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ten Zulauf an NSDAP-Wahlern im Kreis 
OIpe hatte. Die „Weltanschauung" des 
jungen Evers analysiert Thieme ausfiihr- 
lich (S. 41-63) u.a. mit einem spezielllen 
Exkurs liber Evers und den Sauerlander 
Heimatbund, ein fur SAUERLAND-Le- 
ser besonders interessantes Kapitel. 
Evers war mit Franz Hoffmeister schon 
Mitglied der" Vereinigung Studierender 
Sauerlander", aus der 1921 bekanntlich 
der Sauerlander Heimatbund entstand, 
und stets ein engagiertes Mitglied des 
SHB. DaR Hoffmeister 1934 die Fuhrung 
des SHB an Evers iibergab, war laut 
Thieme nicht nur im Weggang Hoffmei- 
sters nach Bochum begriindet. Er sei 
„wohl zur Demission gedrangt wor- 
den"(S.45), denn in der nun angebro- 
chenen braunen Ara war ein „Alter 
Kampfer" wie der Olper Landrat viel ge- 
eigneter zur Fuhrung des Heimatbundes 
als ein parteiloser Geistlicher. Der Hei- 
matgedanke hatte Hoffmeister und Evers 
verbunden, wie sehr er aber bei dem 
Landrat fanatisiert wurde, veranschau- 
licht Thieme anhand von Appellen Evers 
an NS-Amtswalter im Jahr 1935. Darin 
beschwor er „Heimat als Ursprung und 
Gradmesser, vor dem unsere Willensreg- 
lung, unsere Gemutsempfindung und un- 
ser verstandesmaBiges Denken gewertet 
wird... Ware Adolf Hitler 1933 nicht zur 
Macht gekommen, so hatten wir auch im 
Sauerland keine Heimat mehr.. Ihm und 
seiner Partei gebuhrt daher immer und 
ewig die Dankespflicht der sauerlandi- 
schen Heimatbewegung." (S. 50) Dieser 
Verabsolutierung des Heimatgedankens, 
entspricht auch ein Rechtsverstandnis, 
das „sich nur noch an deutschem Den- 
ken und Fijhlen schule", wie es Evers in 
einer Rede nach dem sog. Rohmputsch 
artikulierte. 

Thieme untersucht dann die Tatigkeit 
des Landrats in alien Bereichen seines 
Amtes, worin er juristischen Sachver- 
stand, Engagement, aber auch ausge- 
pragten Fiihrungswillen und hohes 
SelbstbewuRtsein bewies. Da er einen 
ausgesprochen brutalen Kreisleiter ne- 
ben sich hatte, konnte er selbst betont 
sachorientiert und vorschriftsmaKig wir- 
ken, viele seiner Entscheidungen schlu- 
gen sich nur in den Akten nieder und 
wurden der Offentlichkeit nicht bewuf^t, 
so daf$ er weithin als „anstandiger, ideali- 
stischer Nationalsozialist" gait, was ihm 
bei der spateren Entnazifizierung zugute 

kam und sein Bild bei den Zeitgenossen 
bis heute bestimmt. Anhand der schrift- 
lichen Zeugnisse untersucht Thieme das 
Verhalten des Landrats z.B. gegenuber 
den Geistlichen und Kirchen. gegeniiber 
den Juden und bei der ..Reichskristall- 
nacht", die seiner Ablehnung von „Kra- 
wall" allerdings gar nicht entsprach. 
Nach seiner Ruckkehr aus der franzosi- 
schen Etappe im Herbst 1944 bemuhte 
er sich dann verantwortungsbewuRt um 
das Uberleben der Bevolkerung seines 
Kreises, wie er z.B. mitwirkte. daJ^ der 
Befehl zur Sprengung der Listertalsperre 
nicht ausgefuhrt wurde. Diese Initiativen 
trugen dazu bei, daB er nach seiner Inter- 
nierung 1945-47 viele positive Urteile 
tiber sein Verhalten im ..Dritten Reich" 
sammeln konnte. So wurde er schlieBIich 
als „Mitlaufer" in Kategorie IV eingereiht. 

Sein ausftihriich geschildertes Bestre- 
ben um berufliche Rehabilitierung ab 
1948 war 1954 von der Berufung als 
Stadtdirektor von Neheim-Hiisten ge- 
kront (1954-65). Diese Karriere ent- 
sprach dem Klima der 50er Jahre, in 
dem die NS-Zeit weitgehend verdrangt 
wurde. Wer als heutiger Leser z.B. das 
Dokument im SchluBteil „Rechtsgestal- 
tung und Rechtssehnsucht" verfolgt, ei- 
ne Rede Evers vor dem NS-Juristenbund 
Bezirk Siegen vom 15. 1. 1935, wird 
nicht zweifeln, daB heute allein ein derart 
tiefbraunes Bekenntnis eines Juristen 
den Landrat fiir ein verantwortungsvolles 
Amt im demokratischen Staat untragbar 
gemacht hatte. „Ja, nicht nur das vor uns 
liegende geschriebene Recht ist heute 
Gesetz, sondern auch das, was in den 
programmatischen Erklarungen des 
Fiihrers steht, ist Recht. Und Recht ist 
das, was dem Volke nutzt, und Unrecht 
das, was ihm schadet." (S. 272) Die Wie- 
dergabe derartiger Originaldokumente 
ist ein wichtiger Bestandteil der Biogra- 
phie des Landrats, die dem von Thieme 
insgesamt differenziert gestalteten Bild 
des Sauerlanders eine weitere Tiefen- 
scharfe gibt. Das gut geschriebene Buch 
verdient Verbreitung und vor allem Re- 
sonanz bei denjenigen, deren Urteil liber 
Evers mit dem des Historikers nicht iiber- 
einstimmt. 

Dr. Erika Richter 

Hans-Bodo Thieme: Herbert Evers, Landrat des Krei- 
ses Olpe von 1933-1945. Ein politisches Leben in Wi- 
derspruchen, Olpe 2001. 317 S.. 15.50 €, fur Mit- 
glieder des Olper Heimatbundes 11,50 €. 

Schmallenberger 
Almanach 2002 

Kalender gehorten friiher.  als Ge- 
drucktes teuer und daher selten war, ne- 
ben den Gesangbuchern zum sparlichen 
Buchbesitz der landlichen Bevolkerung. 
Sie enthielten neben dem Kalendarium 
kurze Beitrage zur Belehrung und Unter- 
haltung und waren als Dorfchronik be- 
gehrter    Lesestoff.    Der    Almanach 
„Schmallenberger Sauerland" 2002 her- 
ausgegeben vom Westfalischen Schiefer- 
bergbaumuseum Holthausen und dem 
Heimat-und Geschichtsverein Schmal- 
lenberger Sauerland e.V. fiihrt alte Ziel- 
setzungen in bewuBt moderner Form 
fort. Er informiert nicht nur liber wichti- 
ge ortliche Einrichtungen, sondern auch 
liber groBere kommunale Zusammen- 
hange    wie    die    Beziehungen    zum 
Hochsauerlandkreis. die Wirksamkeit 
des Landschaftsverbandes und uberre- 
gionale Institutionen wie hier das Fraun- 
hoferinstitut in Grafschaft.Leider kann 
bei sehr begrenztem Raum eine Wieder- 
gabe der Inhalte dieser Artikel nicht er- 
folgen. Auf einen entscheidenden Unter- 
schied zu den Chroniken alten Stils sei 
aber      nachdrucklich      hingewiesen. 
Wahrend die alten Kalender nur .,hand- 
feste" Informationen - das Religiose ein- 
mal ausgenommen - brachten, raumt 
der   Almanach   heute   kunstlerischen 
Aspekten betont viel Raum ein. Bildende 
Kunstler der Gegenwart wie Hinrich 
Grauenhorst und Carl Siebert werden 
vorgestellt wie auch aus dem 19. Jahr- 
hundert der Maler Josef Bergenthal. Da- 
neben bringen Lyrikbeispiele, vorwie- 
gend jahreszeitlich bestimmt, einen poe- 
tischen Ton in die Sammlung informati- 
ver Beitrage. Aber auch der historisch In- 
teressierte findet Ungewohnliches wie 
den Originalbericht liber den Urkunden- 
kasten auf dem Rittersitz Fredeburg 
1597   mit   hilfreichem   Kommentar, 
auBerdem vielfaltige Ausziige aus der Lo- 
kalzeitung des Jahres 1902. Den Ab- 
schluB bildet eine reich illustrierte Chro- 
nik 2001, die das Ortsgeschehen an- 
schaulich festhalt. So konnen sich Freun- 
de der Vergangenheit wie der Gegen- 
wart in der Schatztruhe des Almanachs 
befriedigt wiederfinden. 

Dr. Erika Richter 
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Cansteiner 
Erinnerungen III 

„Wenn wir das nicht hatten, das Bil- 
derbuch der Erinnerungen" sagte Her- 
mann Hesse," ...ware es klaglich und 
elend. So aber sind wir reich." Gut ge- 
wahlt setzt Alexander von Elverfeldt den 
hier nur verkiirzt wledergegebenen Aus- 
spruch Hesses dem 3. Tell seiner Auto- 
blographle voran. Er hatte das „Bilder- 
buch" seiner Erinnerungen schon vor 
Jahren aufgeblattert und uns zuerst den 
Zauber seiner Kindheit In Cansteln ver- 
mlttelt. Im 2. Tell schllderte er seinen 
Werdegang aus dem Sauerland hinaus 
bis in die USA und bis zu seiner Ehe- 
schlielJung. Nun hat er seinen welteren 
Lebensweg 1957 bis 1990 dargestellt, 
und die Wiedergabe dieses vie! breiteren 
zeitlichen Abschnltts hat verstandlicher- 
welse Ihre elgene Schwierlgkelt. Hatte 
das „Bllderbuch der Erinnerungen" In 
seinen ersten Teilen elnen zentralen 
Kern, so lassen die wachsenden dlver- 
glerenden Aufgabenberelche kelne in- 
haltliche Geschlossenheit mehr zu. Das 
hat der Verfasser Im Untertltel selbst be- 
nannt: Familie, Betrieb, Ehrenamter. In 
seiner bekannten Erzahlfreude schildert 
er seine beruflichen Aktivitaten zuerst Im 
Familienunternehmen Metallwerke Ne- 
heim, dann seit 1962 In der Betriebslei- 
tung des Gutes Cansteln. Auch der gut- 
wlllige Leser wird da wohl stellenweise 
passen, wenn er die Probleme des Ferti- 
gungsablaufs der Metallfabrik oder spa- 
ter in Cansteln die des Waldwegebaus 
genauestens erlautert bekommt. Aber er 
konstatiert, mlt welchem Engagement 
der Autor alle Ihm begegnenden Fragen 
angeht. 

Menschllch anriihrend die elterllche 
Freude uber die In kurzen Abstanden In 
den 60er Jahren geborenen drel Jungen 
und das Tochterchen. Mlt tiefer Zunei- 
gung wird das Blld der jungen Mutter 
Helga v. Elverfeldt gezelchnet: strahlend 
helter und lebensfroh, klnderlieb, gast- 
freundlich und allem Schonen aufge- 
schlossen. Fine ihre Lleblingsbeschafti- 
gungen, das Klettern auf Baume, wird 
bel einem Besuch Ihrer schleslschen Hel- 
mat geschlldert, die sle neunjahrig ver- 
lassen muBte. Dlese Ruckkehr in ihre 
Kinderwelt nennt der Verfasser „eines 
der schonsten Erlebnlsse unserer Ehe". 
Rundbrlefe uber die Famillenerelgnlsse 

In den 70er Jahren sind eine heltere 
Chronik der zahlreichen Relsen und 
Gastbesuche aus aller Welt. Eln schmerz- 
licher Verlust fur die ganze Familie - der 
Jungste, das 6. Kind erst neunjahrig - 1st 
Helgas Krebstod 1984.Alexander v. El- 
verfeldt heiratet spater Ihre Nichte und 
lebt mlt ihr und zwel Madchen aus dleser 
Ehe an anderer Stelle in Cansteln, nach- 
dem der alteste Sohn das Gut ubernom- 
men hat. 

Der brelte Abschnltt uber die zahlrei- 
chen Ehrenamter (S. 99-177) In land- 
und forstwirtschaftllchen und politischen 
Gremlen Ia£t sich auch nicht annahernd 
wiedergeben. Er beeindruckt durch seine 
Vlelfalt und amuslert durch gelegentlich 
elngeschobene elgene Verse des Verfas- 
sers bel Jubllaen der jewelllgen Vereins- 
vorsltzenden. Erwahnenswert Elverfeldts 
Aufstleg zum Prasidenten des Deutschen 
Forstwlrtschaftsrates gerade als das 
Waldsterben die forstlichen Probleme In 
den Mittelpunkt offentllchen Interesses 
riickte und er dabei „in vorderster Front" 
stand. Auch die welten Relsen in alle 
Kontinente werden lebendig berichtet, 
sle hler zu referieren wiirde jeden Rah- 
men sprengen. Insgesamt also eln wirk- 
llch „buntes" Erlnnerungsblld, das dem 
Leser veranschaullcht, wle das stllle, ab- 
gelegene Cansteln immer bewegter und 
weltoffener geworden ist. 

Dr. Edka Richter 

Alexander, I. Frh. von Elverfeldt, Cansteiner Erinne- 
rungen (3) 1957-1990, 272 S., 13,- €. Zu beziehen 
iJber: A. v. Elverfeldt sen., Am Echelnstein 12, 34431 
Marsberg. 

Redaktionsschluss 

fiir die 

nachste Ausgabe 

ist der 

15. Mai 2002 

Altes Westfalen-Gedicht 
O, wle schoin is moln Westfalen. 
Lochtet wolt moin Helmatland. 
Wat iek segge IB keln prohlen, 
dorop giew iek deu de Hand. 

Aiken wasset do, stlur und machtlg, 
Roggen, Walten, Gerst und FlaB 
Und dal Menskenschlag sao deftig, 
dal kennt Ahrbet und aok SpaB. 

In derm Grund do sittet dat Oissen, 
Koulen foir de ganze Welt, 
und dat Val IE no te proisen 
wenn et slek um Schwolne halt. 

Un dai Mettwourst man recht dro- 
ige, schlcket voi woltwlag orwern 
Rholn. Use Schinken sind de Tuige, 
denn voi trekket dat beste Schwoln. 

Aok beriihmt sind dal Saldoten, 
Isset Frieden, isset Krolg, 
dal mertet no met ollen Mohten, 
bo dai kummet, do gierret Sleg. 

Werner Konig aus Sundern Hovel bekam dieses 
Gedicht von einem heimatverbundenen Nach- 
barn und sandte es der Redaktion zu. 

Anmerkung der Redaktion: 
Das Gedicht ist wohl ein Produkt der 
Kaiserzeit. Heutige Westfalen wurden sich von 
einem derartigen „Soldatenlob" entschieden 
distanzieren. 

Neue Mitglieder 
bzw. Abonnenten 

Wolfgang Wiebelhaus, Muhlhelm/Ruhr 
Beate Hummeler, Rottenbach 
Erhard Schafer, Arnsberg 
Christa Maas, Meschede 
Margret Worring, Meschede 
Maria VoB, Bestwlg-Nuttlar 
Heinz Brlnkmann, Soest 
Bernhard Kresin, Riithen 
Heinrich Thiesbrummel, RUthen 
Albrecht Holtmeler, Meschede 
Wolfgang Radin, Ruthen-Kallenhardt 
Dr. Josef Sauer, Balve 
Jurgen Schindler, Paderborn 
Lothar Schwarz, Meschede 
Magdalena Fischer-Brauckmann, 

Niederteufen (Schwelz) 
Johanna Reiter, Rodinghausen 
Clemens Becker-Jostes, Sundern 
Gottfried Pieper, Sundern 
Luzie Tigges, Sundern 
Ursula Schockemohle, Sundern 
Ferdi Pott, Sundern 
Mathilde Kordes, Sundern 
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Dcr Schwammkloppcr 
Fredeburger Heimatblatter, 2002 

Das jungste Heft des Arbeitskreises 
Heimat der SGV Abteilung Bad Frede- 
burg widmet sich auf 80 Seiten in 30 
Aufsatzen einer Vielfalt regionaler The- 
men. Der inhaltliche Bogen ist weit ge- 
spannt. So finden sich meist kurzere Auf- 
satze mit den folgenden Schwerpunkten: 
Aniasse (Jubilaum der Frauengemein- 
schaft, Vorstellung eines Modells eines 
Schwammkloppers, Einweihung eines 
Brunnens, Ski-Club-Fredeburg), ver- 
schiedene Lebensbilder, historische The- 
mata (Diebstahl von Futterklee - 1842, 
Jahrmarkte - 1652, Glocken in Frede- 
burg, Schutzpatron, Schwammklopper, 
Fostgeschichte, Schieferbergbau), Neu- 
und Umbauten von Gebauden, Jugend- 
und Angleraktivitaten, Dienstleistungen 
(Gastronomie, Gesundheitswesen). Da- 
bei wahlen die Autoren als Mittel ihrer 
Tatigkeit auBer der Darstellung auch 
mahnend kritische Worte. Sie geben Ein- 
blick in schwierige historische Lebens- 
verhaltnisse. Das heutige Gemeinwesen 
spiegein gemeinschaftliche Tatigkeiten 
wieder, die dem Wohl aller Burger der 
Stadt dienen. Historische und aktuelle 
Fotos erganzen das inhaltlich anspre- 
chende, liebevoll gestaltete und von jeg- 
licher Reklame frei gehaltene Heft. 

Dr. Theo Bonemann 

Alme feiert Geburtstag 
1050 Jahre wird das Dorf Almundor- 

af, „Ort bei den Ulmen", wie es in einer 
Urkunde Kaiser Ottos L von 952 heiBt, 
nun alt.Grund genug fiir den Arbeitskreis 
„Unser altes Alme", die Geschichte des 
Grenzortes zwischen Kurkoln und dem 
Hochstift Paderborn in groRformatiger 
Buchform zu prasentieren. Er konnte da- 
bei auf das bisher nur maschinenschrift- 
lich vorliegende Manuskript des geistli- 
chen Oberstudienrates Dr. Josef Grafe 
(Jg. 1891) zuruckgreifen, das er 1962 
vollendete, nachdem er seit 1956 aus 
dem Schuldienst im Ruhrgebiet verab- 
schiedet war und in Alme seinen Le- 
bensabend bis zu seinem Tod 1963 ver- 
brachte. 

Grafe hat sich seinem Thema intensiv 
gewidmet. Er gliedert es in zwei Teile I. 
Das Dorf und II. Die Pfarrei. Er beginnt 

mit geologischen Erlauterungen, spurbar 
um eine auch fiir Laien verstandliche 
Vermittlung erdgeschichtlicher Prozesse 
bemijht. Es folgt ein breiterer Abschnitt 
„Vorgeschichtliches", veranschaulicht 
auch durch Zeichnungen von im Aimer 
Raum gefundenen jungsteinzeitlichen 
Artefakte. Gelegentlich verrat die Dar- 
stellung den theologisch-moralisch wer- 
tenden Historiker..." zwar erreichte die 
religios-sittliche Verwilderung schon in 
der Mitte der jungeren Altsteinzeit (um 
8000 v.Chr.) ihren Tiefstand... Erst die 
Vollkultur fand um 600 v.Chr langsam 
zu den religiosen Grundlagen der Urkul- 
tur zuruck und Weii die Menschen so reif 
werden fur die Erlosung" (S.14). Die ge- 
schichtliche Entwicklung im Mittelalter 
kennzeichnet er zunachst relativ ausfiihr- 
lich,spatere historische Ereignisse sind 
dann nur in groben Zugen erwahnt. Eine 
sehr viel detailliertere, urkundengestiitzte 
Darstellung gilt anschlieBend dem fur das 
Dorf wichtigen, weitverzweigten Ge- 
schlecht der von Meschede zu Alme, das 
sich seit dem spaten Mittelalter eine aus- 
gedehnte Grundherrschaft um Ober- und 
Niederalme ausbaute. Nach wechselvol- 
len Schicksalen ging sie 1769 in die Fa- 
milie v. Buchholtz IJber 

Die Geschichte der Pfarrei Alme 
scheint den Autor personlich noch star- 
ker interessiert zu haben. Hier fordert er 
dem Leser stellenweise Geduld ab, wenn 
er auf vielen Textseiten verfolgen soil, wo 
etwa die erste Aimer Kirche gestanden 
hat. Da freut er sich, daR das Buch durch 
eine Fulle von Fotos (z.B. zahlreiche sehr 
instruktive Luftaufnahmen) Anschaulich- 
keit in den zuweilen sproden Text bringt. 
Sehr ausfiihrlich hat Grafe neben Aspek- 
ten wie Patronatsrecht, Kirchhof, Schu- 
le, Armenhaus und die Bedeutung des 
Archidiakonats Hallinghausen die Ge- 
schichte des Kirchengebaudes und seiner 
Innenausstattung erlautert, auch hier 
reich durch Fotos und Zeichnungen ver- 
anschaulicht. Der SchluB stellt Alme als 
Grenzort noch einmal in die Landesge- 
schichtc: seine konflikttrachtige Position 
zwischen Kurkoln und Paderborn, die 
mit der Bulle von 1821 ihr Ende findet, 
als das ehemalige Herzogtum Westfalen 
an die Diozese Paderborn fiel. Eine wert- 
volle Erganzung des Textes bietet Frie- 
drich Gerhard Hohmann mit einer Bio- 
graphie des Autors Josef Grafe. Den 
SchluR bildet die anschauliche Darstel- 

lung der Urkunde Kaiser Ottos I., die Al- 
me zuerst erwahnt,fur den Leser noch 
einmal eine Erinnerung an die groBe Ver- 
gangenheit des Geburtstagskindes. 

Dr. Erika Richter 

Dr, Josef Grafe, Alme.Grenzort zwischen Kurkoln und 
dem Hocfistift Paderborn, Brilon 2001, Veriag Pod- 
zun. 103 S., 14,90 Euro. 

JOSEFA BERENS-TOTENOHL 

KINDERMARCHEM 

Neuauflage 
Das Schieferbergbau und Heimatmu- 

seum Schmallenberg-Holthausen hat ei- 
ne Neuauflage „Die goldenen Eier", ein 
Marchenbuch mit 13 Marchen von Jo- 
sefa Berens-Totenohl, versehen mit 
Scherenschnitten von Holde Overmann, 
herausgebracht. Die Erstauflage (1950) 
fiel einem Verlagsbrand zum Opfer. Nur 
wenige Exemplare sind vorhanden und 
sind antiqarisch kaum, oder iiberteuert 
aufzutreiben. Die jetzige Neuauflage um- 
fasst 600 Exemplare. 

Das Bucli ist zu beziehen uber das Schieferbergbau und 
Heimatmuseum, 57392 Schmallenberg-Holthausen, 
ist 76 Seiten stark, mit einem Vorwort versehen und 
kostet 15,- Euro zzgl.Verpackung und Versandkosten. 

• BesachQn. 
ie uns im int«rn 

^w.sauerlaender-heimatbiin 
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Jahrbuch 
Hochsauerlandkrcis 

Berichte, Erzahlungen, Aufsatze, 
Gedichte Ausgabe 2002 

Die 18. Ausgabe des „Jahrbuch 
Hochsauerlandkreis 2002" bietet in 25 
Beitragen eine breite Palette abwechs- 
lungsreicher Themen aus der Gegenwart 
und der Geschichte des Kreises. Zahlrei- 
che ausdrucksstarke Bilder machen den 
Band nicht nur lesens- sondern auch se- 
henswert, was besonders auf den Bild- 
beitrag von Georg Hennecke „Freizeit- 
vergniigen im Sauerland" zutrifft. 

Zu einem der Schwerpunktthemen 
des vorliegenden Bandes uber Aktivita- 
ten zur Integration unserer auslandi- 
schen MitbiJrger verfasste Dr. Erika Rich- 
ter den Beitrag „Wer versteht, wird ver- 
standen". 

Heinz Pardun beleuchtet als ausge- 
zeichneter Geschichtskenner das Zeital- 
ter der Aufklarung und die Sakularisation 
der Kloster im Herzogtum Westfalen. Dr. 
Erika Richter wiederum erinnert an die 
Inbesitznahme des Sauerlandes durch 
Landgraf Ludwig von Hessen-Darmstadt 
vor 200 Jahren. 

Ein sehr aktuelles Thema greift 
Michael Schmitt auf mit seinen Anmer- 
kungen zu den Pastoralverbiinden im 
Erzbistum Paderborn. 

Was ware ein Jahrbuch ohne die Er- 
innerung an beruhmte Personlichkeiten 
aus der Region? 

Msgr. Dr. Wilhelm Kuhne bezeichnet 
Weihbischof Dr. Bernhard Prick als den 
grol^ten Sohn Hachens, und Josef Ge- 
org Pollmann verfasste einen Beitrag 
iiber den Forstwissenschaftler Bernhard 
Danckelmann zum hundertsten Todes- 
tag. Dr. Magdalena Padberg erinnert an 
den 175. Todestag von Friedrich Wil- 
helm Grimme und Dr. Gunther Gronau 
zeigt auf, dass Franz KeBler mehr als nur 
ein Heimat- und Geschichtsforscher war. 
Vor 100 Jahren wurde Ferdinand Wa- 
gener geboren. Mit dem Schriftsteller, 
Herausgeber und Verleger heimatbezo- 
genen Schrifttums beschaftigt sich Dieter 
Wiethoff. 

Mit Ehrenamt und Null Bock auf Ver- 
einsarbeit setzt sich Msgr. Dr. Konrad 
Schmidt auseinander. In seinem Beitrag 

„Kulturgut Buch" tritt Herbert Somplatz- 
ki daftir ein,dass wir uns wieder mehr 
dem geschriebenen Wort zuwenden. 

Karl B. Thomas blattert in Amtsblat- 
tern und weist auf die groUe Not vaga- 
bundiererder Kinder am Anfang des 19. 
Jahrhunderts hin. In dem Dienstvor- 
schriften-Buch des Gendamerie-Wacht- 
meisters Franz Schmidt blattert Hans-Jo- 
achim Basse und findet manche zum 
Schmunzeln anregende Verordnung. 
„Erst Kloster, dann Forstamt - was nun?" 
Clemens Muller beschaftigt sich mit der 
ungewissen Zukunft des Klosters Glind- 
feld. 

Carola Matthiesen erinnert an eine 
Kindheit im Sauerland und Dieter Wurm 
wiirdigt diese Schriftstellerin als Senryn- 
Meisterin. 

Uber die Verleihung des Wirtschaft- 
preises des HSK an Dieter Henrici be- 
richtet Heinz Koerdt. 

Das Westdeutsche Wintersport-Muse- 
um in Winterberg-Neuastenberg stellt 
Barbel Michels vor und zeichnet seine 
Entstehung auf. In einem unterhaltsa- 
men Beitrag erinnert sich Gerd Schulte 
an die Seifenkistenrennen in Neheim. 

Uber das Steinbildhauer-Symposium 
2001 in Marsberg berichtet Stefanie 
Kochling. Den Metallbaumeister stellt 
Christine Kluge vor und den Steinbild- 
hauermeister Helmut Gordes besucht 
Kathrin Dictus in seiner Werkstatt. 

Die Bob- und Rodelbahn Winterberg 
Hochsauerland feiert 25jahriges Ju- 
bilaum. Frank Kleine-Nathland weist in 
seinem Beitrag auf die Geschichte, zahl- 
reiche Hohepunkte und Meisterschaften 
hin. 

Im Ruckblick aus dem Kreisarchiv aus 
der Zeit von 802 bis 2002 stellte Norbert 
Fockler interessante Daten und Fakten 
zusammen. 

Das Jahrbuch ist im Podszun-Verlag 
erschienen und im heimischen Buchhan- 
del erhaltlich. 

Heinz-Josef Padberg 

Stadt und Land im Wandel 

Mit der Baugeschichte des 18. und 
19. Jahrhunderts in Menden und Len- 
dringsen befal^t sich Theo Bonemann in 

einem aus den geschichtlichen Quellen 
gut dokumentierten Buch. Dabei geht 
die Arbeit iiber die nur bauliche Erfor- 
schung hinaus und stellt sie in ubergrei- 
fende Zusammenhange, um Wechselwir- 
kungen zwischen Hausbau, wirtschaftli- 
cher Entwicklung und Bev5lkerungsent- 
wicklung deutlich zu machen. Der gene- 
ralisierenden These, die Mendener Bau- 
tradition dem Typ eines „Ackerburger- 
stadtchens" zu unterstellen, widerspricht 
Bonemann. Er sieht in den vorkommen- 
den Haustypen eine „soziale Hierarchie" 
gespiegelt, die sich in den Gebauden der 
Geistlichkeit, der Handler, Handwerker, 
Bauern, Tagelohner und Armen dar- 
stellt. Dementsprechend reicht ihm auch 
nicht die typisierende Gegeniiberstellung 
von Bauernhaus und Burgerhaus, weil in 
diesem Schema der tatsachliche Haus- 
bestand jener Zeiten nicht einzuordnen 
ist. 

Nach einer Beschreibung der Wirt- 
schafts- und Sozialstrukturen im 18. und 
19. Jahrhundert, der darin wurzelnden 
Berufsstruktur und dem sich im 19. Jahr- 
hundert ereignenden Wandel, werden 
Hausbau und Wohnen in Lendringsen 
und Menden mit zahlreichen Beispielen 
beschrieben. Die je vorgestellten Hauser 
sind Hofe und Kotten, Hallenhaus und 
Kleinhaus, Hospital und Pfarrhaus. Die 
untersuchten Gebaude werden in exzel- 
lenten, meist historischen Fotos vorge- 
stellt, mit GrundriBzeichnungen be- 
schrieben und mit Angaben zu Alter, 
Funktion, wechselnden Besitzverhaltnis- 
sen und Geschichte sorgfaltig charakteri- 
siert. Alle vorgestellten Hauser, seien sie 
stattlich oder bescheiden, bestechen 
durch eine Ausstrahlung, die Identifikati- 
on erlaubt. Leider enden viele Bildbe- 
schreibungen mit dem Hinweis auf einen 
erfolgten AbriK in den letzten Jahrzehn- 
ten. Die Untersuchung schlieRt ihrerseits 
einen Blick auf die Entwicklung von 
Menden und Lendringsen im letzten 
Jahrhundert aus. Was die geschichtsver- 
gessenen sechziger und siebziger Jahre 
insgesamt an regionaler Identitat getilgt 
haben, bleibt Ortsunkundigen auf diese 
Weise verborgen, wird aber auch dem 
Einheimischen nicht expressis verbis in 
einem Ausblick vor Augen gestellt. 

Theo Bonemann hat mit diesem Buch 
iiber Menden hinaus einen MaBstab ge- 
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PERSONALIEN 

/ 

Paul MuUer f 
Am 8. Dezember 
2001 starb im Al- 
ter von 76 Jahren 
Paul Miiller aus 
Eslohe. Er war 
Mitgriinder des 
plattdeutschen 
Arbeitskreises Es- 
lohe im Jahre 
1976 und iibcr 
23 Jahre Vorsit- 

zender des plattdeutschen Arbeitskrei- 
ses. Dieser hat Paul Muller viel zu ver- 
danken. Sein groRes Anliegen gait dem 
Erhalt der plattdeutschen Sprache. In- 
nerhalb der Kolpingsfamilie war er ein 
besonderer Freund des Theaters und 
brachte oftmals auch plattdeutsche 
Stucke und Sketche zur Auffuhrung. Fer- 
ner sorgte er dafiir, dass regelmaBig 
plattdeutsche Messen und Andachten 
gehalten wurden. Er regte plattdeutsche 
Lesewettbewerbe in den Schulen an und 
war gem gesehener Gast beim Unter- 
richt in plattdeutscher Sprache vor allem 
in der Christine-Koch-Hauptschule in Es- 
lohe. Gerade hier verstand er es mit sei- 
nen fesselnden Geschichten und seiner 
humorigen Art junge Menschen fiir die 
plattdeutsche Sprache zu begeistern. 
Unvergessen sind die schonen plattdeut- 
schen Abende unter Leitung von Paul 
Miiller, seine sauerlandische Art und sein 
gesunder Humor. Gem zeigte er sich als 
Gastgeber, wenn der Sauerlander Hei- 
matbund den plattdeutschen Tag in Eslo- 
he veranstaltete. Er hielt auch den Kon- 
takt zu vielen plattdeutschen Freunden 
im ganzen kurkolnischen Sauerland 
durch seine Vorstandsarbeit bei den 
Plattdeutschen im Saueriander Heimat- 

bund. Den plattdeutschen Arbeitskreis 
Eslohe vertrat er in diesem Gremium bis 
zum Schluss. Wir alle konnen Paul Miil- 
ler am besten danken, wenn wir in sei- 
nem Sinne uns fur den Erhalt des Platt- 
deutschen im Sauerland einsetzen. 

Walter Schulte 

Frau Dr. Marieluise Scheibner, 
stellv. Vorsitzende des Briloner Heimat- 
bundes, vollendete am 16. November 
2001 das 70. Lebensjahr. Nach dem 
Studium der Romanistik. Germanistik 
und Geologie wurde sie Dozentin an den 
Goethe-lnstituten in Bad Aibling und in 
Brilon. Mit vorbildlichem Engagement 
hat sie sich fur den Ausbau des Briloner 
Stadtmuseums und besonders der Abtei- 
lung „Geologie"eingesetzt. Ihrsind auch 
verschiedene wissenschaftlich fundierte 
Beitrage zum sauerlandischen Schrift- 
tum zu danken. So durfen wir auf ihren 
in der vorliegenden Ausgabe unserer 
Zeitschrift enthaltenen Aufsatz „Zur Ge- 
schichte des Warsteiner Erzbergbaus" 
hinweisen. Dr. A. M. 

Unser Heimatfreund Edward Ker- 
sting, einer der bekanntesten Unter- 
nehmer im kurkolnischen Sauerland, 
wurde am 26. Januar 2002 70 Jahre 
alt. Als langjahriger Vorsitzender des Un- 
ternehmensverbandes slldostliches 
Westfalen und als Vizeprasident der In- 
dustrie- und Handelskammer Arnsberg 
hat er sich mit Erfolg fur die Forderung 
der mittelstandischen Wirtschaft in un- 
serer sauerlandischen Heimat einge- 
setzt. Die von ihm geleitete „01sberger 
Hiitte" zahlt mit ihrer uber 400 jahrigen 
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setzt, wie die Geschichte des Bauens und 
Wohnens in Dorf und Stadt aufgearbei- 
tet und vermittelt werden kann. Auf der 
Basis solcher Untersuchungen bildet sich 
ein aktives GeschichtsbewuBtsein, das 
detaillierte Kenntnis mit Verantwortung 
fur alle baulichen Vorgange der Gegen- 
wart verbindet. Insofem ware zu wun- 
schen, daB solche Arbeiten auch ande- 
ren Orts entstehen als Grundlage fur den 
Denkmalschutz, fur Ortssatzungen und 

alle damit verbundenen Gestaltungsfra- 
gen. 

Hervorzuheben ist die gute Ausstat- 
tung des Buches: die Fotos sind hervor- 
ragend wiedergegeben, die typografi- 
sche Gestaltung ist nobel, Papier und 
Druck beachtenswert. 

Prof. Dr. Hubertus Halbfas 

Theo Bonemann, Stadt und Land im Wandel. Bauen. 
Wohnen und Wirtschaften im 18. und 19. Jahrhundert 
in Menden und Lendringsen. Menden 2000. 252 Sei- 
ten. fester Einband. Selbstuerlag Bonemann, Sauer- 
landstraBe 15, 58706 Menden. 

Geschichte zu den altesten Industriebe- 
trieben Deutschlands. Fur seine Ver- 
dienste, zu denen auch seine ehrenamt- 
lichen Aktivitaten im kirchlichen, sozia- 
len und heimatkundlichen Bereich 
gehoren, wurde er 1998 mit dem Bun- 
desverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeich- 
net. 

Dr A. M. 
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