- 
ker und Wanderungsforscher Klaus J. Ba- 
de, geleiteten Sektion des Westfalentages 
in Giitersloh im September 1989 hervor- 
gegangen. Damals war der Zustrom von 
Fluchtlingen aus der bald zusammenbre- 
chenden DDR und den osteuropaischen 
Landern bereits im Gange, der mittler- 
weile in den Debatten um die Anderung 
des Grundgesetzartikels iiber das Asyl- 
recht und mogliche Einwanderungsquo- 
ten fur innenpolitischen Ziindstoff von 
hoher Brisanz sorgt. AuBer Bade kom- 
men in der Sammlung funf weitere Auto- 
ren zu Wort, die sich teilweise grundsatz- 
lich mit den Begriffen Integration, Akkul- 
turation und Assimilation auseinanderset- 
zen (V. Ackermann „Integration: Begriff, 
Leitbilder, Probleme") oder ihre For- 
schungsergebnisse uber die phasenweise 
Eingliederung der Vertriebenen (hier stets 
Fluchtlinge genannt) vom sog. „Kultur- 
schock" bis zur Akkulturation vorstellen 
(V. Tolksdorf „Phasen der kulturellen In- 
tegration bei Fluchtlingen und Aussied- 
lern"). 

Drei der Beitrage sind von besonderem 
regionalgeschichtlichen Interesse. Die 
Autoren referieren ihre bereits in Buch- 
form veroffentlichten Forschungsergeb- 
nisse in informativem Extrakt. Es geht da- 
bei z. B. um die insgesamt positiv bewer- 

tete Bedeutung der Vertriebenen fur den 
NRW-Arbeitsmarkt in der Nachkriegs- 
zeit, die sich allerdings nur nach einer 
„Binnenwanderung" aus den landlichen 
in die industrialisierten Raume entwickel- 
te. Die Wirtschaftskrise im Sauerland, wo 
die Vertriebenen 1949/50 einen Arbeits- 
losenanteil von iiber 30% aufwiesen, er- 
wahnt der Autor ausdriicklich. (U. Klei- 
nert „Die Fliichtlinge als Arbeitskrafte - 
Zur Eingliederung der Fliichtlinge in 
Nordrhein-Westfalen nach 1945"). Die 
Vielzahl der Fluchtlingsvereinigungen zur 
Vertretung ihrer Interessen in einer Zeit, 
als Fliichtlingsparteien offiziell verboten 
waren, jedoch toleriert wurden, wenn sie 
sich nicht lautstark politisch gerierten, 
stellt J.D. Steinert dar: „Organisierte 
Fliichtlingsinteressen und parlamentari- 
scheDemokratie: Westdeutschland 1945 
bis 49". Die landlichen Raume batten be- 
kanntlich zunachst iiberall die groRten 
Vertriebenenstrome aufzunehmen. Der 
damit nach 1945 entstandene Problem- 
druck f iir das Sauerland ist - auch in dieser 
Zeitschrift - mehrfach geschildert wor- 
den. Doch ermoglicht erst ein Bericht 
iiber die Situation in den niedersachsi- 
schen Auffanggebieten einen aufschluB- 
reichen Vergleich mit den hiesigen Ver- 
haltnissen. Ihn bietet R. Schulze mit ei- 
nem Aufsatz uber den Landkreis Celle 
„Zuwanderung und Modernisierung - 
Fluchtlinge und Vertriebene im landlichen 
Raum". Im Kreis Celle standen am 1. 
April 1948 ca. 53000 Einheimische 
43 000 Fluchtlingen gegeniiber! (Im Sau- 
erland war hochstens ein Drittel der Be- 
volkerung „ortsfremd"). Aus in der friihen 
Nachkriegszeit verfaKten Berichten kann 
Schulze die starken Spannungen zwi- 
schen den unterschiedlichen Bevolke- 
rungsgruppen anschaulich dokumentie- 
ren. 

Aus alien regionalgeschichtlich ange- 
legten Beitragen geht hervor, dafi die Ein- 
gliederung der Millionen Vertriebener 
zwar ein schwieriger und vielschichtiger, 
aber ein durch die allgemeine Dynamik 
der Nachkriegsgesellschaft erieichterter 
ProzeR gewesen ist. Zum sog. „Wunder" 
der relativ schnellen und gelungenen Inte- 
gration konstatiert Kleinert, daB vor allem 
die junge Generation der Fluchtlinge ei- 
nen starken Anpassungswillen an die 
Normen und Verhaltensweisen der Ein- 
heimischen im Westen bewiesen hatte. 
Seine Folgerung hinsichtlich der Pro- 

blemlage in den 90er Jahren sei hier als 
bedenkenswert zitiert: „Damit waren 
aber die Einheimischen im wesentlichen 
von der Aufgabe entbunden, zusammen 
mit den Fliichtlingen integrative Verhal- 
tensweisen zu entwickeln. Dieses Defizit 
mag eine Ursache fiir die offensichtlichen 
Schwierigkeiten in der heutigen Bundes- 
republik sein, fremde Gruppen wie Aus- 
lander, Asylbewerber und Aussiedler zu 
integrieren." (S. 58) 

Mit der letztgenannten Gruppe befaBt 
sich Klaus Bade und kommt damit von 
den eher „bewaltigten" zu den noch kei- 
neswegs geleisteten Integrationsaufga- 
ben der Gegenwart „AussiedIer - Ruck- 
wanderer uber Generationen hinweg" zu 
seinem SchluRbeitrag „Einheimische 
Auslander und fremde Deutsche - Pro- 
blemzonen der neuen Einwanderungssi- 
tuation". Bade differenziert zwischen den 
etablierten Westdeutschen, die Ge- 
schichte verdrangt batten, und den Aus- 
siedlern aus der Sowjetunion, Polen und 
Rumanien, die „geradewegs aus der Ge- 
schichte kommen". Er benennt eindring- 
lich den Problemdruck, dem sich die Aus- 
siedler hier ausgesetzt sehen, den Sprach-, 
Wohnungs- und Berufsproblemen, die zu 
schweren Identitatskrisen und Familien- 
dramen zwischen den unterschiedlichen 
Generationen der Aussiedlerfamilien fuh- 
ren konnen. Er weist aber auch auf die zu- 
nehmenden Angste bin, die die starken 
Zuzugswellen bei den Einheimischen aus- 
losen - von den geballten Problemen der 
Kommunen ganz zu schweigen. 

Die Schwierigkeiten fiir Zuziigler und 
Aufnahmegesellschaft sollten - so Bades 
Vorschlag - zur Schaffung eines ressort- 
ubergreifenden Bundesamtes fiir Migra- 
tion und Integration fiihren, aber auch in 
einer intensivierten wissenschaftlichen 
Erf orschung des gesamten Komplexes er- 
folgen. Doch auch die Lokal- und Regio- 
nalforschung miiBte sich - nachdem der 
Westfalische Heimatbund mit seiner Pu- 
blikation einen wichtigen generellen Im- 
puls gegeben hat - diesem Fragenkreis im 
engeren ortlichen Bereich besonders auf- 
geschlossen gegenuber zeigen. Hier war- 
tet ein Thema, in dem der „Heimat"-ge- 
danke sich nicht an der ErschlieBung des 
Vergangenen bewahrt, sondern sich mit 
der Frage auseinandersetzen muE, wie 
den „fremden Deutschen" jetzt Heimat 
gewahrt werden kann. 
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Ein Lesehinweis auf ein im August 
1991 neu erschienenes Buch sei hier noch 
angefugt. Darin werdcn viele Aussagen 
der oben kurz vorgestellten Aufsatze 
durch Zeitzeugenberichte und neue Un- 
tersuchungen plastisch veranschaulicht: 
Albrecht Lehmann, Im Fremden unge- 
wollt zuhaus. Fliichtlinge und Vertriebene 
in Westdeutschland 1945 - 1990, Mun- 
chen: Beck-Verlag 1991. 265 S., 39,80 
DM. Dr. Erika Richter 

Klaus J. Bade (Hg.), Neue Heimat im Westen. Ver- 
triebene, Flucf^tlinge. Aussiedler. Westfalischer Hei- 
matbund, Munster 1990, 160 S., 14,80 DM. 

Jahrbuch 
Hochsauerlandkreis 1992 

Vierzig Berichte, Erzahlungen, Aufsat- 
ze und Gedichte aus alien Regionen des 
Kreises enthalt das neue Jahrbuch. Die 
meisten der bisher erschienenen Bande 
sind schon vergriffen, bei Sammlern ist 
das Jahrbuch besonders begehrt. Wer 
sich besonders fur die Geschichte des 
Sauerlandes interessiert, darf sich auf fol- 
gende Beitrage freuen: Mittelalterliche 
Siegelstempel von Husten, Sauerlander 
im Zweiten Weltkrieg, Schlaglichter aus 
dem Leben eines Medebacher Gendar- 
meriewachtmeisters, Entstehung des 
Sauerlander Schiefers, Papierfabrikation 
im Diemeltal, Forstverwaltung im Laufe 
der Jahrhunderte, Reiterkampf im SOjah- 
rigen Krieg bei Brilon, Strafverzeichnisse 
Sauerlander Volksschulen, Zustand der 
Walder um 1820, Pest und andere Heim- 
suchungen. 

Ein 80 Jahre junger Mescheder „Eis- 
heiliger" gibt praktische Gesundheitstips, 
ein Hobbygartner plaudert uber seine 
Blumenwiese, ein Schiitzenkonig portra- 
tiert seinen Verein, ein Marketingexperte 
riickt ein Firmenjubilaum ins rechte Licht, 
und Dr. Cronau schreibt Uber den Arns- 
berger Fritz Cremer, der in der ehemali- 

gen DDR als Kunstler beruhmt wurde. 
DaB die Hochsauerlander nicht abgekap- 
selt fern vom Weltgeschehen in ihren Ber- 
gen leben, sondern sich weltoffen und 
gastfreundlich an der Entwicklung eines 
geeinten Europas beteiligen, zeigt eine 
Dokumentation uber die vielen Partner- 
schaften der Stadte und Gemeinden und 
des Kreises. Schriftleitung und Koordina- 
tion des Jahrbuchs lagen wie gewohnt in 
der bewahrten Hand von Rudolf Briisch- 
ke. 

Jahrbucli Hochsauerlandkreis 1992. Brilon: Verlag 
Podszun. 144 S. 12,80 DM. 

Mineralfundstellen 
im Sauerland 

Mit diesem schon bebilderten minera- 
logischen Wanderfiihrer stellt die Autorin 
ein wohldurchdachtes, klar gegliedertes 
Buchlein fiir Hobby-Mineralogen und 
Hobby-Geologen vor. Sie fullt damit eine 
von alien interessierten Naturfreunden 
der Region empfundene, seit Jahrzehn- 
tenbestehende, schmerzliche Lucke. Die 
Autorin, ausgezeichnete Kennerin der 
sauerlandischen Mineral- und Fossilvor- 
kommen, hat mit ihrem Mann, Valentin 
Pawlowski, die Bezirksgruppe Hochsau- 
erlandkreis der Vereinigung der Freunde 
der Mineralogie und Geologie aufgebaut 
und lange Jahre gefiihrt. 

52 Fundstellen werden vom nordlichen 
bis ins sudliche Sauerland, von Hagen bis 
Marsberg und von Suttrop bis Meggen be- 
schrieben und bewertet. Klar gegliederte 
Karten einheitlichen Maf^stabs (1 : 
50000) erlautern Lage und Anfahrts- 
moglichkeiten, ein geologischer Vor- 
spann ermoglicht jeweils die erdge- 
schichtliche Zuordnung, fiir jede Fund- 
stelle werden die Fundmineralien detail- 
liert und fachkundig beschrieben - ein 
Leckerbissen fiir den Mineraliensammler! 
Doch auch der Hobby-Geologe kommt 
nicht zu kurz; fur jede Fundstelle werden 
Tips fur Fossiliensammler angehangt. 

Zweckdienliche okologische und betre- 
tungsrechtliche Hinweise erleichtern dem 
wandernden Hobby-Sammler die unge- 
trubte Ausiibung seines Hobbys. Prakti- 
sche Hinweise fiir den Besuch der Kalk- 
steinhohlen des Sauerlandes, der wichtig- 
sten erdgeschichtlichen Museen der Re- 
gion, wie auch eine Auflistung der sauer- 
landischen   Besucher-Bergwerke,   alles 

wohl versehen mit Offnungs- und Fuh- 
rungszeiten, runden diesen wohlgelun- 
genen „Fundstellenfuhrer" ah. 

Dr. Friedrich Gutheil 

Dora Pawlowski: Mineralfundstellen im Saueriand. 
Munchen. Chr. Weise Veriag 1991. 127 S. 34.80 DM. 

Bibliographie der Heimat- 
stimmen aus dem Kreis Olpe 

Seit Erscheinen der als Nr. 2 der 
Schriftenreihe des Kreises Olpe verof- 
fentlichten „Bibliographie der Heimat- 
blatter fur den Kreis Olpe und der Heimat- 
stimmen aus dem Kreis Olpe" sind zehn 
Jahre vergangen. Seitdem hat die Hei- 
matzeitschrift bis 1990 ihre Fortsetzung 
in weiteren 44 neuen Folgen mit einem 
Umfang von etwa 3 000 Seiten erfahren. 
Eine auf den neuesten Stand erweiterte 
Bibliographie war somit wiinschenswert. 

Heinz Qeullmalz, der Verfasser der 
kurzlich erschienenen Ortsgeschichte 
von Dahl-Friedrichsthal, hat mit groRem 
Zeitaufwand die Bibliographie zusam- 
mengestellt und sie als aktuelles Findmit- 
tel dem Kreisheimatbund iibergeben. Die 
..Heimatstimmen", die dieser herausgibt. 
sind aufgrund ihres groBen Reichtums ge- 
schichtlichter Daten und Fakten die 
Grundlage fur eine Vielzahl heimat- und 
landeskundlicher Veroffentlichungen der 
letzten Jahre. Diese einzigartige Fundgru- 
be regionalgeschichtlichen Wissens wird 
durch diese Bibliographie neu erschlos- 
sen. Red. 

Bibliographie der Heimatstimmen aus dem Kreis Ol- 
pe. Folge 1 bis 161 (1948 bis 1990) von Heinz Quell- 
malz unter Mitwirkung von Gunther Becker. Schriften- 
reihe des Kreises Olpe Nr. 18. Olpe 1991. 334S. 17.- 
DM. 

Aimer Feste und Feiem 
im Jahreskreis, Teil II 

In der Reihe „LJnser altes Alme", fiir 
die der Arbeitskreis der Aimer Schutzen- 
bruderschaften als Herausgeber zeichnet, 
hat Elisabeth Lahme nach der Beschrei- 
bung der Aimer Feste und Feiem fur die 
Zeit von Advent bis Fastnacht (SAUER- 
LAND Heft 2/1991) nun deren Beschrei- 
bung fur die Zeit von Aschermittwoch bis 
Pfingsten fortgesetzt. Wieder, wie schon 
in Teil I, wird auf die Herkunft der beson- 
ders begangenen Tage des Kirchenjahres 
hingewiesen, bevor die einzelnen Brau- 
che im Osterfestkreis anschaulich und lie- 
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bevoll beschrieben werden. Dafur zieht 
die Verfasserin zahlreiche schriftliche 
Quellen Aimer Pfarrer aus dem 18. und 
19. Jahrhundert und den ersten Jahr- 
zehnten dieses Jahrhunderts heran. 
Ebenso haben wieder viele Aimer Frauen 
und Manner zu dieser Sammlung beige- 
tragen, wie sie auch anderen sauerlandi- 
schen Dorfern moglich sein mii£te.    PI. 

Elisabeth Lahme: Aimer Feste und Feiern im Jahres- 
kreis. Teil II: Aschermittwoch bis Pfingsten. Unser al- 
tesAlme 5/91. 

Heimatbriefe und 
Kriegschronik aus 
Scharfenberg 

Die Erinnerung an die Opfer des Zwei- 
ten Weltkrieges hat im kurkolnischen 
Sauerland immer besondere Bedeutung 
gehabt, wie die vielen Ehrenmale und Ge- 
denkstatten in unseren Stadten und Dor- 
fern ausweisen. Auch gibt es in vielen Or- 
ten Chroniken, in denen sich die Kriegs- 
ereignisse aus ortlicher Sicht wider- 
spiegeln. Dagegen finden sich bisher nur 
wenige Darstellungen, in denen man sich 

im einzelnen mit dem Schicksal der gefal- 
lenen Soldaten befaEt. 

Es ist das Verdienst des Ortsheimat- 
pflegers Wilfried Finke, fiir sein Heimat- 
dorf Scharfenberg bei Brilon eine Chro- 
nik vorgelegt zu haben, in der sich die 
Schilderung der allgemeinen Kriegsereig- 
nisse in glucklicher Weise mit der Darstel- 
lung des Schicksals der einzelnen Solda- 
ten aus Scharfenberg verbindet. Aus- 
gangspunkt sind die vollzahlig erhaltenen 
und im Wortlaut abgedruckten „Heimat- 
briefe", die von der damaligen Amtsver- 
waltung Thulen von Juli 1940 bis Sep- 
tember 1944 allmonatlich an die „im Feld 
stehenden" Soldaten der einzelnen Dor- 
fer des Amtes Thulen - und so auch von 
Scharfenberg - verschickt warden. In ih- 
nen spiegelt sich eindrucksvoll der Verlauf 
der kriegerischen Ereignisse aus der Sicht 
eines kleinen sauerlandischen Dorfes. 

In einem zweiten Teil folgt die Chronik 
der Gefallenen. Nicht ohne Bewegung le- 
sen wir, daB von 145 „eingezogenen" 
Scharfenbergern - bei einer Bevolke- 
rungszahl von nur 685 Einwohnern im 
Jahre 1939 - 49 Scharfenberger zu Tode 

Heimatkalender des 
Kreises Soest 1992 

1922 ist der Heimatkalender des Krei- 
ses Soest zum ersten Mai erschienen. Im 
Geleitwort zur Ausgabe 1992 schreiben 
Landratin Karin Sander und Oberkreisdi- 
rektor Dr. Hermann Janning; „In einem 
bunten Spektrum breit angelegter The- 
men ist dieser Heimatkalender ein wichti- 
ger Beitrag zur Vertiefung und Forderung 
des heimatgeschichtlichen BewuBtseins 
in unserer Region. Daruber hinaus will 
der Heimatkalender durch die Beschafti- 
gung mit heimatgeschichtlichen Fragen 
auch einen Briickenschlag versuchen, ei- 
nen Bezug zu unseren heutigen aktuellen 
Problemen zu erhalten. Die Bewaltigung 
und Losung gegenwartiger Fragen wird 
auch durch das Verstandnis unserer histo- 
rischen und heimatgeschichtlichen Zu- 
sammenhange erleichtert." 

Das Kalendarium des Heimatkalen- 
ders 1992 ist dem Maler und Grafiker 
Karl-Richard Jauns gewidmet, der zwan- 
zig Jahre seines Lebens am Mohnesee 
verbrachte. In Korbecke baute er sich das 
rote Haus und lebte dort mit seiner Fami- 
lie bis zu seinem Tod am 20. Juli 1990 in 

Soest. Fiir jeden Monat des Jahres stellt 
Anne Strater ein Werk des Kunstlers vor. 
Dank des ausgezeichneten Drucks kom- 
men auch die farbigen Grafiken und 
Aquarelle, trotz des kleinen Formats, 
schon zur Geltung. 

Im iabrigen enthalt der 119 Seiten star- 
ke Heimatkalender viele Beitrage aus 
Vergangenheit und Gegenwart, zu Ge- 
schichte, Kultur, Arbeitsleben, Land- 
schaft und Natur, alles versehen mit zahl- 
reichen farbigen und schwarz-weiBen Fo- 
tos. Fur die Gestaltung des Heimatkalen- 
ders ist seit 1966 ein Grafiker verantwort- 
lich, Friedrich Ernst von Gamier, der in 
diesem Heft uber seine Profession berich- 
tet, namlich Farbe in die neuzeitliche In- 
dustrie- und Biiroarchitektur zu bringen. 

Eine besondere Wiirdigung erfahrt 
auch Oberkreisdirektor a. D. Rudolf Har- 
ling, der seit 1968 den Heimatkalender 
fiirsorglich betreute; er war sein „liebstes 
Kind". Kein Wunder, daB bei dieser Fur- 
sorge und Tradition eine Ehrung fallig 
wurde: Der Deutsche Heimatbund verlieh 
dem Heimatkalender einen Ehrenpreis 
fur Heimatzeitschriften in der Bundesre- 
publik Deutschland 1991. PL 

gekommen sind; aus drei Familien sind je- 
weils drei Sohne im Krieg gefallen. Fijr je- 
des Kriegsjahr gibt der Verfasser zunachst 
eine allgemeine Darstellung der militari- 
schen Lage, so daE sich das Schicksal der 
in den einzelnen Jahren gefallenen Schar- 
fenberger ohne Schwierigkeit in einen 
groBeren Zusammenhang einordnen laBt. 

Nach der Lekture des Werkes bestatigt 
sich der Eindruck, daR der Zweite Welt- 
krieg mit seinen verhangnisvollen Auswir- 
kungen auch jedes unserer abgelegenen 
Sauerlanddorfer voll getroffen hat. Insge- 
samt ist dem Verfasser ein wichtiger Bei- 
trag zur Zeitgeschichte gelungen. Es 
bleibt zu hoffen, daB auch in anderen Or- 
ten des Sauerlandes den Gefallenen des 
Zweiten Weltkrieges in ahnlicher Weise 
ein geistiges Denkmal gesetzt wird. 

Dr. Adalbert Mullmann 

Wilfried Finke: Heimatbriefe. Scharfenberg im Zwei- 
ten Weltkrieg. Chronik der Gefallenen. Herausgeber: 
Heimat-und Verkehrsverein Scharfenberg 1991. 175 
Seiten, 18.- DM. 

...LIEBER 
„GANZ ALTER 

SCHNEIDER" 

H.&F. SCHNEIDER KORNBRENNEREI 
NUTTLAR-HOCHSAUERLAND 
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Stanwntafcln Kraas - Korte 
Wieder legt das rlihrige Forscher-Ehe- 

paar Kraas sine ausfuhrliche Genealogie 
mit einem ausfiihrlichen Anhang vor. Zu- 
nachst werden bis zu XVI Geschlechterf ol- 
gen aus der Stammfolge Kraas und der 
verwandten Familien dargestellt, die mit 
viel Muhe, viel Spiirsinn und unermiidli- 
chem FleiB erfaRt worden sind. Auch die 
sozialen Verhaltnisse - namentlich des al- 
ten Bauernhofes Kraas - sind belegt, 
ebenso die volkische und religiose Ge- 
schichte der betref f enden Landschaf t. So- 
weit erreichbar, werden Personen und Or- 

te mit Bildern und beglaubigten Absctirif- 
ten belegt. 

Wiewohl man weiK - je mehr man dar- 
uber nachdenkt, um so sicherer -, daB die 
Erforschung von Familiengeschichte 
hochst segensreich ist, um so mehr bedau- 
ert man deren sinkende Chancen in unse- 
ren Zeitlauften, da nur noch wenige Ehen 
und Familien so etwas entwickeln wie ein 
ausgepragtes Familiengefuhl. Allzu mach- 
tig ist der Individualismus - auch der von 
Ehepaaren und Kleinf amilien -, der sich in 
reiner Konsumhaltung austobt, der Fami- 
lienpartner fast beliebig austauschbar 
macht. Die gesellschaftliche Kultur ver- 

Ne Moile vuU Platt 
oit Breylen un seynen 
Dorpern . . . 

Der Arbeitskreis „Mundartpflege" des 
Briloner Heimatbundes hat im Dezember 
eine Kassette mit plattdeutschen Texten 
herausgegeben. Um es vorwegzuneh- 
men: es war ein groBer Erfolg. Die erste 
Auflage von 400 Stuck war Mitte Januar 
ausverkauft. 

„Ne Moile vull Platt oit Breylen un sey- 
nen Dorpern" lautet der Titel dieser Kas- 
sette, der ein Textheft mit einfuhrenden 
Erlauterungen von Dr. Fritz Reckling und 
den plattdeutschen Texten beigegeben 
ist. Dieser Titel ist gleichzeitig Pro- 
gramm. Dem Vorwort des Burgermei- 
sters Franz Hulshoff in Aimer Platt folgen 
kurzweilige Beitrage zu Heimat und 
Brauchtum und Donekes aus dem alltagli- 
chen Leben von friiher und heute, zum 
Teil von den Erzahlern selbst verfaBt. Sie 
werden von Frauen und Mannern aus Bri- 
lon und seinen Dorf em in Plattdeutsch ge- 
sprochen, so wie es heute noch, wenn 
auch leider viel zu wenig, in dieser Region 
zu Hause ist. Dabei werden sehr schon die 
unterschiedlichen Nuancen in der 
Sprache der einzelnen Dorfer horbar. Er- 
freulich, daB Beitrage aus der Kernstadt 
und fast alien Dorfern vorzufinden sind. 

Die Tonaufnahme wurde im Rahmen 
des plattdeutschen Abends in der Briloner 
Stadtbiicherei vorgestellt, an dem die 
Sprecher der Kassettentexte weitere 
plattdeutsche Erzahlungen vortrugen. 
Der Vorsitzende des Briloner Heimatbun- 
des Rudolf Kraft dankte dem Arbeitskreis 
und alien, die zum guten Gelingen beige- 
tragen haben. Dank zu sagen ist Josef 
Schulte von Radio Sauerland, der die Auf- 

nahmen ermoglichte, und der Sparkasse 
Hochsaueriand und der Volksbank Bri- 
lon, die den Vertrieb tatkraftig unterstutzt 
haben. Die zweite Auflage ist bereits in 
Auftrag gegeben und kann bei den be- 
kannten Verkaufsstellen und im Briloner 
Buchhandel erworben werden. 

. . un imme Theater 
Plattdeutsches Theater wurde in Alme 

nun schon zum dritten Mai aufgefuhrt. 
Die Theatergruppe der Aimer Schutzen- 
bruderschaft unter der Leitung von Rein- 
hard Schmidt fuhrte zur groBen Freude 
vieler Besucher von Nah und Fern die Bu- 
renkomodie „Verdraggte Verwandskop" 
von Erhard Asmus auf. Das Konzept der 
Aimer Schutzen ging voll auf: Lustige Un- 
terhaltung gepaart mit der Brauchtums- 
pflege. Da horte man manchen Besucher 
von unserem guten alten Platt schwar- 
men. .,Achjau, me vergittet alles viel te fi- 
xe" oder „Bat wur dat domols doch nai 

armt, wenn nicht lebendige, kulturtrachti- 
ge Familien sie tragen - wobei diese 
durchaus nicht hochbiirgerlicher Pragung 
sein miJssen. Handelt es sich doch hier 
meist um bauerliche und kleinbiirgerliche 
Familien, die ihren Beitrag zur lebendi- 
gen, geistig reifen Gesellschaft leisten. 
Um so verdienstvoller, solches geistige, 
heute auBerst bedrohte Kulturerbe zu si- 
chern. Dr. Univ.-Prof. (em.) 

Dr. theol. Heinz Fleckenstein 

Stammtafein Kraas - Korte; 1. Halbband: Aszendenz 
Kraas; herausgegeben von Christel Kraas. geb. Borger 
und Helmut Albrecht Kraas, Ludenscheid, (Selbstver- 
lag), Herbst 1991, 548 Seiten DIN A 4-Format. 

schoine. wann usse Papa un Mama mit'en 
Nobers obends var'm Hoise up der Bank 
saten un ne Moile vull Platt kiirten" war in 
der Pause und auf dem Heimweg von den 
Besuchern zu horen. Aber auch an langst 
vergessene Begebenheiten, Arbeitsablau- 
fe und Gewohnheiten wurde erinnert. 
„Gab es denn wirklich fruher eine GroB- 
magd? Und muBte das Korn wirklich mit 
der Sense gemaht werden?" staunten die 
jugendlichen Besucher und lieBen sich 
neugierig von den Alten aus der „guten al- 
ten Zeit" erzahlen. 

Die freundliche Resonanz war fiir die 
Theatergrupe der schonste Dank fur die 
vielen Muhen wahrend der Vorbereitung 
und bester Ansporn, wieder auf die Bret- 
ter zu gehen, die ja bekanntlich fur man- 
chen die Welt bedeuten; in Aimer platt, 
das ist versprochen. Der Erlos der dritten 
Auffiihrung kam ubrigens der Kinderhilfe 
in Rumanien zu gute. 

SchluBszene mit alien Akteuren; hier kidrt sich die .Verdraggete Verwandskop" auf. 
Text und Foto: Caspar W. Lahme 
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Landrat Rolf Fiillgrabe 
nimmt Abschied 

In einer eindrucksvollen Feierstunde 
verabschiedete der Kreistag des Hoch- 
sauerlandkreises am 17. Dezember in An- 
wesenheit zahlreicher Ehrengaste aus 
dem ortlichen und dem uberortlichen Be- 
reich seinen langjahrigen Vorsitzenden 
Landrat Rolf Fullgrabe. 

Rolf Fullgrabe gehorte dem Kreistag in 
Arnsberg seit 1961 an; 1973 wurde er 
dort Landrat. Im Jafire 1975 wahlte ihin 
der Kreistag in Meschede zum ersten 
Landrat des neugebildeten Hochsauer- 
landkreises. In seiner Amtszeit ist es ihm 
gelungen, in dem aus den drei Altkreisen 
Arnsberg, Meschede und Brilon gebilde- 
ten neuen GroBkreis mit seinen zwolf 
Stadten und Gemeinden ein KreisbewuBt- 
sein zu fordern, das die schwierige Auf- 
bauarbeit in den Jahren nach der kommu- 
nalen Neuordnung wesentlich erleichtert 
hat. Als Landrat widmete er sich in erster 
Linie der Verbesserung der Wirtschafts- 
struktur im oberen Sauerland. Daneben 
sind ihm aber auch wichtige Impulse im 
kulturellen Bereich zu danken. So ist sein 
personlicher Einsatz fur die 1979 gegrun- 
dete Jugendmusikschule hervorzuheben, 
die inzwischen 3 500 Schuler in 55 Orten 
betreut. Unvergessen ist auch seine aktive 
Hilfe bei der groRen Madonnen-Ausstel- 
lung sowie den Ausstellungen „Gold und 
Silber" sowie „Schutzenwesen" des Sau- 
erlander Heimatbundes im Arnsberger 
Sauerlandmuseum. 

Sein besonderes Engagement gait der 
Partnerschaft mit dem schottischen Di- 
strict West Lothian, die inzwischen 20 
Jahre besteht. Diese Partnerschaft hat zu 
vielfaltigen Kontakten, namentlich von 

Vereinen und Jugendgruppen, gefuhrt. 
Der Kreistag des Hochsauerlandkreises 
verlieh dem scheidenden Landrat die Eh- 
renbezeichnung „AltIandrat". AuEerdem 
erhielt er als erster den neugeschaffenen 
Ehrenring des Kreises. 

Wir vermerken gem, daE Rolf Fullgra- 
be aktives Mitglied des Arnsberger Hei- 
matbundes ist; ebenso ist er auch dem 
Sauerlander Heimatbund freundschaft- 
lich verbunden. Seine souverane Art, 
Konflikte im politischen Raum und im 
mitmenschlichen Bereich auszugleichen 
sowie seine aktive Beteiligung an boden- 
standiger Geselligkeit haben ihm viele 
Freunde verschafft. Wir wunschen unse- 
rem Heimatfreund Rolf Fullgrabe, der auf 
eigenen Wunsch aus beruflichen Grunden 
aus dem Amt geschieden ist, fur seine 
vielfaltigen neuen Aufgaben, namentlich 
im Bereich der fruheren DDR, vollen Er- 
folg. 

Nachf olger im Amt des Landrats wur- 
de der Briloner Oberstudienrat Franz-Jo- 
sef Leikop, der seit 1975 dem Kreistag 
angehort und seit 1984 Vorsitzender der 
CDU-Kreistagsfraktion war. Der neue 
Landrat hat in seiner bisherigen kommu- 
nalpolitischen Tatigkeit erfreuliches In- 
teresse fur heimatbezogene Fragen ge- 
zeigt. Wir wunschen ihm und uns, daR die- 
ses Interesse auch in seinem neuen ver- 
antwortungsvollen Amt deutlich wird. 

Dr. Adalbert Mullmann 

Verdienstmedaille fiir 
Maria Scheppe 

Bundesprasident Dr. Richard von 
Weizsacker hat Maria Scheppe aus Wen- 
den-Altenhof die Verdienstmedaille des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen. Landrat Hans- 
peter Klein uberreichte die Auszeichnung 
in einer Feierstunde am 24. Januar. 

Maria Scheppe engagiert sich seit 
mehr als zwei Jahrzehnten in vorbildli- 
cher Weise bei der Integration turkischer 
Mitburgerinnen und Mitburger. Sie 
nimmt sich der Probleme aus unter- 
schiedlichen Lebensbereichen an, kum- 
mert sich beispielsweise um Behorden- 
gange, Wohnungssuche, Schul- und 
Sprachprobleme. Auch vermittelt sie oft 
zwischen verschiedenen Institutionen 
und den turkischen Mitburgern. Sie leistet 
dadurch einen wesentlichen Beitrag zur 
Integration auslandischer Mitburger. Um 
noch besser helfen zu konnen, hat Maria 
Scheppe zwischenzeitlich die turkische 
Sprache erlernt und sich mit viel Einfuh- 
lungsvermogen mit der turkischen Menta- 
litat vertraut gemacht. Stets ist sie bereit, 
sich auch als Dolmetscherin zur Verfu- 
gung zu stellen. F. W. Cordt 

Der Ehrenburgermeister der Stadt 
Arnsberg, Rektor a.D. Gerhard 
Teriet, erhielt vom 1. Vorsitzenden Dr. 
Adalbert Mullmann ein ausfuhrliches Gra- 
tulationsschreiben zur Vollendung des 
75. Lebensjahres am 9. Januar 1992. 
„Ein Leben fur die Kommunalpolitik" 
uberschrieb die WR Arnsberg ihren Arti- 
kel; Dr. Mullmann erinnerte an die Jahr- 
zehnte gemeinsamer kommunalpoliti- 
scher Arbeit und brachte zum Ausdruck, 
daf^ er sich auf die schriftliche Zusammen- 
fassung der Erinnerungen des Jubilars 
freut. 

Seit 35 Jahren ist der Werbe- und 
Pressewart der SGV-Abteilung Hallen- 
berg, Franz Ludwig, fiJr seinen Verein 
ununterbrochen aktiv. Man rechne nach: 
Am 19. Januar 1957 war er einstimmig 
gewahlt worden. 

•am 

Turkische Frauen gratulieren Maria Scheppe 
aus Wenden^Altenhof zur Verleihung der Ver- 
dienstmedaille. 

Foto: WR OIpe, Wolfgang Schneider 
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Verleihungdes Verdienstkreuzes 1. Klassedurch Minister Waigcl an Ur^JoachimGnwewald,rn 
BeiseinderStaatssekretare Manfred Carstens. Dr. Christoph Zeidler. Dr. Peter Klemrr, undDr. 
Horst Kohler {zweite Reihe von links). Foto: J.H. Darchmger. Bonn 

Bundesverdienstkreuz 
1. Klasse fiir 
Dr. Griinewald 

Am 7. Februar 1992 bekam der Olper 
Bundestagsabgeordnete Dr. jur. Joachim 
Grunewald aus der Hand des Bundesmini- 
sters der Finanzen, Dr. Theo Waigel, im 
Namen des Bundesprasidenten das Bun- 
desverdienstkreuz 1. Klasse uberreicht. 
Die Ehrung fand im Beisein von Dr. Gru- 
newalds vier Staatssekretars-Kollegen im 
Bundesministerium der Finanzen in Bonn 
statt. 

Minister Waigel brachte zum Aus- 
druck, daR der Bundesprasident damit die 
Verdienste Dr. Grunewalds wurdige, die 
dieser sich als Abgeordneter des Deut- 
schen Bundestages erworben habe: Als 
Bundestagsabgeordneter habe sich Dr. 
Grunewald nicht nur als Fachmann fur 
Fragen der Steuerpolitik und des Finanz- 
ausgleichs zwischen Bund und Landern 
einen Namen gemacht, sondern sich auch 
intensiv der Kommunalpolitik gewidmet 
und mit zahlreichen Initiativen die Arbeit 
der Europaischen Kommunalpolitischen 
Vereinigung der Christlich-Demokrati- 
schen Parteien nachhaltig unterstutzt, um 
so dem Ziel des geeinten Europa naherzu^ 
rucken. Nicht weniger tatkraftig habe er 
sich dem Aufbau der kommunalen Selbst- 
verwaltung in den neuen Bundeslandern 

gewidmet, wobei seine Initiative zur 
Obernahme kommunalpolitischer Part- 
nerschaften durch Kreise und Gemeinden 
des alten Bundesgebietes beispielhaft und 
wegweisend sei. Daruber hinaus habe er 
sich als Wahlkreisabgeordneter in ver- 
dienstvoller Weise fur die Losung wirt- 
schaftlicher und struktureller Fragen im 
sudwestfalischen Raum eingesetzt. 

Fur seine Verdienste als Oberkreisdi- 
rektor des Kreises Olpe war Dr. Joachim 
Grunewald bereits vor funf Jahren das 
Verdienstkreuz am Bande verliehen wor- 
den. Red. 

EhrenvoUc Auszeichnung 
fur Hermann KroU-Schliiter 

Eine ehrenvolle Auszeichnung wurde 
jetzt Hermann Kroll-Schluter, heute 
Staatssekretar im Sachsischen Staatsmi- 
nisterium fur Landwirtschaft, Ernahrung 
und Forsten, zuteil. Er wurde als einziger 
Deutscher in die „Edle Eidbruderschaft 
des Souveranen Ordens vom Roten Lo- 
wen von Limburg und dem HI. Sebastia- 
nus" aufgenommen. Die Investiturfeier 
fand am Hochfest des Ordens in Anwe- 
senheit vieler Ordensritter aus Belgien, 
den Niederlanden und Deutschland in der 
Institutskirche St. Augustinus in Bree/ 
Belgien statt. Wahrend eines feierlichen 
Pontifikalamtes, das Bischof Alfons Ca- 
stermans mit dem Generalvikar der Dio- 
zese Roermond sowie zwei weiteren Prie- 
stern feierte, vollzog der GroRmeister des 
Ordens den Ritterschlag und verlieh die 
Ordensinsignien. 

Der Orden des Roten Lowen von Lim- 
burg und dem HI. Sebastianus ist seit 
1983 mit dem f ranzosischen Sebastianus- 
orden, der bis in die Zeit Karls des GroRen 
zuruckgeht, verbunden. Der Orden. einst 
zum Schutz der Reliquien des hi. Sebastia- 
nus und der Pilger in Frankreich gegrun- 
det, hat heute die Aufgabe, die geistigen 
Werte des christlichen Schutzenwesens 
zu erhalten und weiter zu entwickeln. 

Bei der jahrlichen Investiturfeier ver- 
pflichten sich die neuen Ordensmitglie- 
der, die christliche Bruderschaft und 
Nachstenliebe in Wort und Tat auszu- 
uben. Das gelobte auch Hermann Kroll- 
Schluter bei seiner Investitur. 

Das Foto zeigt Hermann KroU-Schliiter (links 
neben der Sebastianfigur) mit Bischof Caster- 
mans und deutschen Ordensbrudern. dar- 
unter Fuhrungskrdfte der Europaischen Ge- 
meinschaft   Historischer   Schiitzen   (EGSj. 

Rechts neben KroU-Schliiter der Vorsitzende 
dieser Gemeinschaft. Kurt Jannert. Zweiter 
uon rechts Regionalprdsident Wilhelm Haa- 
ke. zweiter von links Regionalsekretar Josef 
Schmidt (beide Stockum). 
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Freiherr von Elverfeldt 
mit Bundesverdienstkreuz 
1. Klasse geehrt 

Fur seine herausragenden Verdienste 
um die Belange der Forstwirtschaft, des 
Waldes und der agrarischen Berufsgrup- 
pe hat der Staatssekretar im nordrhein- 
westfalischen Umwelt- und Landwirt- 
schaftsministerium, Dr. Hans-Hermann 
Bentrup, Alexander Freiherr von Elver- 
feldt aus Marsberg das Bundesverdienst- 
kreuz Erster Klasse uberreicht. „Sein um- 
fassendes Wissen und sein Interesse fur 
die Forstwirtschaft haben ihn pradesti- 
niert fur zahlreiche Ehrenamter", sagte 
Dr. Bentrup in der Feierstunde in der Lan- 
desanstalt fur Forstwirtschaft in Arns- 
berg. 

Staatssekretar Dr. Bentrup ging auf 
die vielseitigen Aufgaben des Freiherrn 
von Elverfeldt ein. Die uneigennutzige 
Wahrnehmung seiner Aufgaben als Vor- 
sitzender des Waldbauernverbandes von 
1974 bis 1989, als President des Deut- 
schen Forstwirtschaftsrates von 1983 bis 
1990 und als stellvertretender Vorsitzen- 
der des Forstvereins fur Nordrhein-West- 
falen bis 1989 sowie als Inhaber weiterer 
mit der Forstwirtschaft verbundener Eh- 
renamter belegten sein groEes Engage- 
ment fiir die Forstwirtschaft und fur die 
Erhaltung des Waldes als Naturgut. Stets 
habe sich Freiherr von Elverfeldt mit gro- 
wer Sachkunde fur einen Ausgleich zwi- 
schen Okonomie und Okologie einge- 
setzt. 

Seit 1986 ist Freiherr von Elverfeldt 
stellvertretender Vorsitzender der West- 
falischen Landwirtschaftlichen Berufsge- 
nossenschaft, der Westfalischen Land- 
wirtschaftlichen Alterskasse und der 
Westfalischen Landwirtschaftlichen 
Krankenkasse. WP 

Bundesverdienstkreuz fiir Friedhelm Ackermann 
Am Freitag, 20. Marz 1992 werden die Ordensinsignien des Verdienstkreuzes am 

Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland vom Landrat Leikop im 
Rittersaal des Alten Rathauses in Arnsberg ausgehandigt. 

Die Mitglieder des Sauerlander Heimatbundes freuen sich mit Friedhelm Acker- 
mann der alien Lesern bestens bekannt ist als Vorstandsmitglied, besonders aber 
durch'seine Arbeit im RedaktionsausschuR. In jeder Ausgabe unserer Zeitschrift ist er 
mit exzellenten Fotos vertrcten. 

Staatssekretar Dr. Hans-Hermar\n Bentrup 
(rechts) zeichnete Alexander Freiherr uon El- 
verfeldt mit dem Bundesverdienstkreuz Er- 
ster Klasse aus. Foto: Berthold Stamm 
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Leserbriefe 
Nachplappem iiber Maria Kahle 

Uber vier Priestergestalten der junge- 
ren Geschichte aus dem Bistum Pader- 
born schreibt Msgr. Dr. Wilhelm Kuh- 
ne, Leiter der Landvolkshochschule Har- 
dehausen bei Warburg, in der Zeitschrift 
„Theologie und Glaube" Nr. 1/91, und 
zwar uber den Warburger Karl van EB 
(1770 bis 1824). die Sauerlander Gott- 
fried Hoberg (1857 bis 1924) aus Hering- 
hausen und Christoph Grothoff (1805 bis 
1895) aus Allendorf und den Eichsfelder 
Gottfried Durstewitz (1898 bis 1975). der 
25 Jahre am Gymnasium Ruthen-Mohne 
wirkte. 

Was ware der Schulerwettbewerb des 
Bundesprasidenten ohne seine Tutorin- 
nen und Tutoren? Bundesprasident Ri- 
chard von Weizsacker zeichnete sechs 
Tutoren und eine Tutorin aus, die seit 
zehn Jahren und langer bei jeder Aus- 
schreibung preisgekronte Beitrage be- 
treut haben, mit einem wertvollen, per- 
sonlich signierten Buch. Die einzige Da- 
me ist Dr. Erika Richter vom Stadti- 
schen Gymnasium Meschede (siehe auch 
Seite 17). 

Im Alter von 64 Jahren starb am 31. 
Januar 1992 in Drolshagen Giinther Al- 
terauge, bis vor wenigen Jahren Stell- 
vertreter des Stadtdirektors. Die Griin- 
dung und erfolgreiche Entwicklung meh- 
rerer Vereine und Verbande im Drolsha- 
gener Land ist mit seinem Namen vcrbun- 
den. So war er Mitgrunder des Verkehrs- 
vereins im Jahre 1971 und seit 1978 bis 
jetzt dessen 1. Vorsitzender; seit der 
Grundung des DRK Ortsvereins Drolsha- 
gen im Jahre 1970 leitete er auch diesen. 
40 Jahre lang gehorte er dem Vorstand 
des Landwirtschaftlichen Lokalvereins 
an. SchlieRlich hatte er sich im Verband 
Deutscher Kriegsgraberfursorge und im 
VDK Ortsverband Drolshagen engagiert. 
Fur seine unermiidliche Arbeit wurde er 
mit dem Bundesverdienstkreuz ausge- 
zeichnet. 

Als ein Fachmann von hohen Graden, 
namentlich im Bereich der Finanzen und 
der Kommunalwirtschaft, bezeichnete 
Dr. Adalbert Mullmann Arnsbergs friihe- 
ren Stadtdirektor Dr. Hermann Her- 
bold, der am 18. Januar 1992 starb: „Er 
gehorte   sicher  zu   den   profiliertesten 

Im Dezemberheft der Zeitschrift SAU- 
ERLAND berichtet Andreas Kramer uber 
eine Gedenkfeier anlaBlich des 100. Ge- 
burtstages von Maria Kahle in Olsberg. 
Daran knupft er Hinweise iiber die drin- 
gend notwendige Aufarbeitung ihres 
Nachlasses in der Universitatsbibliothek 
Mijnster. Er listet auch weitere Aufgaben 
fur die Literaturwissenschaft auf, die er 
u. a. als Vorarbeit fiir eine noch zu schrei- 
bende Monographie uber die Dichterin 
anmahnt. Dem ist unbedingt zuzustim- 
men. Am SchluR seines Beitrags weist 
Kramer auf die Notwendigkeit eines 
..Sammelbandes mit den besten Texten 
der Autorin (hin), von der seit langem kein 
einziges Buch mehr lieferbar ist." Die Zu- 
sammenstellung einer solchen Publika- 
tion ist m. E. absolut vordringlich. Zur Zeit 
findet die Debatte, ob Maria Kahle vom 
Nationalsozialismus nur ..vereinnahmt" 
worden oder ob sie eine aktive. iiberzeug- 
te Verkiinderin von NS-Gedankengut ge- 
wesen sei, im engen Kreis der Kenner ih- 
res Werkes statt, der sich aufgrund der 
Unzuganglichkeit ihrer Schriften immer 
weiter verringern wird. 

Ein Sammelband mit den ..besten 
Texten" Maria Kahles diirfte allerdings 
nicht nur unverfangliche Natur- und Hei- 
matlyrik enthalten (darunter sicher man- 
ches bewahrenswerte Gedicht). sondern 

muEte auch Beispiele jener Volkstums- 
Gesange dokumentieren. deretwegen 
Maria Kahle zu einer beliebten Lesebuch- 
Autorin in den Zeiten des ..Dritten 
Reichs" avancierte. Erika Mann, die 
Tochter des beriihmten Schriftstellers, er- 
wahnt sie zuerst 1938 in ihrem Buch 
..Zehn Millionen Kinder - Die Erziehung 
der Jugend im Dritten Reich (jetzt dtv 
Munchen 1989, S. 76 f.) mit einschlagi- 
gen Zitaten. Solange es keine Textsamm- 
lung gibt, in der Maria Kahles Werk in sei- 
nen liebenswerten, aber auch den sehr be- 
denklichen Seiten gleichzeitig vergegen- 
wartigt wird, kann es eine ernsthafte Aus- 
einandersetzung mit ihr auch in der jiinge- 
ren Generation nicht geben. Wie ware es 
denn zu verhindern. daB heute viele das 
Urteil literarisch Kompetenter iiber die 
Schriftstellerin unbefangen uberneh- 
men? Dietmar Rost moniert in seinem 
Band ..Sauerlander Schriftsteller". Holt- 
hausen 1991. daB ihnen ..andere nach- 
plappem, ohne vielleicht eine Zeile von 
Maria Kahle gelesen zu haben." Solange 
es niemand tibernimmt, das Werk der Au- 
torin zumindest teilweise wieder zugang- 
lich zu machen, kann man es nicht kriti- 
sieren, daB eine differenzierte Auseinan- 
dersetzung ausbleibt. Hier wartet eine 
wichtige Aufgabe fur die Heimatfor- 
schung! Dr. Erika Richter 

Kommunalbeamten des Sauerlandes". In 
seinem Kondolenzbrief erinnerte Dr. 
Mullmann daran, daR sich Dr. Herbold 
nach seinem Ausscheiden aus dem akti- 
ven Dienst verstarkt dem Bereich der Hei- 
matpflege zugewandt hatte. ..Seine fun- 
dierten Publikationen waren nicht nur fiir 
die Stadt Arnsberg. sondern fur das ge- 
samte kurkolnische Sauerland ein Ge- 
winn. Deshalb ist ihm auch der Sauerlan- 
der Heimatbund zu besonderem Dank 
verpflichtet." 

Ober den ..Nestor der westfalischen 
Historiographie" Johann Suibert Sei- 
bertz (1788 bis 1871) hat Prof. Dr. 
Harm Klueting M. A.. Koln, eine Kurz- 
biographie veroffentlicht im Band XV 
..Westfalische Lebensbilder", Aschen- 
dorff-Verlag, Munster, 1990 (S. 135 bis 
164). 
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Vertrauen hat gute 
Griinde! 
Es hei3t, da3 wir eine besonders 
enge Beziehung zur Heimat haben 
und zu den Menschen, die hier woh- 
nen. Auf diese Einschatzung sind wir 
stolz. 

Das wirtschaftliche Wolnlergelien der 
Menschen bei uns ist unser traditio- 
nelles Aniiegen - eine Verpfiictitung, 
die wir seit jeher ernst nehmen. Des- 
lialb pflegen wir den engen personli- 
chen Kontal<t mit unseren privaten 
und gewerblichen Kunden. Dieses 
vertrauensvolle Miteinander fordert 
das Verstandnis fur Ihre Wunsclne 
und Probleme. Wir wissen, wo Sie der 
Schuli druckt. 

Deshalb konnen Sie gut mit uns 
reden. 

o 
C 

Ihre Geldberater 

Die Sparkassen des Sauerlandes 
Sparkasse Arnsberg-Sundern Sparkasse Attendorn Sparkasse Balve-Neuenrade • Sparkasse Bestwig Sparkasse Hoch- 
sauerland Brilon- Hallenberg - Medebach - Olsberg -Winterberg • Sparkasse Finnentrop Sparkasse Lennestadt-Kirchhun- 
dem   Sparkasse Meschede (Zweckverbandssparkasse der Stadt Meschede und der Gemeinde Eslohe)   Stadtsparkasse        I 
Marsberg   Sparkasse OIpe - Drolshagen - Wenden   Stadtsparkasse Schmallenberg. I 

 . - J) 
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Wir fiihren Gutes im Schilde. 
Frisches Veltins. 

j •> 

^^m 
ji, 

f VEITIWS 

t 

VELTINS 
PILSENER 

Brouerei C.& A.Veltins GmbH & Co., 
5778 Meschede-Grevenstein, 
Hochsauerland, 
Telefon 02934/710, 
Telefax 02934/712 34 
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