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eine lange Liste der Olper Burgermei- 
ster, Amtmanner, Landrate und Pasto- 
ren, aber auch der Gefallenen in den 
Kriegen von 1870/71 und 1914/18. 
Die Auflistung der Auswanderer nach 
Amerika von 1834-1888 bringt eine oft 
vergessene, hier ausfuhrlich vorgestellte 
Gruppe ins Bewu£tsein. Positive Her- 
vorhebung verdient schlieRlich das brei- 
te Quellen- und Literaturverzeichnis 
(S. 911-965), ein Beleg fur das umfang- 
reiche Schrifttum, das fiir diese beein- 
druckende Ortsgeschichte, auf deren 
Fortsetzung man gespannt sein muR, 
den Grund gelegt hat. 

Dr. Erika Richter 

Josef Wermert (Hrsg.): OIpe - Geschichte von Stadt 
und Land, von den Anfangen bis zum Ende des Ersten 
Weltkriegs, Band 1, Selbstveriag der Stadt Olpe 2002. 
968 S., 28,90 EUR 

Eberhard Fricke 

Die Westfalische Verne 
im Bild 

Ursprung und Bedeutung der „ Ve- 
rne" oder „Feme" (es gibt keine einheitli- 
che Schreibweise) sowie ihre Einord- 
nung in die mittelalterliche Gerichts- 
barkeit waren und sind bis zur Gegen- 
wart - nicht nur - in der westfalischen 
Landesgeschichte lebhaft umstritten. 
Auch die Bezeichnung „Verne" hat bis- 
her keine allseitig iiberzeugende Er- 
klarung gefunden; sind doch alle Ver- 
suche, dieses Wort etymologisch oder 
durch Vergleich mit verwandten Wort- 
stammen in seiner ursprunglichen Be- 
deutung zu erschlieKen, letztlich ohne 
allgemein anerkanntes Ergebnis geblie- 
ben. Es kann nicht Aufgabe dieser Re- 
zension sein, auf die zahlreichen der zu 
dieser Thematik erschienenen Verof- 
fentlichungen naher einzugehen, ge- 
schweige denn, ihren wissen- 
schaftlichen Gehalt wiederzugeben oder 
gar zu werten. 

Nur das sei an dieser Stelle dazu noch 
gesagt: 

Selbst die Angaben im Deutschen 
Worterbuch der Gebr. Grimm bringen 
keine hinreichende Klarheit. Sie lassen 
indes die Annahme zu, da/5 das Wort 
„Veme" einen Bedeutungswandel erfah- 
ren hat. Folgt man den Forschungen 
Theodor Lindners in seinem als Quel- 
lensammlung   und  wissenschaftliches 

Standardwerk allgemein anerkannten 
Kompendium „Die Verne", so hat es ur- 
sprunglich die Bedeutung von „Gesell- 
schaft, Genossenschaft, Verband" ge- 
habt. Im Hochmittelalter soil - wieder- 
um nach Lindner - das Wort „Veme" 
dann, moglicherweise unter dem EinfluB 
der damaligen Landfriedensbewegung, 
ein Ausdruck fur den Begriff „Strafe, 
Gericht" geworden sein. In diesem Sin- 
ne hat es in die deutsche Rechts- und 
Kulturgeschichte Eingang gefunden und 
wird bis auf den heutigen Tag so ver- 
standen. 

Der Bildband von Eberhard Fricke 
„Die Westfalische Veme im Bild" be- 
schreitet einen interessanten Weg, um 
diesen Zweig der mittelalterlichen 
Rechtspflege - vielfach in den Ge- 
schichtsquellen unter dem Namen 
„heimliches Gericht" uberliefert - in der 
Vielfalt seiner Erscheinungsformen ei- 
nem groKeren Leserkreis zu erschlie/^en. 
Wie schon der Titel ankundigt: Das Bild 
soil das Buch mitgestalten und dadurch 
beitragen, die geschichtliche Problema- 
tik der Veme aufzuzeigen. Nahezu 400 
Bilder sowie inhaltlich dazugehorende, 
teilweise ausfuhrlicher gehaltene Ab- 
handlungen, die sich beide gegenseitig 
erganzen, geben der Publikation ein be- 
sonderes Geprage. Sie vermitteln damit 
- ohne eine zeitgeschichtlich oder chro- 
nologisch erstellte Zusammenfassung 
von Ereignissen und Personen bieten zu 
wollen - eine Obersicht iiber das Entste- 
hen, Wirken, die Hohepunkte und den 
allmahlichen Niedergang einer von Sa- 
gen und Legenden umwobenen Institu- 
tion. Selbst in der klassischen deutschen 
Dichtung (Goethe: Gotz von Beriichin- 
gen; Kleist: Das Kathchen von Heil- 
bronn) tritt sie nur „verzerrt und von ge- 
heimnisvollem Schauder umgeben" in 
Erscheinung. 

Mehrere Bilder von Kad dem 
Grol^en, den eine geschaftige Sage 
(nicht aber die westfalische Landesge- 
schichte) vollig unzutreffend als Stifter 
der Veme ruhmt, leiten, mit kurzen An- 
merkungen versehen, den ersten Ab- 
schnitt ein. Das darunter befindliche 
Portrat des Kaisers im Kronungsornat 
mit Reichsapfel und Schwert - Ol auf 
Lindenholz - von Albrecht Durer im 
Germanischen Nahonalmuseum zu 
Nurnberg bildet mit seiner Aussagekraft 
eine eindrucksvolle Oberleitung zu der 

Fulle der Bilder, die der Verfasser in sei- 
ne Monographie aufgenommen hat. 

Es sind Abbildungen von Karten, 
Stadtansichten, Kupfer- und Holzsti- 
chen, Portrats von geistlichen und welt- 
lichen Landesherren, die in Beziehung 
zum Thema stehen. All diese Graphiken 
erweitem oder vertiefen die geschichtli- 
chen Ausfuhrungen im Bildband. 

In den folgenden Beitragen werden 
Ursprung, Eigentumlichkeit, die zuneh- 
mende Macht und Geltung der Frei-Ve- 
megerichte, vornehmlich der im westfa- 
lischen Bereich, wahrend des Hochmit- 
telalters dargestellt. Dabei sind die seit 
jeher bis auf den heutigen Tag hieruber 
kontrovers vertretenen wissenschaft- 
lichen Auffassungcn aufgezeigt und - 
ohne auf Einzelheiten einzugehen - in 
den Grundzugen gegenubergestellt. Die 
kraftvolle Entfaltung der Veme im Ge- 
folge der Landfriedensbewegung zur 
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Zeit Kaiser Karls IV. (1347 - 1378) und 
ein Jahrhundert spater wahrend der Re- 
gierung des Kaisers Sigismund (1410 - 
1437), der die Vemegerichtsbarkeit 
stark gefordert hat, erfahrt in den Schil- 
derungen eine eingehende, viele Aspek- 
te aufzeigende Wiedergabe. Die Veme- 
gerichtsbarkeit hat in diesen Jahrhun- 
derten den Hohepunkt ihres Ansehens 
und ihrer Geltung auch uber Westfalen 
hinaus erreicht. 

Die „hohe Zeit" der Verne ging mit 
dem Ausgang des Mittelalters zu Ende. 
Die Griinde werden - im folgenden kurz 
wiedergegeben - vom Verfasser klar 
und nicht ohne kritische Wiirdigung auf- 
gezeigt: Ubersteigerung der Rechts- und 
Machtanspruche und teilweise auch 
MiBbrauch ihrer Position durch einige 
Freigrafen haben hier mitgewirkt. Mehr 
oder weniger ausschlaggebend wird je- 
doch die Tatsache gewesen sein, daB die 
Landesherren der Zustandigkeit und 
Tatigkeit der Frei-Vemegerichte Gren- 
zen gesetzt sowie ihre eigene Gerichts- 
hoheit und Gerichtsbarkeit umfassender 
ausgestaltet haben. AuBerdem hat die 
Tatigkeit des Reichskammergerichtes, 
das im Jahre 1495 errichtet worden ist, 
dazu beigetragen, die Wirksamkeit der 
Frei-Vemegerichte mehr und mehr ein- 
zuschranken. 

Die literarische Behandlung der 
Verne - darauf sei verwiesen - in Poesie, 
Schauspiel und Prosa, in der u. a. an die 
aus dem Sauedand stammende Schrift- 
stellerin Josefa Berens-Totenohl mit 
ihrem Roman „Der Femhof" unter 
Distanzierung von der darin anklingen- 
den ideologischen Stromung erinnert 
wird, bildet eine bemerkenswerte Er- 
ganzung und rundet die Darstellung ab. 
- Daruber hinaus verdient betont zu wer- 
den, daii die iiberortliche Bedeutung der 
beiden westfalischen Oberfreistuhle in 
Dortmund und Arnsberg - bei letzterem 
wurden seit 1437 die jahrlichen Kapitel- 
tage der westfalischen Freistuhle abge- 
halten - in der betreffenden umfangrei- 
chen Bildfolge ausdrucklich erwahnt 
wird. 

Einige Bilder und Texte - das sei ge- 
sagt - lassen keine Beziehungen zur mit- 
telalterlichen Verne erkennen; hier ist das 
Wort „Veme" fiJr Phanomene in unserer 
Zeit - von wem auch immer das erstma- 
lig erfolgt sein mag, bleibt often - ent- 

lehnt worden (sogenannte Vememorde, 
moderne Veme, verfemte Kunst). 

Zum AbschluE: 
In der westfalischen Landesgeschich- 

te hat die Forschung und Darstellung der 
Veme seit jeher einen breiten Raum ein- 
genommen und stets beachtliche Reso- 
nanz gefunden. Der Bildband von E. 
Fricke ist nach Anlage und Gestaltung 
mit Texten und Bildern ein illustres Ge- 
samtbild der Veme im Hochmittelalter. 
Das Buch ist insgesamt gesehen eine 
Bereicherung der westfalischen Landes- 
geschichte und erschlief^t auch den Zu- 
gang zu anderen damit in Verbindung 
stehenden geschichtlichen Gebieten. 
Daruber hinaus ist es sicherlich eine an- 
regende Lekture fur jeden geschichtlich 
interessierten Leser. 

Heinz Pardun 

Die Vogel Westfalens 

Im Jahr 2002 ist dieses Buch uber die 
Brutvogel Westfalens erschienen. 
Grundlage des Werkes ist eine im Zeit- 
raum von 1989 bis 1994 durchgefuhrte 
Gitterfeldkartierung auf Basis der Topo- 
graphischen Karte 1:25000, die hierfiir 
in Viertel a circa 32 qkm aufgeteilt wur- 
de. 

Insgesamt konnten 151 regelmaKige 
Brutvogelarten fur Westfalen nachge- 
wiesen werden, die jeweils auf einer 
Doppelseite beschrieben werden. Es 
werden u.a. Angaben zur Bestands- 
groKe, zum Lebensraum, zu Gefahr- 
dungsursachen und SchutzmaBnahmen 
gemacht sowie die westfalenweite Ver- 
breitung in einer Karte mit Haufigkeits- 
kategorien dargestellt. Jede Art wird zu- 
dem zeichnerisch abgebildet, allerdings 
nicht immer uberzeugend (z.B. Star, Er- 
lenzeisig, Buchfink). Des Weiteren wer- 
den auch 32 unregelmaBige und ehe- 
malige Brutvogel aufgezahlt und we- 
sentliche Informationen zu diesen Arten 
gegeben. Hierzu gehoren auch Sper- 
lingskauz und Ringdrossel, zwei Arten, 
von denen westfalenweit Brutnachweise 
bisher nur im Siiderbergland gelangen. 

Im Anschluss an die Artmonographi- 
en erfolgt eine Auswertung der erhobe- 
nen Daten. Hier wird beispielsweise 
mitgeteilt, dass der durchschnittliche Ar- 
tenreichtum je TK-Viertel im SiJdwestfa- 
lischen Bergland geringer ist als im west- 

falischen Tiefland. Allerdings gehort zu 
den artenreichen Gebieten Westfalens 
auch ein Gebiet im Sauerland: die Me- 
debacher Bucht, die u.a. ein Verbrei- 
tungszentrum des vom Aussterben be- 
drohten Raubwiirgers ist. Mittels einer 
weiteren Auswertung wird aufgezeigt, 
dass Westfalen bei einem Anteil von un- 
gefahr 6 % an der Gesamtflache 
Deutschlands jeweils uber ein Drittel des 
deutschen Steinkauz- und Wiesenwei- 
henbestands beherbergt. Insbesondere 
fiir diese beiden Rote-Liste-Arten hat 
Westfalen also eine sehr groKe Bedeu- 
tung und Verantwortung. 

Erstmals fiir Westfalen wird mit die- 
sem Buch das Verbreitungsbild der re- 
gelmaBigen Brutvogel in Karten festge- 
halten, so dass auch ein ornithologi- 
scher Laie in Verbindung mit dem Text 
einen guten Oberblick daruber erhalt, 
wo welche Vogelart wie haufig anzu- 
treffen ist. So ist beispielsweise die 
Wahrscheinlichkeit gering, im Sauer- 
land einen Steinkauz zu Gesicht zu be- 
kommen, hingegen sind RauhfuBkauz 
oder Wasseramsel v.a. oder ausschlieR- 
lich in den Mittelgebirgslagen Westfa- 
lens als Brutvogel anzutreffen, 

Ludger Behle 

Nordrhein-Westfalische Ornithologengesellschaft 
(Hrsg.): Die Vogel Westfalens. Ein Atlas der Brutvogel 
von 1989 bis 1994. Beitrage zur Avifauna Nordrhein- 
Westfalens. Band 37. Bonn 2002. 397 Seiten. ISBN 
3-931921-06-9. 22,-EUR. 

Herrschaft durch 
Verwaltung 

Der Obergang des Herzogtums West- 
falen an Hessen-Darmstadt vor genau 
200 Jahren gibt AnlaR, dieses schon vor 
uber einem Jahrzehnt erschienene Buch 
vorzustellen, das die heimatgeschicht- 
liche Literatur bisher ubersehen hat. 

Die Frankfurter Dissertation (aus der 
Schule Lothar Galls) schlieBt an die For- 
schung zu den Rheinbundstaaten nach 
1970 an, die das alte Bild der napoleo- 
nischen „Fremdherrschaft" revidiert und 
die Modernisierung in den vergroBerten 
deutschen Mittelstaaten hervorgehoben 
hat. 

Dem darmstadtischen Landgrafen 
Ludwig X. war trotz miBlungener Biind- 
nispolitik gegen Napoleon 1806 die 
Aufnahme in den Rheinbund (und die 
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Erhebung zum GroKherzog) gelungen, 
womit er die Gefahr der Aufteilung sei- 
nes Landes unter den ubrigen suddeut- 
schen Staaten hatte abwendcn konnen. 

Die nach innen gewonnene Souvera- 
nitat nutzte Ludwig zu einer groBen 
Staatsreform. Nur so lieEen sich die 
durch Sakularisation und Mediatisierung 
hinzugewonnenen Gebiete in das 
Stammland integrieren. Der Gewinn des 
kurkolnischen Westfalen (115000 Ein- 
wohner) verschob Hessen-Darmstadt 
ungliicklich nach Norden, brachte einen 
katholischen an einen evangelischen 
Landesteil, wobei die Integration hohe 
Kosten verursachte, das Kolner Territo- 
rium verschuldet war und wenig abwarf. 
1806 kamen die Wittgensteinischen 
Fiirstentiimer hinzu. 

Andreas Schulz zeigt auf der Grund- 
lage der Akten in Darmstadt, Munster 
und Paris, daf? es seit 1803 um mehr als 
eine Vollendung oder „Nachholung" der 
spatabsolutistischen Reformpolitik (so 
die These Harm Kluetings in der West- 
falischen Zeitschrift 1987) ging. Viel- 
mehr war eine allmachtige Staatsburo- 
kratie am Werk, darunter der Arnsber- 
ger Kaspar Joseph von Biegeleben als 
Rentkammerdirektor und Regierungs- 
prasident in Darmstadt. Diese Reform- 
burokratie war nach Aufhebung der 
Landstande zum 1. Oktober 1806 (der 
letzte Landtag fand 1803 im Kloster 
Wedinghausen statt) durch keine Zwi- 
schengewalt mehr gehindert, in die ge- 
wachsenen Strukturen durch Gesetze 
einzugreifen und eine reine Verwal- 
tungsherrschaft bis unterhalb der Amter- 
ebene zu errichten. Dabei verlor sich die 
Kontrollfunktion der Justiz gegenuber 
der Verwaltung, welcher der Burger wie 
in einem Polizeistaat nahezu schutzlos 
ausgeliefert war. Die Devise hieB: Herr- 
schaft durch Verwaltung. 

Die Verbesserung der Infrastruktur, 
wofur der Standeegoismus im Herzog- 
tum Westfalen die Gelder hartnackig 
verweigert hatte, konnte endlich in An- 
griff genommen werden, ja der westfali- 
sche Landesteil wurde fur die Reformen 
zum Versuchsfeld. Es wurden drei Mit- 
telbehorden (Darmstadt, GieBen, Arns- 
berg) errichtet und qualifiziertes Perso- 
nal in Gestalt biirgerlicher Aufsteiger 
eingesetzt, die alte stadtische Cliquen- 
herrschaft beendet und Stadte und Ge- 

meinden verstaatlicht. Wichtigstes Ziel 
war die Entschuldung und Reform der 
Gemeindefinanzen. Gegen die politi- 
sche Entmundigung der Kommunen 
regte sich Widerstand. In den althessi- 
schen Provinzen entwickelte sich daraus 
in den Befreiungskriegen eine Oppositi- 
on, die nach 1815 in die Bauern- und 
Studentenschaft (an der Universitat 
GieBen) hineinwuchs und 1820, um den 
Staatsbiirokratismus zu zahmen, die 
Verfassungsgebung erzwang. 

Das Kernstiick der Reformen bildete 
(wie in Bayern und Baden) die Finanz- 
und Steuerpolitik. Sie wurde zum Steue- 
rungsinstrument der Gesellschaftspoli- 
tik. Ziel war die Ablosung der standisch- 
feudalen durch die burgerliche GeselL 
schaft der Gleichen und Freien nach den 
Idealen der Franzosischen Revolution. 
Der durch die Kriege hoch verschuldete 
Staat suchte nach immer neuen Einnah- 
mequellen: Er schaffte die Steuerfreiheit 
von Adel und Klerus ab (was Max Franz 
von Koln vergeblich versucht hatte), 
fuhrte die Ertragssteuer ein und schuf 
dadurch Leistungsanreiz, belastete die 
leistungsstarke Schicht starker und fuhr- 
te eine Vermogenssteuer ein (die mit 
dem Staatsnotstand gerechtfertigt wur- 
de). Das in staatliches Domaneneigen- 
tum iiberfuhrte und verpachtete Kloster- 
eigentum steigerte neben der Steuerre- 
form die Kreditwurdigkeit des Staates, 
der auf die Frankfurter Privatbankiers 
angewiesen war. 

Wirtschaftlich blieb das agrarisch ge- 
pragte Land eines der ruckstandigsten 
im Rheinbund. Die gesamte oberhes- 
sisch-sudwestfalische Eisenregion sta- 
gnierte mit der Leinen- und Textilindu- 
strie zwischen 1800 und 1850 an ihren 
inneren Voraussetzungen. Die Textilin- 
dustrie versaumte (auch im Sauerland) 
den Schritt zur Mechanisierung, der 
Blech- und Eisenwarenhandel des Olper 
Raumes und der des Mendener Kleinge- 
werbes mit dem markischen Industriere- 
vier deckte sich nicht mit den Landes- 
grenzen. Wettbewerbshemmend wirk- 
ten schlechte Verkehrsverbindungen, 
Zunfte und grundherrliche Patrimonial- 
rechte. An der standischen Gliederung 
der Gesellschaft anderte sich wenig, 
auch wenn der Adel, anders als in 
PreuBen, seinen politischen EinfluB und 
die Steuerprivilegien verlor. 

Die quellengesattigte, vorziiglich ar- 
gumentierende Arbeit stellt das Herzog- 
tum Westfalen (starker als Manfred 
Schones Buch von 1966) in den Kon- 
text der hessischen Landespolitik und 
eroffnet viele Perspektiven fiir die Zeit 
nach 1815. 

Matthias Pape 

Andreas Schulz: Herrschaft durch Verwaltung. Die 
Rheinbundreformen in Hessen-Darmstadt unter Na- 
poleon (1803-1815). Stuttgart 1991 (Frankfurter Hi- 
storische Abhandlungen, Bd. 31). 302 S., 98 DM. 

Sauerland - Wanderland 
Theodor Klusendick ist ein Wanderer 

aus Passion. Seit 60 Jahren durchstreift 
er das Sauerland auf Schusters Rappen 
und kennt beinahe jede Weggabelung 
und abgelegenen Winkel in einem der 
schonsten Wandergebiete Deutschlands. 
Jedes Jahr lauft er alleine oder mit Freun- 
den uber 1500 Kilometer. Dieses profun- 
de Wissen ist nun fur jeden, der auch ein- 
mal das Sauerland erwandern will oder 
neue Wege gehen mochte, zuganglich. 
Klusendick hat alle Wanderungen aufge- 
schrieben, hat sie nochmals erwandert 
und getestet, auf Tauglichkeit geprijft. In 
seinem Buch „Sauerland - Wanderland" 
beschreibt er aufgrund der vodiegenden, 
hervorragenden Karten des Landesver- 
messungsamtes detailliert jede Wande- 
rung, unter Einbeziehung der Schwierig- 
keitsgrade, die Schonheiten der Gegend 
und die vorztiglichen Moglichkeiten, ein- 
zukehren. Denn das Sauerland bietet 
nicht nur schone Aussichten, es bietet 
auch schone Statten der Gastlichkeit. Es 
sind ausschlieElich Rundwanderwege, 
und auch die Anfahrtswege sind detailliert 
beschrieben. Auch die benotigte Zeit und 
die genaue Lange einer jeden Wande- 
rung werden angegeben. 

In 69 Wanderungen fuhrt uns der Au- 
tor nicht nur durch den Markischen Kreis. 

Es werden Wanderungen durch den 
Naturpark Homert, das westliche Sauer- 
land, das Hochsaueriand und das nord- 
liche Sauerland vorgestellt. 

Theodor Klusendick:  „Sauerland - Wanderland - 
69 wunderschone Wanderungen" 
Fotos: Friedhelm Ackermann, Kreisheimatpfleger im 
Hochsaueriand 
Veriag der Buchhandlung Daub, Menden 
ISBN: 3-928217-40-2, 158 Seiten, 9,90 Euro 
KONTAKT: Buchhandlung Daub, Inhaber Andreas 
Wallentin, Unnaer StraRe 7, 58706 Menden, Telefon: 
0 23 73/30 65, E-Mail: info@buch-daub.de. Internet: 
www.buch-daub.de 
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BEARBEITET VON 
)U. GiJNTERCRONAIl 

Kreuz statt Hakenkreuz 

Am Anfang war der Wetterhahn auf 
dem Arnsberger Glockenturm, den der 
NSDAP-Kreisleiter und Landrat Dr. Tei- 
pel gegen ein groRes Hakenkreuz aus- 
tauschte, urn Arnsberg endlich mit dem 
NS-Symbol zu uberhohen. Der 
Glockenturm, als ehemaliges Stadttor 
stadtisches Eigentum, solle dieses Wahr- 
zeichen tragen, verkundete er in einem 
Flugblatt, auch wenn das den Gegnern 
des heutigen Staates nicht gefalle. Das 
war im April 1937, als er sich immerhin 
noch im heftigen Kampf mit diesen 
Gegnern wusste, denn der Arnsberger 
Propst Bomer hatte als Gegenreaktion 
sofort das Allerheiligste aus der Stadtka- 
pelle neben dem Glockenturm entfer- 
nen lassen und sie geschlossen, solange 
das neuheidnische Zeichen auf dem 
Turm stehe. War der Glockenturm nun 
Bestandteil der Kapelle oder nicht? In 
diesen Streit mischte sich der junge wis- 
senschaftliche Hilfsarbeiter des Arnsber- 
ger Stadtarchivs Franz Kessler (Jg. 
1906) mit einem Schreiben und wies 
Teipel mit vielen Argumenten nach, 
dass der Glockenturm „rein kirchlichen 
Charakter" habe und das Hakenkreuz 
an vollig unpassender Stelle angebracht 
sei. Der Erfolg der mutigen historischen 
Nachprijfung: Franz Kessler verlor seine 
Stellung im Archiv. Ubrigens driickte 

ihm das Erzbischoftliche Generalvikariat 
am 17.6.1937 seine Anerkennung fur 
die „mannhafte Tat" aus, da er „uner- 
schrocken und uberzeugend" das Recht 
der Kirchengemeinde vertreten habe. 

Das Schreiben aus Paderborn ist ab- 
gedruckt in einem gewichtigen, der Er- 
innerung an Franz Kessler gewidmeten 
Werk (S. 34) wie auch das Flugblatt des 
fanatisch braunen Landrats und das 
Schreiben Kesslers. Nachdem mittler- 
weile zahlreiche Darstellungen die Situa- 
tion Arnsbergs in der NS-Zeit dokumen- 
tiert haben, ist dies ein besonders bewe- 
gendes Buch. Dr. Gunter Cronau ge- 
btihrt grower Dank ftir die Leistung, dem 
Heimatforscher und -freund, aber auch 
dem 1945 verschollenen Soldaten 
Franz Kessler hier ein Denkmal gesetzt 
zu haben, das weite Anteilnahme 
verdient. Mit seinen weit mehr als 800 
Seiten kann es im Einzelnen nicht ge- 
wurdigt werden, obwohl sehr vieles eine 
genauere BeriJcksichtigung verdiente. 
Zwei unterschiedliche Teile sind darin 
verbunden: die Beitrage des Kunsthisto- 
rikers und Heimatforschers in diversen 
lokalen Zeitschriften und Zeitungen 
(S.37-347) und die Feldpostbriefe 
Kesslers an seine fiinf alteren Schwes- 
tern in Arnsberg, mit denen er in eng- 
ster, liebevoUer Verbindung stand 
(S. 349-790). 

Mogen die heimatkundlichen Beitra- 
ge stellenweise heute von neueren For- 
schungen Uberholt sein, so zeigen sie 
doch iiberall einen sensiblen, aufmerk- 
samen Kenner mit einer besonderen Be- 
ziehung zur Architektur. Seine Disserta- 
tion uber die „Anfange des westfali- 
schen Hallenkirchenbaus" war im Ma- 
nuskript fertig, doch erhielt er als Soldat 
keine Beurlaubung zur Ablegung der 
Doktorprufung. Die bei seinen Studien 
erworbene Kenntnisfulle und Scharfe 
des Blicks und des Urteilsvermogens er- 
weist sich an den zahlreichen Beitragen 
z.B. zur Arnsberger Propsteikirche, fur 
die er auch einen Fiihrer verfasste 
(S. 199-209), aber auch an den Berich- 
ten Uber andere Arnsberger Kirchen 
und Kapellen. Auch der Geschichte 
Freienohls - dem Herkunftsort der 
Familie Kessler - gilt sein besonderes 
Interesse. Die Quellen im Freienohler 
Archiv hat er offenbar sehr intensiv un- 

tersucht. Lesenswert auch die Artikel in 
den „Ruhrwellen" uber den Arnsberger 
Glockenturm und die Stadtkapelle mit 
den Gottesdiensten und Altaren. Als er 
sie 1934 veroffentlichte, ahnte er noch 
nicht, welche Folgen seine Erkenntnisse 
1937 fur ihn haben sollten... 

So interessant und erhellend fiir die 
Heimatfreunde die lokalen Beitrage 
sind, so bewegend sind die Briefe des 
Soldaten Kessler. Er wurde im April 
1940 eingezogen und edebte dann, al- 
lerdings nicht an der Kampffront, den 
schnellen Westfeldzug in Belgien und 
Frankreich. Mehrfach in der Woche, oft 
taglich, schreibt er an die Schwestern 
anschaulich, einfiihlsam und voll Heim- 
weh nach Arnsberg mit seinen ihm feh- 
lenden kirchlichen Festen. Die tiefe Re- 
ligiositat der Familie, die auch ihn be- 
seelt, wird in jedem Brief sptirbar. Von 
Nationalismus keine Spur, weder ge- 
genuber den Franzosen wie auch ge- 
genijber den Polen und Russen, nach- 
dem er in den Osten verlegt worden ist. 
Mitleidig und kritisch berichtet er uber 
die verfolgten Juden, alles Rassistische 
und die gesamte NS-Ideologie verurteilt 
er scharf. Ware einer seiner Briefe in ei- 
ne Zensur geraten, er ware mit Sicher- 
heit vor ein Kriegsgericht gekommen. 
Nach dem bitterkalten Winter 
1941/42, den er kurz vor Moskau erlei- 
det, allerdings schon als Gefreiter in der 
Schreibstube, erkrankt er an der Gelb- 
sucht und tut spater als Rechnungsfuh- 
rer eines Bataillons im Ruhrgebiet 
Dienst bis zur Versetzung erst nach Ber- 
lin, dann nach WestpreuRen, wo er im 
Chaos der letzten Kriegsmonate ver- 
schollen ist. 

Das beispielhaft edierte Buch mit sei- 
nen wertvollen Verstandnishilfen und 
zusatzlichen Erlauterungen im Schluss- 
teil und den vielen Fotos kann nicht ge- 
nug empfohlen werden. Es macht einen 
Arnsberger Burger in seiner groRen 
Heimatliebe, seinem starken Ge- 
schichtsbewusstsein, seinem Mut und 
seiner tiefen Frommigkeit unvergessen. 

Dr. Erika Richter 

Franz Kessler: Kreuz statt Hakenkreuz. Sein kunst- 
und heimatgeschichtliches Werk und seine Feldpost- 
briefe an seine Schwestern, bearb. von Dr. Gijnter 
Cronau, Arnsberg 2002 (Verlag F W. Becker GmbH), 
864 S., 30,-EUR 
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LESERBRIEFE 

Nochmals „Dachcr" 
in Nr. 4 vom Dez. 2002 

In seinem interessanten Artikel er- 
wahnt Prof. Hubertus Halbfas die unter- 
schiedlichen Schiefer-Abbaugebiete des 
Sauerlands, darunter auch Antfeld. Ant- 
felder Schiefer ist mir seit fruhester Ju- 
gend vertraut, das Geburtshaus meiner 
Mutter, SchloE Erpernburg im friiheren 
Kreis Buren, war mit diesem sehr hoch- 
wertigen Material gedeckt, ebenso ge- 
deckt war das zum Besitzkomplex Er- 
pernburg gehorige Schl6£chen Graffeln 
bei Wewelsburg, in dem ich Kindheit 
und Jugend verbrachte. Stets lagerte im 
Keller ein Bestand an Antfelder Schie- 
fer, um gelegentlich notwendige Repa- 
raturen, vor allem nach schneereichien 
Wintern und Sturmen, rasch durch- 
fiihren zu konnen. Die fischscfiuppenar- 
tigen Schieferplatten eigneten sich be- 
sonders fur die sogenannte „Altdeutsche 
Deckung" von gerundeten Flachen an 
Turmen. 

Es waren wohl die familiaren Verbin- 
dungen zur Familie von Papen, den Ei- 
gentumern der Antfelder Hiitte, die bei 
zahlreichen westfalischen ScfiloR- und 
Burgbesitzern die Vorliebe fur Antfelder 
Schiefer gefordert hatten. Leider kann 
man heute von Antfelder Schiefer nur 
noch in der Vergangenheitsform spre- 
chen. In der Endphase des Krieges, 
1945, hatte die Wehrmacht Kriegsma- 
terial in den Stollen der Antfelder Hiitte 
eingelagert, eine Tatsache, die die eng- 
lische Besatzungsmacht veranlaEte, die 
Stollen mit einer gewaltigen Sprengung 
zum Einsturz zu bringen. Alle Versuche, 
den Hauptstollen wieder freizulegen, er- 
wiesen sich als aussichtslos, und so ver- 
loren zahlreiche Bergmannsfamilien in 
Antfeld fur immer ihre bisherige Le- 
bensgrundlage. Nur das St. Barbarafest 
erinnert in Antfeld noch immer an die 
bergmannische Vergangenheit. 

Dr. Hermann 
Frhr. v. Wolff Metternich 

Untergang des Klosters 
Himmelpforten 

(Nr. 1/Marz 2003) 

Der   Artikel   weckt   Jugenderinne- 
rungen eines Werler Gymnasiasten. 

Auch in den ersten Kriegsjahren gab 
es noch Wandertage, und so war das Ziel 
dieser Unternehmungen meist das na- 
hegelegene Sauerland, vor allem fur die 
1941 als Sextaner des Werler Gymnasi- 
ums (damals Oberschule fiir Jungen ge- 
nannt) Eingeschulten, denn unser Klas- 
senlehrer Dn Kurt Zangerl war - ob- 
gleich aus Pommern stammend - ein 
langjahriges und passioniertes Mitglied 
des SGV. Voller Erwartung bestiegen wir 
- eine Schar von ca. 40 Sextanern - al- 
so an einem etwas feuchten Herbsttag 
1941 am Bahnhof Steinertor in Werl die 
grunen Wagen der Ruhr-Lippe-Eisen- 
bahn, im Volksmund „Pangel-Anton" 
genannt, mit dem kurz „die Mohne" ge- 
nannten Ziel. Muhsam qualte sich das 
Bahnchen mit seiner damals schon als 
antik empfundenen Lokomotive auf die 
Hohe des Haarstrangs. Allerdings besaB 
„Pangel-Anton" eine Attraktion: der 
ehemalige 2. Klasse-Wagen hatte kunst- 
lederbezogene Klubsessel und Sofas und 
jeder versuchte, hier einen Platz zu er- 
gattern. Bei Bremen hatte die Lok unter 
standigem Bimmeln „pang-pang-pang" 
(daher der Name) das schwierigste Stuck 
geschafft, und langsam ging es bergab 
uber Oberense und Niederense ins Ruhr- 
tal. Hier war Endstation, und nun stand 
uns ein kraftiger Marsch bis zur Stau- 
mauer bevor. Die begehbare Mauerkro- 
ne und vor allem die Flak (Flugabwehr- 
Kanonen) und riesigen Fesselballons 
zum Schutz gegen anfliegende Bomber 
waren natiirlich eine groRe Attraktion 
fur technisch interessierte Jungen. Nach 
dem Verzehr des mitgebrachten Provi- 
ants verktindete Dr. Zangerl: 

„Wir gehen jetzt zuruck nach Nieder- 
ense, aber vorher schauen wir uns die 
Klosterkirche Himmelpforten an." Zan- 
gerl war auch in spateren Jahren stets 
darauf bedacht, uns bei Wanderungen 
die kunsthistorischen Sehenswiirdigkei- 
ten unserer Heimat nahezubringen, und 
so schatze ich mich glucklich, diese 
prachtvolle Barockkirche noch in altem 
Glanz gekannt zu haben. Es war das Ge- 
samtensemble der barocken Altare in 
dem fur Westfalen seltenen, fleischfar- 
benen Marmor und den hierzu in har- 
monischem Kontrast stehenden Orna- 
menten und Figuren in gelblich-weiBem 
Alabaster, die auch auf einen damals 11- 
jahrigen den unausloschlichen Eindruck 
groRer Kostbarkeit machten. 

In der folgenden Zeit nahmen auch in 
Werl die nachtlichen Fliegeralarme zu, 
und so tiberraschte es nicht besonders, 
daB in der Nacht zum 17. Mai 1943 die 
Sirenen heulten. Das feme Gerausch 
von Flugzeugen beunruhigte zunachst 
nicht, und man hoffte, es werde Werl si- 
cher nicht gelten, wenngleich aus grower 
Entfernung Detonationen zu horen wa- 
ren. Plotzlich aber ein sehr intensives 
Motorengerausch und unmittelbar da- 
nach eine gewaltige Explosion. Es war, 
wie man am nachsten Tag erfuhr, ein 
abgeschossenes englisches Flugzeug, 
das mit voller Bombenladung bei Oston- 
nen abgestUrzt war. Die ganze Dramatik 
des nachtlichen Alarms sickerte erst am 
folgenden Tag durch, als wir am Morgen 
bei Schulbeginn feststellten, daB die 
Klassenkameraden aus Wickede und 
Bremen fehlten. „Die Mohne ist bom- 
bardiert worden, und das ganze Ruhr- 
tal ist iiberflutet", so lautete die 
Schreckensbotschaft. Am Nachmittag 
wanderten dann viele von uns - der Om- 
nibus fuhr nicht - nach Wickede, um das 
ganze Grauen in Augenschein zu neh- 
men. Am Bahnhof Wickede - dort 
wohnte ein Klassenkamerad - sah man, 
dal^ das Wasser bis zum 2. Stock ge- 
standen hatte, in der Nachbarschaft wa- 
ren Hauser zur Halfte fortgerissen, und 
in den hohen Pappeln am Bahnhof hin- 
gen hoch in den Asten Waschestucke 
und Hausrat. Wir waren hier Zeugen ei- 
ner der groBen Barbareien der alliierten 
Kriegsfuhrung geworden, die man heu- 
te wohl vor den internationalen Strafge- 
richtshof in Den Haag bringen wurde. 
Einige Zeit spater erfuhren wir dann 
auch vom totalen Untergang von Him- 
melpforten. 

Dr Hermann 
Frhr v. Wolff Metternich 

Mitglieder 
werben 

Mitglieder! 
Unterstutzen Sie die Arbeit 
des Sauerlander Heimatbundes durch 
Ihre aktive oder passive Mitgliedschaft. 
Sprechen Sie mit Ihren Freunden, 
Bekannten und Nachbarn. 

Schon fiir 12,- € Jahresbeitrag erhalten 
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PERSONALIEN 

Dr. Hubert Schmidt 
75 Jahre 
„Ein Kenner der Orts- und der Regional- 
geschichte des kurkolnischen Sauerlan- 
des von hohen Graden" - so darf man 
sicher formulieren, wenn man seine hei- 
matbezogene Arbeit wurdigen will. Doch 
damit ist nur ein Teil seines Lebens- 
werkes, das in erster Linie der ihm an- 
vertrauten Schule gait, angesprochen. 

Oberstudiendirektor a.D. Dr. Hubert 
Schmidt wurde am 17. April 1928 in 
Dornholthausen bei Sundern geboren. 
Von 1962 bis 1970 war er am Gymna- 
sium in Niedermarsberg tatig. Er uber- 
nahm dann die Leitung des neuerrichte- 
ten Gymnasiums in Sundern, dem er bis 
zu seiner Pensionierung im Jahre 1989 
ein allseits anerkanntes Profil zu geben 
wuRte. 

Die ihm neben den Leitungsaufgaben 
verbleibende Zeit widmete er der 
Heimatgeschichte. Ihm sind viele Beitra- 
ge zur Geschichte der Stadte und Dorfer 
besonders in den Raumen Marsberg und 
Sundern zu verdanken. Besondere An- 
erkennung fand die Festschrift, die er 
1999 zum Jubilaum der Pfarrkirche St. 
Johannes in Sundern herausgegeben 
hatte. Schon im Jahre 1982 wurde er in 
die Historische Kommission von West- 
falen berufen, sicher eine verdiente An- 
erkennung seiner wissenschaftlich fun- 
dierten Arbeiten. 

Seit vielen Jahren gehort er dem erwei- 
terten Vorstand des Sauerlander 
Heimatbundes an. Unseren Lesern und 
Leserinnen sind seine zahlreichen 
Beitrage in unserer Zeitschrift zur Orts- 
und Regionalgeschiehte des Sauerlan- 
des vertraut. Wir wiinschen unserem 
Heimatfreund Dr. Hubert Schmidt, daB 
ihm noch viele Jahre heimatbezogener 
Forschungsarbeit geschenkt sind. 

Dr. Adalbert Mullmann 

Der Ortsheimatpfleger Heinrich Sau- 
erwald aus Hildfeld bei Winterberg 
vollendete am 7. Marz 2003 das 80. 
Lebensjahr. Viele Ehrenamter in der 
Kommunalpolitik, im kirchlichen Be- 
reich, beim SGV und beim VdK doku- 

mentieren seinen langjahrigen Einsatz 
fur die ortlichen Belange. Als Ortshei- 
matpfleger hat er sich seit 1978 beson- 
ders fur die Pflege der Feld- und Wege- 
kreuze eingesetzt. 

Zwei Heimatfreunde konnten kiirzlich 
das Goldene Priesterjubilaum feiern: 
Geistlicher Rat Pfarrer Ewald Lud- 
wig aus Siedlinghausen und Geistli- 
cher Rat Pfarrer Heribert Kringe 
aus Bruchhausen bei Olsberg. Pfarrer 
Ludwig ist unseren Heimatfreunden 
durch die plattdeutschen Gottesdienste 
im Rahmen unserer Mitgliederversamm- 
lungen bekannt. Pfarrer Kringe hat sich 
besondere Verdienste um die Unterstut- 
zung der Missionsarbeit in Indien erwor- 
ben. 

Am 26. Marz 2003 wurde Paul Aust, 
einer der Griinder des Winterberger 
Heimat- und Geschichtsvereins. 80 Jah- 
re alt. Die „Westfalenpost", deren Re- 
daktion er von 1969 bis 1986 angehort 
hatte, gab ihrer Laudatio die Oberschrift 
„ Region und Menschen ist er eng ver- 
bunden". Besonders zu loben ist seine 
ehrenamtliche Arbeit fiJr das Jahrbuch 
„De Fitterkiste", eine Fundgrube fur je- 
den an der Orts- und Regionalgeschieh- 
te des oberen Sauerlandes interessierten 
Heimatfreund. Red. 

Mitarbeiter dieses Heftes: 
Dieter Wurm, Meschiede; Werner Eickler, 
Winterberg; Dr. Matthias Pape, Olpe: Rein- 
hard Feldmann, MiJnster; Friedhelm Acker- 

mann, Arnsberg; Lothar Schwarz, Mesche- 
de; Dr. Adalbert Mullmann, Brilon; Rein- 
hard Kohne, Meschede; Dr Ing. Dietrich 

Wolff; Wolfgang Frank, Arnsberg; 
Peter M. Kleine, Arnsberg; Thomas 
Kemper, Dortmund; Bernd Follmann, 
Marsberg; Dr. Erika Richter, Meschede; 
Heinz Pardun, Arnsberg; Ludger Behle, 
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