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\Ajeil\yiacl\hn 1963 
Wenn unsere Leser idiese Ausgabe des ..Sauerland-iRufes" dn Handen halten, 
wird es nicht mehr weit sein bis zum Weihnachtsfest. Noch ist Advent, die 
Zeit der Vortbereitung auf das ihohe Fest der Menschwerdung iGottes. Das 
Fest der Liebe ist so oft vefkitscht, verniedlicht, vensuBlicht und aus kommer- 
ziellen Griinden v.erweltlidi't worden, dal5 man sich besonders freut, eirtmal 
eine Darstellung der heiligen Familie zu sehen, wie sie uns unser Landsmann 
Reinlhold Bicher mit sernem Blld geschenkt hat, das wir auf die erste Seite 
dieser Ausgabe gesetzt haben. 

Es ist gar nicht neu, vielleicht einige Jahrzehnte alt, aber es giibt uns das Bild 
der Weihnacht in sauerlandischer Art auch heute eine VorsteUung des Welt- 
ereigniisses von Bethleh/em in begliickender Art. Da ist kein orientalisches 
Blau am Firmaiment, sondern die Deele eines sauerlandischen Bauernihofes 
ist die Szenerie. St. Josef, der Zimmermann mit der Sage, ist edn sauerlandi- 
scher Handwerker und die Gottesmutter mit dem gottlichen Kind haben Mo- 
delle in der Heimat des Malers gehabt. Man sieht keine Engel auf schweben- 
den Wolkchen, aber man spiirt doch die Botschaft des Tages: „Friede den 
Menschen, die eines guten Willens sind". 

Allen Lesern des Sauerland-Rufes wie alien Menschen in der Heimat wiin- 
schen wir zum Fest den Segen des gottlichen Kindes dn der Krippe. 

^ ii 
I ALIGN MITARB6ITGRN | 

li UND MITGLIGD6RN D 
f^ i! 
d (ies Sauerldnder Heimatbundes wilnsche ich g 

g ein gesegnetes Weihnachtsfest ^ 

c und ein gliickliches, gutes Neues Jahr. aj 

Moge die Arbeit fUr die sauerldndische Heimat 

auch im kommendenjahr erfolgreich sein! 
D 

c DR. FRANZ  RIPS   Vorsitzender des Sauerlander Heimatbundes Mi 
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Jetzt auch Naturpark Rothaargebirge 

Nun wurde auch der Zweckverband Naturpark Rothaargebirge gegrundet mit 
Oberkreisdirektor Wilfried Liickert airs Wittgenstein als Vorsitzenden. Der 
fast 1000 qkm groBe Naturpark ist der fiinfundzwanzigste in der Bundes- 
republik. Man besdiloB enge Kontakte zu den beiden benachtoarten Natur- 
parks ArnSiberger Wald und Ebbegebirge zu halten und auf die Dauer dem 
Naturpark Rothaargebirge ein eigenes Gesicht zu geben. 

Kreisoberrechtsrat Theo Hundt, Olpe schreibt uns Zium Thema Naturparks 
diese gruhdsatzlichen Ausifuhrungen. 

Wahrend Natursdiutz und Landschaftsschutz dem Schutz der Landschaft die- 
nen und somit eigentlidi bestimmt sind, die Natur vor unbefugten Eingriffen 
zu bewahren, ja sogar weitgehend Dritte von ihr fernzuhalten, verfolgt der 
Naturpark grundsatzlich eine andere Absicht. Der Naturpark will unter Wah- 
rung des Charakters im ganzen in eine stille Landschaft eingreifen, will sie 
autschlieBen, sie den Menschen zuganglich machen und sie fiir die Menschen 
gestalten. Der schiitzenden Verbote des Naturschutzgesetzes bedarf es hier 
vor allem, um Auswiichsen begegnen zu konnen. Die Verbote sind Voraus- 
setzung fiir den Aufbau eines Naturparks. Das Wesen des Naturparks macht 
aber nicht Landschaftsschutz aus, sondern die Raumordnung, seine Planung 
und Gestaltung als Erholungsgebiet. 

8000 Kraftfahrzeuge an einem Tag 

Nun konnte man fragen, was den z. B. den Kreis Olpe veranlaBt, Naturpark 
Oder Betandteil eines solchen zu werden. Die Antwort liegt auf der Hand: 
An jedem Wochenende konnen wiir uns iiberzeugen, wie von Jahr zu Jahr der 
Schwarm der Erholungsssuchenden im Kreis groBer wird, wie die Ketten der 
Autos^ die den Stadter in unser Sauerland fiihren, immer langer und langer 
werden, eine Erscheinung, die man nicht nur hier im Sauerland erlebt, sondern 
iiberall, wo sich Wasser bietet, wo noch eine groBere Flache Natur erhalten 
ist. Die GroBstadter schwarmen hinaus in die Natur, sie lassen sich iiberall 
nieder, nicht zuletzt gerade auch dort, wo man sie absolut nicht gebrauchen 
kann. Mitten in Schonungen stellen sie ihre Wagen ab, in alien Wegen und 
Schneisen kann man ihren Kraftfahrzeugen begegnen. An den hervorragenden 
Punkten unserer Landschaft ballen sie sich mehr und mehr. An einem der 
letzten Sonntage hatie ich am Rhein-Weser-Turm 42 abgestellte PKWs und 
5 Omnibusse zu gleicher Zeit gezahlt, auf der Strecke zwischen Oberhundem 
und der Hohe ungefahr noch einmal halb soviel, und noch weit mehr am 
Rotwildgehege Rinsecke. Dabei war an diesem Sonntag noch nicht einmal 
ibesonders schones Wetter. An der Sperre haben wir schon bis zu 3000 Kfz 
gezahlt. 

Nur 18 Prozent seelisch gesund 

Der Zug der Stadter in die freie Natur ist also eine Tatsache, die man einfach 
nicht wegzuleugnen und auch nicht mehr zu beseitigen vermag. Niemand 
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kann das Rad der Entwicklung zuriickdrehen. Die Zusammenballung groBer 
Menschenmengen auf geringe Raume in den GroBstadten, die Unnaturlidikeit 
unserer heutigen Arbeitsweise fiihren zur Hemmung der freien Lebens- 
entfaltung des Menschen. Wir stehen unter dauerndem Zeitdruck. Unzahlige 
werden, bewuBt oder unbewuBt, von Angst beherrscht. Die standige Reiz- 
iiberflutung, die Einseitigkeit der Lebensausriditung haben zur Verflachung 
des modernen Mensdien gefiihrt. Hierfur sucht er eine Kompensation in der 
Freizeitgestaltung. Er sucht die Ruhe, er sucht die natiirliche Form des Lebens, 
und wenn es auch nur fur kurze Zeit, fiir einige Stunden oder fur einen Tag 
ist. Die Fludit der Stadter in die Natur ist somit eine ganz natiirliche Reaktion 
auf die Unnatur seines taglichen Lebens. Sie ist aber audi von groBter Widitig- 
keit. Auf den KongreB fiir Psydiotherapie in Hamburg dm Jahre 1961 wurde, 
wie Professor Peitzmeier beriditet, die Zalil der seelisch vollig Gesunden in 
der deutsdien Bevolkerung auf nur 18 Prozent gesdiatzt. Das bedeutet also, 
daB 82 Prozent unseres Volkes aus den Griinden, die oben genannt sind, 
irgendwie seelisch beeintraditigt, wenn nidit gar seelisdi krank sind, daB der 
Ausgleich in der Natur fiir sie medizinisch notig ist. 

Konnte man es dann nicht auf sich beruhen lassen: der Mensch sucht die Natur 
ja schon auf. Sollte man ihm die Begegnung mit der Natur nicht ganz und gar 
uberlassen? Aber da zeigt die Praxis gerade uns, die wir hier in einer solchen 
bevorzugten Erholungslandschaft wohnen, daB der Mensch, wie uberall, so 
auch hier von der Natur oft einfach nicht den richtigen Gebraudi zu machen 
weiB. Er tragt nicht nur den Larm seiner Stadt mit in den schonen Wald, er 
zerstort vielmehr weitgehend in seiner Unkenntnis die Schonheit der Natur. 
Man kann also nicht alles sich selbst uberlassen, soil die Natur nidit zu 
Schaden kommen. 

Natur aus der Nahe 

Wir stehen also vor verschiedenen Problemen. Einmal ergibt sich die Not- 
wendigkeit, den in die Natur stromenden Verkehr in geordnete Bahnen zu 
lenken und in solchen zu hplten. Der Motor soil nicht mehr uberall in den 
Wald hineingefahren werden, und er soil nicht mehr auf jedem Platz und 
jeder Schonung abgestellt werden. Verbote allein vermogen das nicht zu be- 
wirken. Es miissen bestimmte Anlagen geschaffen werden, Wege, die sich dem 
Kraftfahrzeug geradezu anbieten, um dafiir die anderen freihalten zu konnen. 
An diesen Wegen wiederum mussen Parkplatze geschaffen werden, an denen 
der Kraftfahrer seinen Wagen bequem abstellen kann, damit er nidit veran- 
laBt ist, dafur Schneisen und Schonungen zu verwenden. Durch angenehme 
FuBwege, die von diesen Parkplatzen ausgehen und zu diesen zuriickkehren, 
soil der GroBstadter bewogen werden, sich die Natur aus der Nahe anzusehen. 
Der Stadter muB an die Natur, die ihm fremd geworden ist, erst wieder ge- 
wohnt werden. Ihm muB die Verbindung mit ihr nahegelegt werden, und er 
muB wieder das richtige Gefuhl fur die Natur erwerben. Auch der GroBstadter 
mochte die Natur lieben, aber es ist noUg, daB ihm eine wohldurdidachte 
Planung den Weg zum Kennenlernen der Natur erschlieBt. Richtig lieben kann 
man nur das Schone, auch nur die schone Natur. Aus diesem Grunde gilt es 
also auch hier, die Landschaft pflegerisch zu behandeln. 
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Gastronomisdies 

Nicht der eigentlidie Sinn von Naturpark und Landschaftsschutz ist der 
Fremdenverkehr, aber er ist mit beiden so eng veifbunden, daC sie in der 
Praxis voneinander nidit getrennt werden konnen. Wo eine Landsdiaft mit 
alien Mitteln dem Zustrom des Mensdien geoftnet werden soil, fallt der Frem- 
denverkehr amRande automatisdi von selbst an. Eine Landschaft ist keine 
Erholungslandschaft, wenn man in ihr ilicht ein anstandiges Mittagessen und 
eine gute Tasse Kaffee bekommt. Der GroBstadter ist an einen gowissen Kom- 
fort gewohnt, und er will auf diesen auch in seiner Erholung nicht verzichten. 
Das bedeutet, daC sich in den Stadten und Dorfern, die in dem Raume eines 
Naturparks gelegen sind, Chancen fiir eine gepflegte Gastronomic eroffnen, 
die dort ihr gates Auskommen findet. Das bedeutet ferner, daC Unterkiinfte 
zuT Verfiigung stehen miissen, um die Ubemachtungswilligen aulzunebraen, 
wobei neben den Wochenendgasten vor allem audi mit dem erlholungsudien- 
den Feriengast zu rechnen ist. Der Fremdenverkehr bedeutet eine zusatzliche 
Erwerbsquelle, und ist als soldie nicht gering zu sdiatzen. 

Als neuer Kreisheimatpfleger fiir den Kreis Brilon wurde Sepp Geilen aus 
Niedersfeld gewahlt. Er trat sein Amt an mit einer Pressebesprechung, in der 
Oberkreisdirektor Miillmann die Aufgabe eines Kreisheimatpflegers aus der 
Sicht des Kreises umriB. 

Nadi Auffassung des Oberkreisdirektors sollte der Heimatpfleger sowohl 
anregend als auch koordinierend wirken. Anregend auf dem Gebiet der 
Heiimatkunde und Heimafpflege, wozu Vortragsreihen ebenso gehoren wie 
die Forderung ortlidier Initiative und die Zusammenarbeit mit Lehrern und 
Schulen. Koordinierend im ortlichen wie im iiberortldchen Bereich, also im 
Bemiihen um echte Verbindungen zum Sauerlander und Westfalischen Heimat- 
bund, zum Sauerlander Schiitzenbund und zum SGV. „Gerade der Westfali- 
sdie Heimatibund mit Dr. Riepenhausen wiirde sich freuen, wenn der Kreis 
Brilon auf diesem Gebiet endlich aktiver wird", sagte der OKD. (Was 
selibstverstandlidi auch, und in erster Linie, vom Sauerlander Heimatbund 
zu  sagen   istl) 

Sepp Geilen entwickelte einige Gedanken uber die Moglidikeiten der Heimat- 
pflege. Er sielht sie in Vortragen und Sdiriften, in der 'Erhaltung bodenstan- 
diger Altertiimer, in der Sammlung alter Ansiditskarten und Fotos unserer 
Stadte und Dorfer von friiher, in der Herausstellung der vom Hodisauerland 
Ihervorgegangenen Personlichkeiten des offentlichen Lebens, der Kunst und 
Kultur, in einer Zusammenfassung (und damit Erhaltung) der Mundarten auf 
Tonband, er sieht sie in einem Faribfilm und Diasreihen iiber den Kreis Brilon. 
Sauerlander Heimatbund und „iSauerland-Ruf" begriiBen Sepp Geilen herzlich 
in seinem neuen Amt. 
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Unser Dorf - unsere Heimat 

Der Westfalentag 1963 im Nethegau, dem alten Landstadtdien Brakel, hat sich 
mit dem so zeitnahen Problem: ..Kulturarbeit auf dem Lande" iiberaus offen 
und freimutig auselnandergesetzt. Er hat nicht nur die kulturelle Situation 
des sidi wandelnden Dorfes von heute angesprochen, sondern auch — im 
Hinblick auf diese Aufgabenstellung — den heute oft angezweifelten Wert- 
gehalt heimatlicher Verwurzelung ganz grundsiitzlich und auch iiiberzeugend 
herausgestellt. Er hat das „Heimatliche", heute von weiten Volkskreisen aus 
vielleicht unverschuldetem Unvermogen negiert, in seiner naturlichen und 
geistig-seelischen Gestalt mehrfach hell aufleuchten lassen. Das geschah be- 
Eonders in der iiberaus stark besuchten SchluBkundgebung in der Stadthalle. 
Bundesprasident Heinrich Liibke wandte sich dieser Kernfrage schnurstracks 
zu. Er bezeichnete Heim und Heimat als die urspriinglichste Form menschlicher 
Gemeinschaft, ^als einen nicht nur naturlichen, sondern auch seelischen Bereich, 
der die Verantwortungsbereitschaft der Menschen geradezu herausfordert. 
Zu dieser Tatbereitschaft rief der Bundesprasident namentlich die Erzieher 
und die Geistlichen auf und alle jene, die inStadt und Land offentlidie Auf- 
gaben erfiillen. 

Der Vortrag von Pastor E. Wormann, Bethel „Stadt und Land als Kultur- 
partner" beleuchtete, unterbaut durdi lebenslange Erfahrung, wie es in der 
Heimatarbeit in erster Linie und immer wieder urn den Menschen geht, wie 
es darauf ankommt, dem Bruder gegenuber (Mitverantwortung zu empfinden 
und zu verwirklichen, ihm Heimat zu schenken. Diese „Heimat" war fruher 
vielleicht Allgemeingut, mufi aber heute denkend, mitempfindend und han- 
delnd erkampft werden. Pastor Wormann saih in der engen Verbundenheit 
kultureller Arbeit zwischen Stadt und Land, vielfadie Moglichkeiten gegen- 
seitiger Bereicherung, die er anschaulidi darstellte. Die Mittel- und Land- 
stadte — so wurde in diesem Vortrag und mehrfach in Aussprachen der 
Ai*beitskreise betont —sollten in ihrer kulturellen Wirksamkeit auf alien 
Gebieten mehr als bisher ihren landlidien Umkreis ansprechen und ein- 
beziehen. 

In den vier Arbeitskreisen: „Der Bauer und die landliche Kultur heute", „Der 
Auftrag der Vereine in der landlidien Kulturanbedt", „Aufgaben gemeind- 
lidier Kulturpflege" und „Baupflege auf dem Lands" wurde im AnsdiluB an 
einfuhrende und wegweisende Vortrage lebhaft diskutiert, wobei audi gegen- 
teilige Meinungen freimiitig vertreten wurden. An den vier Arbeitskreisen 
beteiligten sich mehr als 400 Besucher des Westfalentages. Der Geschafts- 
fiihrer des WHB Dr. Riepenhausen - Miinster leitete den Arbeitskreis, der 
sich mit dem Auftrag der Vereine in der landlichen Kulturaifbeit auseinander- 
setzte. Er betonte einfiihrend, daB die landlidien Vereine iiber die Erfullung 
ihrer eigenen Aufgaben hinaus, die Verbindung zueinander suchen und sidi 
von der Erfullung gemeinsamer Aufgaben nicht ausschlieBen sollten. 
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Gemeinschaftsaufgabe, die sich in aller Deutlichlieit nicht selten anbieten 
(„Das sdioneDorf", Dorfgestaltung, Schatfung von offentlichen Anlagen und 
Einrichtungen, Ehrenmal usw.) sollten moglidist von alien Vereinen gemein- 
schaftlidi angepackt werden. Die Bewaltigung gemeinsamer Aufgaben schafft 
im Dorf das rechte Zueinander und Miteinander. Sie fordert die Integration 
der Sdiichten, die die dorflidie Entwicklung in heutiger Zeit neu heraus- 
bildet. Aufierdem gibt es Aufgaben, die alien Vereinen gestellt sind, denen 
sidi kein Verein entziebeti sollte (Spiel, Gesang und Brauditumspflege). Das 
Vereinsleben sei von groBer Bedeutung, weil die freie Initiative des einzelnen, 
der oft iberuflidi eingeengt sei, idadurch entfaltet werde. Die freie Initiative 
sel der Mutterboden schopferisdier Kulturaribeit. Das redite positive Ver- 
haltnis zu den traditionellen Kulturtragern IFamilie, Sdiule und Kirche musse 
dabei immer beachtet und erstrebt werden. (Siehe audi an anderer Stella 
dieser Nummer). 

Als fruchtbare Erganzung zum Arbeitsthema wurden mehrere Ausstellungen 
durdigefiihrt. Die Ausstellungen „Das Dorf als Gegenstand der Heimatkunide 
und Heimatpflege" und „Land zwischen Soiling und Egge in Diditung und 
Forschung" mit seltener und wertvoller Literatur, aber autli die als Sdiuler- 
Wettbewerb durchgefiihrte Sdiau „Unser Dorf —unseire Heimat" wurden, 
namentlich am regnerisdien Samstag, von zahlreidien auswartigen Gasten 
besudit. Die Durchfiihrung eines heimatkundlidien Schiilerwettbeweribs an- 
laBlidi des Westfalentages war ein durchaus lohnender Anfang, auf diese 
Weise auch die Schuljugend aktiv zu beteiligen. 

Audi das kurkolnische Sauerland zeigte durch seine Besudier seine Anteil- 
nahme am diesjahrigen Westfalentag. Die Kreisverwaltung in Mesdiede 
stellte auf Anregung des Kreisheimatpflegers einen Bus fur eine Gemein- 
schaftsfahrt zum Westfalentag bereit. Was fiir andere Kreise eine Anregung 
sein konnte, spater diesem Beispiel zu folgen. Theodor  Tochtrop 

Seit der Eroffnung der neuen Jugendherberge in Schmallenberg kam idi oft 
mit Gruppen und Klassen zusammen, die aus dem Ruhrgebiet und dem Miin- 
sterland kamen. Sie batten freilich nidit immer, d. h. an alien Tagen gutes 
Wanderwetter, um die Umgebung zu erwandern; aber sie waren sehr aufge- 
schlossen, wenn ich ihnen etwas erzahlte vom Sauerland, von Schmallenberg, 
wenn ich ihnen etwas bot in Platt. Es waren Volksschulkinder, Schiiler und 
Schtilerinnen hoherer Schulen, die aufmerksam zuhorten. Auch fiir unsere 
Mundart hatten sie Herz und lOhr, wenn ich nach vorheriger „Ubersetzung" 
Verse unserer Heimatdichter vortrug oder vorlas. Eirnnal meldeten sidi von 
80 Zuhorern aus Essen und Dortmund 30, die daheim noch Mundart (Platt) bei 
Eltern und GroBeltern horen. 

Fur mich war jeder Abend, jeder „Vortrag" in der schonen Herberge ein 
Beweis, daB auch unsere Kinder und studierende Jugend nodi Sinn hat fur 
heimatlidie Werte. Fr. Jiirgens 
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Wir pflanzten deutschen Wald in Schweden 

Naturbiihne Elspe auf groBer Fahrt 

Nach der letzten Auffiihrung des Spiels ..Dreizehnlinden" startete die 42 
Personen starke Jugendgruppe der Naturbiihne Elspe zu einer IStagigen 
Reise nach Schweden. 
Schon Monate vorher hatten wir die Nordlandreise bis ins Kleinste geplant. 
Nun war endlidi der langersehnte Augenblick gekommen. Piinktlidi urn 
20.15 Uhr traf unser „Suerlanner"-Bus, in dem wir in den nachsten 15 Tagen 
nahezu 4000 km fahren sollten, in Elspe ein. Die Reiseleiterin Maria Bludau 
brauchte diesmal keinen zur Eile zu ermahnen. Selten sind wohl die Eltern 
und Verwandten, die sich zum Abschied eingefunden hatten, so lluditig 
verabschiedet worden, und nie habe ich Jugendliche mit groBerem Eifer ihr 
Gepack verstauen sehen. 

Nach den Abschiedsworten vom Vorsitzenden Franz Kaiser, vom Protektor 
der BUhne, Landrat Metten, und dem Reisesegen von Vikar Hermes ging die 
Reise los. Nach einer kurzen Pause an der Autobahnraststatte Hannover— 
Garbsen durchfuhren wir gegen 4.30 Uhr das nachtliche Hamburg und er- 
reichten gegen 7.00 Uhr die danische Grenze bei Kupfermuhle hinter Flens- 
burg. 

Die meisten von uns betraten hier zum ersten Mai fremden Boden. Welter 
ging es nordwarts durch die jiitlandische Landschaft mit ihren Hugeln und 
Fjorden. In Aarhus machten wir eine kurze Pause am Meer und versuchten 
uns zum ersten Mai im Geldausgeben. Von hier fuhrte uns die B 3 welter 
iiber Randers, Aalborg nach Frederikshafen. Als wir um 18.00 Uhr hier an- 
kamen, hatten wir schon nahezu 1000 km zuruckgelegt.. Aber nicht einer 
von uns zeigte Ermudungserscheinungen, und wir lieBen es uns nicht ent- 
gehen, nach dem Aufbauen der Zelte einen Bummel durch den Hafen der 
Stadt zu machen. Am anderen Morgen setzten wir dann mit der,„Prinzes.sin 
Christine", einem schw.edischen Fahrschiff, auf dem wir ein furstliches Essen 
genossen, was natiirlich einigen zum Verhangnis wurde, so dafi sie die vor- 
sorglidi gereichten Tuten eifrig gebrauchten, nach, Goteborg uber. In einer 
zweistiindigen Stadtrundfahrt vennittelte uns eine schwedische Studentin 
einen Uberblick iiber die groBte Hafenstadt des Landes. An der Frontseite 
unseres Busses hatten wir vor unserer Landung eine sdiwedisdi-deutsche 
Fahne angehracht, die uns schon in Goteborg das Wohlwollen und die Sym- 
patie der Schweden einbrachte. Doch die Zeit drangte, wir muBten noch am 
Abend Drebro erreichen. Da die beiden Fahrer sich hervorragend auf den 
Linksverkehr eingestellt hatten, erreichten wir unser Ziel iiber Skara-Marien- 
stad und Agkersund am Vannersee entlang in der vorgeplanten Zeit. Wir 
hatten namlich zu Hause einen Zeitplan aufgestellt, der fast auf der ganzen 
Reise minutios eingehalten wurde. 

Zelte brauchten wir an diesem Abend nicht autzusdilagen, da uns ein Bauer 
bereitwillig seine Scheune zur Verfugung stellte. Er lehnte jede Bezahlung 
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Die Elsper Jungen und Madchen mil den sdiwedischen Freunden, im Vorder- 
grund Caisa Strom, Fahrtleiterin Maria Bludau und Forstmeist'er Grange 

ab, war aber doch iiberglucklidi, als wir ihm zum Dank eine Flasdie Kognak 
prasentierten. Wie groB die schwedisdie Gastfreundschaft ist, zeigte ein wei- 
teres Beispiel: Als Peter einen Tankwart um Stneichholzer bat, schwang sidi 
dieser sofort in seinen LKW, um aus dem benachbarten Dorf welche herbei- 
zuholen,   natiirlidi  kostenlos. 
Am anderen Morgen ging die Fahrt fiber verhaltnismafiig gute StraBen wai- 
ter iiber Ludvika—Borlange—Rattvik. Doch wer beschreibt unser Erstaunen, 
als hinter Falun plotzlich die Teerdecke der StraBe aufliorte, und wir mit 
dem Bus auf einem besseren Feldweg standen. Nur ein Bundesstrafien- 
nummernsdiild, das wir hundert Meter vor uns sahen, konnte uns iiber- 
zeugen, daB wir noch auf dem riditigen Wege waren. So war es nidit ver- 
wunderlich, daB wir nach der Fahrt uber Bollnas und Ljusdal mit fast ein- 
einhalbstiindiger Verspatung in Bergsjo, 30 km nordwestlidi von Hudiksvall, 
eintrafen. 
Trotz dieser Verspatung bereitete uns das ca. 3500 Einwohner zahlende Dorf 
einen iiber-Cvaltigenden Eihpfang, Vor dem Heimathaus schien sich fast die 
gauze Bevolkerung versammelt zu haben. Studienrektor Udmann, der die 
Begegnung vermittelt hatte, war eigens von Stockholm hergekommen. Wer 
von den Jungen sich bis jetzt die Sdiwedenmadel nur im Traum ausgemalt 
hatte, konnte hier die uberraschende Bestatigung finden. Fur den herzlichen 
Empfang konnten wir uns, da es noch sehr an sdiwedischen Worten mangelte, 
nur mit deutsdien iLiedern bedanken, die die Schweden aber so begeistert 
aufnahmen, daB wir sie zu jedem AnlaB wiederholen muBten. Aber sdion 
bei dem phantastisdien und ubexreichlidien Empfangsessen, das uns zu Ehre 
vom Bergsjoer Theatercirkel, der zusammen mit dem drtlichen Godtempler- 
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orden unser Gastgeber war, gegeben wurde, wurdendie ersten Spradihurden 
genommen, und man verstandigte sich in Deutsch, Franzosisdi, Enghsch und 
ein paar Brocken Schwedisch, die wir bis jetzt aufgeschnappt hatten. Eiuige 
versuchten, sich sogar im Sauerlander „Platt" zu verstandigen und waien 
erstaunt, daB die Sdiweden auch davon etwas zu verstehen sdiienen 

Die tolgenden Tage werden uns unvergeBlidi bleiben. Sie waren so aus- 
gefullt von Besichtigungen, Besuchen und Ausfliigen, daB wir erst wieder auf 
unserer Heirofahrt zur Ruhe kamen. 

Der nachste Morgen begann sofort rait einer groBen Uberraschung. Man hatte 
uns zu einem Ausflug in die Walder urn Bergso eingeladen. An einem brach- 
liegenden Waldstlick hielt unser Bus, und wir wurden aufgefordert, dieses 
mit Tannen zu bepflanzen. Nachdem das geschehen war, %*urde das Gebiet 
feierlich zum „deutschen Wald" erkliirt, ein glanzender Auftakt unseres Be- 
suches Man zeigte uns weiter ausgebrannte Rodungsflachen und unter- 
richtete uns iiber die ungeheuren AusmaBe und Anbaumethoden des sdiwe- 
dischen Waldes. Dabei dienten uns der Student Borje Bohlin und Frau Caisa 
Strom letztere hatte die Korrespondenz mit uns gefulhrt, als Dolmetscher. 
Borje 'war so besorgt urn uns, daB er glaubte, nicht einmal zur Schule gehen 
zu konnen. Er lieB sich als krank entschuldigen. Die groBe Gastfreundschaft 
der Scbweden erlebten wir wieder am Mittag, als wir mitten im Wald an 
einem Lagerfeuer Berge von Broten und Wiirstchen vorfanden, die auf ihre 
Vertilgung warteten. Die Strom-Bruks AG., der der Wald gehorte, hatte uns 
dazu eingeladen. Wir bedankten uns dafiir in gewohnter Weise mit deut- 
schen   Liedern. 

Danach war ein Bad im Bottnischen Meerbusen vorgesehen. Es war sehr kalt 
an diesem Tag, aber in Sdiweden gewesen zu sein, ohne Ostseewasser ge- 
schluckt zu haben, ging ja nicht. Das dachte auch Dieter und fiel mit voller 
Kleidung ins Wasser. Am Abend waren wir, wie auch an alien weiteren, 
eingeladen. Nachdem wir gegessen und unser vonbereitetes und mit Hilfe 
von Worterbuchern in Schwedisch ubersetztes Programm abgewickelt hat- 
ten, machten wir zum ersten Mai nahere Bekanntschaft mit den schwedischen 
Ma'dchen. Ein Teil der Jungen lieB es sich sogar nicht nehmen, diese nach 
Hause zu begleiten. Aber infolge der Sprachschwierigkeiten kam es ein paar 
Mai zu MiBverstandnissen. Alois und Wolfgang hatten die Madchen nach 
der Lange ihres Heimweges gefragt und: „zw,ei" zur Antwort bekommen. 
Zwei Kilometer dachten sie, das geht. Zwei schwedische Meilen aber hatten 
die Madchen gemeint, das sind 20 km, und das war des Guten zuviel, eine 
Erkenntnis, zu der die beiden erst nach 8 km FuBmarsch kamen. 

,In Hudiksvall zeigten uns deutsche Ingenieure die Fabrik HIAB und Inden- 
dant Cajmatz fiihrte uns durch das Halsinglandmuseum. Caisa hatte an alles 
gedacht und wurde dabei von Bing, einem deutsdisprechenden Lehrer, unter- 
stiitzt. 

An einem Abend waren alle 42 beim Pfarrer Eric Gronquist eingeladen. Ge- 
gen 21 Uhr machte sich aber leichte Unruhe unter den Jungen bemerkbar, 
die die  Gelegenheit  wahrnehmen   woUten, beim  Tanz   im Volkspark von 
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Bergsjo anwesend zu sein, um die Schwedenmadel noch besser kenneii zu 
lernen, was trotz der Sprachsdiwierigkeiten hervorragend gelang. Auch hier 
konnte man wieder die vielgelobte Ehrlidikeit der Schweden feststellen. 
Alle Madchen stellten iiire Handtaschen bei ihrer Ankunft in irgend eine 
Ecke des Parks und holten sie bei SchluB der Veranstaltung -wieder. ildi habe 
von keinem Fall geihort, in dem eine Handtasche gestohlen wurde. 

Am Sonntag war gemieinschaftlicher Kirchgang. Nadi dem Kirdikaffee fiihrte 
der Bergsjoer Theateroirkel ein Sdiauspiel „Es war einmal" auf. Obschon 
wir kaum ein Wort verstanden, da das Stiick in Bergsjor Dialekt gesprodien 
wurde, wurde uns der Inhalt doch dank der hervorragenden Mimik der Spie- 
ler klar. Wir besuchten noch das Altersheim, eine Fabrik und die Central- 
schule des Ortes, der uns so schnell ans Herz gewachsen war. Wir waren 
noch Gast bei Signs Widholm, der Leiterin des Theatercdrkels und auf der 
Abschiedsveranstaltung wurden Filme von den Schweden und uns gezeigt. 
Der Tanz fiel auf Grund der wehmiitigen Abschiedsstimmung, die uns so 
langsam ergriff, aus. Nicht einer ging ins Bett, als wir gegen Mitternacht zu 
unserer Unterkunft zuruckkamen. Alle saBen nur herum, stierten vor sich hin 
Oder diskutierten, wie man den Aufenthalt izwangslaufig verlangern konnte, 
Reifenpannen und Motorschaden waren die harmlosesten Vorschlage. 

Triibe begann der Abschiedstag. Tranen flossen, man sang uns ein Abschieds- 
lied, man umarmte sich. Die Stimmung im Bus glich der einer Beerdigung. 
Keiner lachte oder sang, und nidit nur die Madchen wischten sich heimlich 
ihre Tranen aus den Augen. Selbst die nettesten Schwedinnen am StraBen- 
rand konnten uns nicht aufheitern. Erst als wir Stockholm erreichten, begann 
man wieder zu erzahlen und hier und da klang ein leises Lachen auf. Und 
hier wie iiberall zeigte sich uns wieder die schwedische iGastfreundschaft. 
Von Bergsjo aus ihatte Pfarrer Eric Gronquist einen Kollegen in Stockholm 
angerufen, der uns auch prompt Quartier besorgt hatfce. Wir nahmen natvir- 
lich dankbar die Gelegenheit einer Stadtrundfahrt wahr, zu der Studien- 
rektor Udmann geladen hatte, denn wir konnten doch nicht dn Schweden 
gewesen sein, ohne Stockholm gesehen zu Ihaben. Es ging dann wieder in 
einer Gewaltfahrt durch bis Kopenhagen. Auch hier stand eine Stadtbesich- 
tigung in unserm anstrengenden Programm. Wir konnten allerdings uber 
'beide Hauptstadte nur einen kurzen Uber*blick gewinnen, denn sie sind doch 
zu groB, um an einem Tage bewaltigt zu werden. Uber die Vogelfluglinie 
erreichten wir dann wieder deutschen Boden. Nach einer Ubernachtung in 
Hamburg traf der Oinnibus fast auf die Minute genau 15 Tage nach der Ab- 
fahrt in Elspe ein. Es wurde zum ersten Mai wieder gesungen, der erste 
Schmerz war iiberwunden, aber vergessen werden wir die Schweden nicht. 
Und das Fazit der Nordlandfahrt: Im nachsten Jahr fahren wir wieder hin. 

Jochen Bludau 

WERBT FOR DEN 

SRUERLANDER HEIMSTBUND 
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Die Entstehung des „Kolnischeii" und 
der „Markischen" Sauerlandes 

Von Dr. Klaus Rockenbadi 

Historische Schicksale unserer Heimat 
hinterlieBen ihre tiefen Spuren. 

I. 

Das eigentliche Sauerland liegt bekanntlich zwischen jenen Gebirgszugen, 
die als die Wasserscheiden das Elnzugsgebiet der oberen Ruhr und ihre stid- 
lichen Nebenflusse einchlieBlich der Lenne eingrenzen. Scbarte Trennungs- 
linien zu den Nachbarlandschaften sind damit gezogen. Denn westlich des 
Sa,uerlandes flieCen alle Gewasser dem Rbein zu, nordostlich des Sauerlan- 
des der Lippe, ostlich der Weser, sudostlich der Eder und damit sdilieBlicb 
der Fulda und wiederum der Weser zu; im Sudan des Hocblandes aber nimmt 
der obere Lauf der Sieg nodr manchen Bergbach auf, urn ihn erneut dem 
Rhein zuzuleiten. 

Docb ibildet das Sauerland im Gegensatz dazu innerlich keine Einheit. Die 
nordlicbe Westhalfte heifit das „Marklsche Sauerland" und ist weitgehend 
protestantisch; eine lebhafte, meist stahlverarbeitende Industrde besiedelt 
seine Taler. Die ostliche Halfte des Sauerlandes aber nennt man das „K61ni- 
sche Sauerland". Es ist iiberwiegend katholisch. Waldwirtschaft und Ackerbau 
bilden hier wesentlicbe Erwerbszweige, wahrend Industrie zwar auch vor- 
handen ist, jedoch im Verhaltnis zur „Mark"  starker zuriicktritt. 

Was aber waren die historischen Ereignisse, die zu dieser Spaltung in ein 
„:Markisches"  und „K61niscbes" Sauerland fiihrten? 

II. 

Seit dem friihen Mittelalter bildete Westfalen den westlichen Teil des alten 
Sadisenlandes, dessen Raum sidi aber mit dem heutigen Gebiet des Land- 
sdiaftsverbandes Westfalen-Lippe, also mit der ehemaligen Provinz Westfalen. 
und dem Freistaat Lippe-Detmold, nidit deckte, sondern im Osten bis zur 
Weser reichte. Als sich der sadisische Herzog Heinridi der Lowe (* 1195) 
gegen Kaiser Friedrich Barbarossa aufgelehnt hatte und deshalb geacbtet 
und abgesetzt worden war, wurde das Herzogtum Sachsen' im Jahre 1180 
aufgelost. Sedn westfalischer Teil zerfiel in vier Bistiimer — Miinster, Pader- 
born, Osnabriick und Minden — und in zahlreiche kleinere Territorien, also 
in Landesteile, die sicb teilweise im Laufe spaterer Jahrhunderte zu selb- 
standigen Staaten entwickelten. 7sa ihnen zahlten u. a. die ispateren Fiirsten- 
tiimer LippeHDetmold und Waldeck, die Grafschaft Mark und nicht zuletzt 
das sogenannte Herzogtum Westfalen. 

Dieses Herzogtum Westfalen umfaBte die sudlidie und siidostlidie Halfte 
des  Sauerlandes. Es nahm  elwa den Raum der heutigen vier Landkreise 
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Ams'berg, Meschede, Olpe und Brilon ein. Es war im Jahre 1180 durdi Kaiser 
Friedrlch Barbarossa den Kolner Erzbisdiofen als Lehen und Herrschafts- 
bereidi ubertragen worden, behielt aber eine von den rheinischen kolnischen 
Kernlanden waitgeiiende unabhangige Selbstverwaltung, zumal das Kernland 
und das Herzogtum Westfalen raumlldi durdi die Grafschaft Berg voneinan- 
der getrennt waren. Die Ubertragung der herzoglichen Gewalt an den Kolner 
Erzbischof Phllipp von Heinsberg (t 1191) tand iiberdies zu dem Zeitpunkt 
statt, als das mittelalterliche Lehnswesen auf den Hohepunkt seiner Ent- 
faltung war. (Bel diesem Lehnswesen gab der Lehnsherr Grundbesiitz, Ein- 
kiinfte, Amter u. a. als Lehen — lateinisdi beneficium oder feudum — zu 
lebenslanglidier NutznieBung an einen Vasallen, der dafiir Hof- und Heer- 
dienst zu leisten hatte. Seit dem 11. Jahrhundert waren solche Lehen erblidi. 
So entstand eine feste Rangordnung unter den weltlichen GroBen.) 

Im Rahman dieses Lehnswesens beabsiditigte Philipp von Heinsberg, die 
westfalisdien Grafen und GroBen durch den Erwerb der Lehnshoheit uber 
ihre Burgen zu seinen Vasallen zu madien. Er woUte damit ganz Westfalen 
mittelbar beherrschen, war er dodi wie alle Bischofe seiner Zeit und apaterer 
Jahrhunderte nidit nur geistliche Obrigkeit, sondern auch weltlidi^r Furst 
(wobei ler seelsorgerisch wie alle Bischofe neben seinen eigenen Untertanen 
audi etliche benadibarte Lander anderer weltlicher Herrsdier zu betreuen 
hatte). Seine Politik war zwar zunadist vom Ertolg gekront. Aber der sbille 
Widerstand der Betroffenen wudis, die nadi seinem Tode versuchten, alles 
Erreichte wilder zu beseitigen. 

Erzbischof Engelbert von Berg {i 1225) anderte deshalb seine Politik. Als sein 
Hauptgegner gait der Bisdiof von Paderborn. Er gehorte selbst zu den 
Reichsfiirsten .und konnte deshalb nicht in das kolnische Herzogtum einge- 
gliedert werden. Um ihn zu isolieren und um damit zugleich Stutzpunkte 
kolnisdier Macht zu schaffen, baute Erzbisdiof Engelbert eine lange, von 
Geseke iiber Riithen, Brilon, Padberg, Marsberg und Volksmarsen bis zum 
Desenberg bei Warburg reichende Reihe kolnischer Stadte und Burgen. Diese 
Reihe sperrte alle von Paderborn nadi Westen, Siiden und Siidosten aus- 
straihlenden Strafien. Sie dehnt sich 1220-1224 einerseits nach Helmarshausen 
an der Diemelmiindung aus, andererseits iiber Wiedenbriick bis nach Herford. 
Die Griindung anderer Stadte wie Wipperfiirth, Attendorn, Sdinellenberg, 
Sdimallenberg und Medebadi sicherte die Strafien von Koln nach Westfalen. 
Die Macht der weltlidien GroBen sudite Erzbischof Engelbert desgleidien zu 
beschranken. HaBerfiillt verbanden sidi diese in einer geheimen Verschwo- 
rung gegen ihn. Graf Friedrlch von Isenberg, einer der Verschworer, ermor- 
dete Engelbert im November 1225. Graf Friedrich endete dafur ein Jahr 
spater auf dem Rad des Henikers. 

in. 
Noch im gleidien 13. Jahrhundert sollte der Versudi der Kolner Erzbisdiofe, 
einen groBen Herrschaftsbereidi sidi in Westfalen zu sichern, seinen letzten 
dramatischen Hohepunkt enreichen. 

Als die Kolner Erzbischofe Konrad von Hochstaden (f 1261) und Siegfried von 
Westerburg (f 1297) die alte Ausdehnungspolitik fortsetzten, stieBen sie auf 
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Krippenspiele sindim December beivielen Veranstaltmgen die Freude der 
Zuschauer. Unser Bild ^eigt eine solche Krippenfeier in der evmgelischen 

Kirche ^u Arnserg. 
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den erbitterten Widerstand der westfalischen Landesherren, die ihre Herr- 
schaften in der Zwischenzeit durch den Bau zahlreicher Burgen und Stadte 
gesichert hatten. Beide Parteien ergriffen schlieBlich die Waffen. Mit der 
Sdilacht bei Worringen im Jahre 1288, einem Dorf und einer Burg nordlidi 
von Koln, endeten die bischoflichen GroBmachttraume. Hier erlag das kolni- 
sdie Heer der groBen Koalition seiner rheinisch-westfalischen Gegner, unter 
denen sich auch die Grafen von Julich und Mark toefanden. 

Seitdem behaupteten die Erzbischofe von Koln lediglidi rund 20 Bnrgen und 
Stadte am Hellweg und im ostlichen Sauerland. Zu einem abgerundeten 
Territorium aber wurden diese Besitzungen erst durch die Eingliederung der 
kleinen Grafschaft Arnsberg 1368 und der Herrsdiaft Bilstein 1444-1445. Sitz 
der Zentralverwaltung des Herzogtums Westfalen („West{alische Kanzlei") 
wurde die Stadt Arnsberg. An der Spitze stand der Landdroste als erblicher 
Statthalter. 

Seit der Erhebung des kolnisdien Territoriums zum Kurfiirstentum biirgerte 
sich allmahlicb im Volksmund fiir das Herzogtum auch der Name „Kurk61- 
nisches (oder Kolnisdies) Sauerland" ein. Diese Bezeddinaing hlelt sidi bis 
heute, auch wenn das Herzogtum langst untergegangen ist. 

IV. 

Die Westhalfte des Sauerlandes gehorte seat dem Mittelalter zur Grafsdiaft 
Mark. Sie umfaBte den Bereidi der jetzigen Landkreise Altena, Iserlohn und 
Liidenscheid und den Raum der heutigen GroBstadt Hagen. Sie reidite im 
Norden bis zur Lippe. Die Orte Sassendorf und Gelsenfcircben bildeten das 
auBerste ostliche und westlidie Ende. 

Nur Dortmund zahlte nidit zur Grafschaft Mark. Es war eine freie Reichs- 
stadt und somit poHtisch ziemlich selbstandig. Es wurde allerdings auf drei 
Seiten von dex Grafschaft umsdilossen. 

Im Jahre 1398 war die Grafschaft Mark, die ihren Namen durch die Burg 
Mark bel Hamm erbalten hatte, an die niederrhelnischen Herzoge von Kleve 
gefallen, unter deren Schutz sich seit dem 15. Jahrhundert audi die Stadt 
Soest gestellt hatte. Als das klevische Herrscherhaus im Jahre 1609 ausge- 
storben war, hatte der Kurfiirst von Brandenburg zwar zugleich seine Hand 
auf die Grafschaft gelegt, und Brandenburg herrschte seitdem praktisch iiber 
die Grafschaft Mark; aber es erhielt sie erst im Jaihre 1614 im Vergleich 
von Xanten mit den ubrigen Interessenten an den julidi-klevischen Landen, 
namlich mit den Kurfurstentiimern Pfalz^Neuburg und Sachsen, augesprochen. 
Jedoch war damit noch immer nicht der neue Be-sitzstand von Brandenburg, 
dem spateren PreuBen, a'bschlieBend anerkannt. Erst der Erbvertrag von 
Kleve zwischen Brandenburg und Pfalz-'Neuburg im Jahre 1666 gab den Be- 
stimmungen des Vergleiches von Xanten ihre endgiiltiige Bestatigung. 

Seitdem blieb Brandenburg beziehungsweise spater PreuBen der Herr der 
Mark. Es ermoglichte ihr damit — abgesehen von der Zugehorlgkeit zum 
kurzlebigen  GroBherzogtum Berg  in  den Jahren  1808-1813 — eine  relativ 
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ungestorte Entwicklung, auch wenn sie vom brandenburgisch-preuflisdien 
Kernland durdi mehrere andere deutsche Kleinstaaten getrennt war. 

Als Erinnerung an die Grafschaft Mark aber blieb bis heute im Volksmund 
die Bezeidinung „Markisches Sauerland", wie dieses Land spater auch ge- 
nannt wurde. 

v: 
Seit der Eingliederung der Herrschaft Bilstein in den Jahren 1444/45 in das 
Herzogtum Westfalen und seit der Ubernahme der Mark durdi Brandenburg- 
Preufien im Jahre 1609 bLieben die politischen Grenzen innerhalb des Sauer- 
landes bis zum Ende des 18. Jahrhunderts unverandert. Krisen und Konjunk- 
turen des Wirtsdiaftslebens und das gemeinsame Sdiicksal der jeweils preu- 
Bischen und jeweils kolnischen Lande bestimmten auch die Geschidite der 
beiden Teile des Sauerlandes. 

Wahrend aber die Grafschaft Mark sich nach der Reformation der neuen 
Lehre angeschlossen hatte, blieb das Herzogtum Westfalen — der Landes- 
herr bestimmte seat dem Augsburger Religipnsfrieden von 1555 grundsatzlich 
das Glaubensbekenntnis seiner Untertanen, katholisch. 

Gefordert durch einsichtsvoUe Herrscher wie der GroOe Kurfurst, Konig 
Friedrldi Wilhelm I. und Frledrich der GroBe, entfaltete sich ferner seit dem 
17. Jahrhundert neben den Erzgruben in der Grafschaft Mark eine bliihende 
Metallverarbeitung. So war die Mark zuende des 18. Jahrhunderts der Indu- 
striell am meisten entwlckelte Teil Preufiens, indes das Kolnische Sauer- 
land starker den herkommlidien Bergbau und die damit verbundene Metall- 
Vierhiittung pflegte. 

Aus diesem Grunde aber zeidinet sich neben dem Bekenntnisunterschied 
heute das Markische Sauerland gegeniiiber dem Kolnischen durch eine kraf- 
tige Industrialisierung aus, die spater aus dem benachbarten Ruhrgebiet 
ihre Kraft sog. Die Erzgruben des ehemaligen Herzogtums dagegen sind weit- 
gehend im vorigen Jahrhundert und endgiiltig in unserer Zeit untergegangen. 
An Industrie war hier im Vergleich zur Mark und zum Bergischen Land frii- 
her nicht viel vorhanden, doch haben sich in den letzten Jahrzehnten hier 
neue Industriezweige angesiedelt, es entstaniden beachtliche Industriezentren. 

{^Jiit\eiyn 3-faaiffio|f fteucf Kvci5^ctwatp|{c^Cf 
Meschede. Der bisherige Kreisheimatpfleger, Lehrer i. R. H. Stettiier, hat lei- 
der aus Gsundheitsriicksichten sein Amt niederlegen miissen. Er hatte sidi 
um die Entwicklung der Heimatsache im heimatlidien Kreis auBerordentlidi 
verdient gemacht, und der Dank des Sauerlander Heimabbundes ist ihm hier- 
fiir sicher. — Auch der Landrat dankte ihm in der letzten Sitzung des Kreis- 
tages fair seine Arbeit. Als sein Nachfolger wurde Sparkassendirektor i. R. 
Wilhelm Haarhoff, Stiftsplatz 10, vom Kreistag gewahlt. 

Moge es ihm vergonnt sein, in den Gemeinden recht viele Mitarbeiter zu 
finden, bei denen Heimat, Brauchtum, Sdtte und Spracbe in diesem hek- 
tischen Leben nicht erst an letzter Stelle stehen. 
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Welterfahrung und Sprache 
Von Dr. Werner Schulte 

Als Beispiel dafiir, wie die bauerliche Arbeits- und Erlebniswelt sidi in der 
Sprache spiegelt und zum Trager und MaBstab fiir alle iLebensbereiche wird, 
bot idi auf der diesjahrigen Versammlung des „Sauerlander Heimatbtindes" 
in Mesdiede, 4. Juli 1963, einige Beispiele. Sie mogen fiir sich spredien. 

Et es guot Haver saggen; es ist stilles Wetter, wenn in der Gesellsdiaft nicht 
laut gesprochen wird, versteht man sich besser. 

Knaiseilen: den Kiihen den Kopf an eines der Vorderbeine der Kniie an- 
binden: sich besdiranken, geniigsam sein. 

De Kau met em Kalve kriegen: mit der Frau zugleich ein Kind heiraten. 

Hai froget der Kau en Kalv af; er fragt nach alien Kleinigkiaiten. 

Vam Raimelecken lart de Riie dat Schaue frieten: vom Riemenlecken lernt 
der Hund das Sdiu/hefressen: eine bose Gewohnheit nimmt immer mehr 
zu. 

Hai lat Rauwen guot Maus sin: er laBt Riiben gutes Gemiise sein, er ist mit 
allem zufrieden. 

Met dian Stiiorken imme Prozesse liggen: mit den Stordien im Prozefi liegen: 
keine Waden haben. 

Wo Stiiorke sind, do sind auk Fiiorske: wo Storche sind, da sind auch Fro- 
che: Gott hat fiir alle Geschopfe gesorgt. 

Stutenwiaken, Stuten-(Kuchen)wochen, Tage, an denen es Kudien gibt; 
Flitterwodien. 

Siek vamme Piarre opn lesel setten: sich vom Pferd auf einen Esel setzen; 
seine Umstande verschleditern. 

In dian Sielen gon: in den Sielen gehen; schwer arbeiten. 

Hai hiat en Dorn im Sielen: er hat einen Dom im Siielen; er arbeitet nicht gem. 

Siene Schwiene to Piarre heuen: seine Sdiweine zu Pferde huten; unniitzen 
Aufwand madien. 

Met iame es nit to eggen un nit to pleugen: mit ihm ist nicht zu eggen und 
nidit zu pfliigen; mit ihm ist nichts anzufangen. 

Et es biater met dr Ule to sitten asse met dr lakster to wippen: es ist besser, 
mit der Eule zu sitzen als mit der Elster zu wippen; es ist besser ein ei- 
genes Haus zu besitzen als zur Miete zu wohnen und ofter umziehen 
zu miissen. 

Hai mag en kuort Gebiat unne lange Metwourst: er mag ein kurzes Gebet 
und eine lange Mettwurstj er hat nur Bauchsorgen. 
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Van Vespertied bit de Hauner opflaiget: von Vesperzeit bis die Huhner auf- 
fliegen; eine sehr kurze Zeit, well die Huhner zur Vesper auffliegen, 
schlafen gehen. 

Hai es tusker diam Broutschape un dr Molkekammer oppetrocken: er ist 
zwischen dem Brotschrank und der Milchkammer aufgezogen worden; 
er ist sehr verwohnt. 

De Wiioste imme Riienstalle soiiken: die Wiirste im Hundestalle suchen; 
suchen, wo nichts zu finden ist. 

Je mahr man de Katte striepet, je hogger halt se dian Start: je mehr man die 
Katze streichelt, je hoher halt sie den Schwanz; je mehr man jemanden 
nachgibt oder schmeichelt, um so anmaBender wird er. 

Wiese Hauner Hat ouk in deNdetelniweise Huhner legen auch in dieNesseln; 
auch kluge Leute konnen fehlen. 

Sou wiet gott siene Goiise nit: soweit gehen seine Ganse micht; das ist fiir 
seine Begriife zu hoch. 

En sitten As hiat viel to bedenken, wer viiel sitzt, bat •viel zu bedenken; 
miiBige Leute kiimmern sidi um das, was sie nichts angeht. 

De Hauner Hat diior en Kropp un de Kaue melket diior en Hals: die Huhner 
legen durch den Kropf und die Kiihe melken durch den Hals; das Vieh 
muB gefiittert werden, wenn man Nutzen haben will, wer ernten will, 
mufi saen. 

Man ttiht siek nit ager ut, bet me to Berre geiht: man zieht sidi nicht eher 
aus, bis man zu Bett geht; vor dem Tode gibt man das Seine nicht 
ab, vererbt man nicht. 

En Kawlier: ein Kavalier, taoibe Ahren im Roggen, wenn er noch auf dem 
Felde steht; ein leerer Kopf tragt sich besonders hoch 

Landagen: einen Landtag abhalten; zanken und larmen. 

Hai lat Guodes Water iiower Guodes Miiolen loupen: er laBt Gottes Wasser 
iiber Gottes Miihlen laufen; er nimmt sich die Sache nicht zu Herzen. 

Altestes WestFalenbuch 

Das Landesmuseum fiir Kunst und Kulturgeschichte in Miinster hat eine Ur- 
ausgabe des altesten Westfalenbuches erworben. Wie Dr. Paul Pieper vom 
Landesmuseum vor der Presse mitteilte, gibt es nur noch etwas mehr als 20 
Exemplare dieses „Buches zum Lobe Westfalens des alten Sauerlandes" von 
dem Karthausermonch Wernerus Rolevinck (1425—1502). Das 1478 in Koln 
gedruckte Werk gilt als das alteste Buch iiber deutsche Landeskunde. Die 
Urausgabe in lateinisch und deoitsch ist eine kritische Wiirdigung der Land- 
schaft und der Menschen Westfalens. Das Buch wurde fiir 8000 schweizei 
Franken auf einer Auktion in Basel erstanden. Die „Gesellschaft zur For- 
derung der westfalischen Kulturarbeit"  (Miinster) unterstutzte den Ankauf. 
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•S)CV 5t(&efHe Y^ecUe* Von Karollne KeBler 

Der Regen rausdite, der Wind zerrte an den langen grOnen Haaren der Bir- 
ken und griff den Eidien in ihre krausen Kronen, daB ihr Wednen klang wie 
das Klagen unseliger Geister. Die Sauerlandsberge standen in grauen Sdilei- 
ern, und der Himmel war wie ein ehern Meer. 

Wachtmedster Matthias ritt ganz nah an einen der Bagagewagon lieran, Er 
muBte einen Sonnenblick erhaschen aus den Augen seines lieben Kinides. 
Klein Elisabetli klatschte in die Hande, als sie das bartige Gesidit des Vaters 
sah. „Wir spielen Hiihnerdien, Vater." Sonnenverbrannte Gesiditer tauchten 
aus dem Stroll auf. Tonnies, der ,Sohn des TroBknechtes, kraihte wie ein Hahn, 
und die menschlichen Hiihnerchen gackerten vor Lust. „Vater, Vater," horte 
man wieder die zwitschernde Stimme Elisabeths, „Tonnies glaubt nicht, daB 
hinter den Bergen das Paradies liegt, wo die StraBen von Gold sind, wo 
meine Mutter wohnt in einem Rosengarten, wo Vogel sind, bunt wie ein 
Regenbogen. Sag Vater, sag dem Tonnies, daB es wahr ist." Waditmeister 
Matthias lachelte selig. „Ja, mein Taubchen hat recht, hinter den Bergen 
ist das Paradies." 

Wenn der Waditmeister sein Kind sah, konnte er die Bitternisse seines 
Lebens, die Not des endlosen Krieges vergessen. Seinem Kinde zuliebe war 
er der Werbetrommel gefolgt. Monatlidi 120 Florenos, damit wollte er ihm 
die goldene StraBe bauen ins Paradies. Und die Gedanken des stillen Reiters 
wamderten nadi Suddeutsdiland. Dort lagen die Felder unbestellt, von Ge- 
busdi und Dornen iiberwuchert. Die Schweden hatten die fliichtigen Bewohner 
miit Spiirhunden aufgejagt und grausam gemartert. Hier in den sauerlandischen 
Bergen sdiien der Friede zu wohneoi, und mehr als einmal blieb der Blick des 
Reiters an einem schmucken Bauernhause hangen, 'und es wuchs dann in ihm 
die Sehnsucht nadi einem friedlichen Zuhause, nach eimer Heimat fiir sein 
Kind. Und es war iihm, als miisse er das Verspredien, das er vor zehn Jahren 
einer Sterbenden gegeben hatte, immer wieder erneuern. — „Heute abend 
werde ich funser Kind weddi betten. Im besten Bauernhause des nahen Dor- 
fes soil es ruhen. Zuvor aber will ich es wiegen, wiegen. O meiine Arme sind 
eine feine Wiege! Und alle Reiterlieder sollen durch die Stube tanzen, und ich 
selbst werde dann das RoB meiner kleinen Elisabeth sein. Und dann, ja dann 
wird sie mir den Becher reichen, den -silbennen, kostbaren, mein BeutestOck 
von Magdeburg her. Alle Wolbungen der herrlichen Silbertraiube werden 
den Glanz des Kienspanlichtes auffangen und mit weichen Schein zuriick- 
geben."  

Wahrend der Regen unaufhorldch auf das Leinendach trommelte, machte 
Elisabeth Ringe von Stroh. Da wollte auch Tonnies einen haben. „Erst muBt 
du sagen, daB du an das Paradies glaubst, das da hinten liegt, wo die Berge 
bis an den Himmel stehn," forderte Elisabeth, und ihr Finger zeigte iiber die 
von Regen triefenden Pferde und Soldner und iiber die im Winde klatsdiende 
grijne Fahne hinweg auf einen blaBblauen Fleck, der in dem ehernden Meer 
des Himmels zu scbwimmen sdiien. — 
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Am Abend hat der Wachtmeister Matthias sein Kind gewiegt, aber er hat 
keine Reiterlieder gesungen, und das Kienspanlidit hat sidi nicht im Silber- 
bedier gespiegelt. — 

Die Bauerin kam mit einer Schiissel voU Brunnenwasser und grobem Linnen. 
Dodi der Wachtmeister bat sie ihn allein zu lassen, er wolle selbst die kOh- 
lenden Aufschlage machen, die der Feldmedikus verordnete. Und da das 
Kind im Fieber stohnte: 

„Ich will heint sdilafen gehen, 
zwolf Engel sollen mit mir gehen •" 

und mit durren Lippen nach den folgenden Worten suchte, betete Wadil- 
meister Matthias: 

„zween zu Haupten, 
zween zur 'Seiten, 
zween zun FiiBien, 
zween, die mich decken, 
zween, die mich wecken, 
zween, die mich weisen 
zu den himmlisdien Paradeisen. 
Amen." 

In der folgenden Nacht hielt er die Totenwache. 

Am andern Tage saB dem Pastor von Fxeienohl in der Fruhmorgenstunde 
ein ernster Bittsteller gegenuber. Er bat, man moge sein liebes Kind Elisabeth 
in der Kirche neben dem Altar begraben. Der Pastor machte Einwendungen, 
das sei Vorredit der Adeligen. Da stellte der Mann eimen kostbaren Silber- 
becher auf den Tisdi. Warm lag ein Sonnenfunke auf alien Wolbungen der 
edlen Traube. „Nehmt diesen Becher und tut mir die Liebe an. Es ist mein 
einzig Kind. Auf dem Friedhof wiirde sein Grab vergessen sein." 

DrauBen rief der soldatische Trommelwirbel des auszieiheniden Fahnleins. 

Der Pfarrer Laurentius Pontanus murmelte: „Deo gratias. Auch der Krieg 
kann das deutsche GemiJt nidit umbringen." Damn schrieb er in sein Kirdien- 
buch: 

„Anno  1634. Ein keyserlicher Wachtmeister Matthias mit nahmen ein ver- 
storbenes Tochterlein in der Kirch beneben daB Altar begraben lassen, zur 
begreffnuB verehrtt der Kirche einen silbernen Becher, Gott belohne es." 
Das kann man heute nodi dort lesen. 
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Nicht immer hringt der Det^emher hereits den richtigen Winter. Doch machte 

er in diesem Jahr im Sauerland schon rechtt^eitig seine Antrittsvisite. 
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Dr. Hans Riepenhaoisen sprach auf dem Westfalentag in der Arbeitsgemein- 
sdiaft „DerAuftrag,derVereineinderlandIichenKultur- 
arbeit". Die Ausfiihrungen verdienen auch im sauerlandisdien Dorf Be- 
ach tung. 
Bei der Aufgabe, die durdi die veranderte Struktur des iLandes bedingte 
soziale und kulturelle Eiinheit des Dorfes neu zu bauen, sind die Vereine 
gnundsatzlich positiv zu bewerten. Zwar auBert sich in iiinen, da sie z. T. ge- 

•sellschaftlich begrenzt sind und sachlich nur Teilaufgaben verfolgen, nicht 
in jedem Fall die Ganzheit und das voile Leben des Dorfes. Dodi holen sie 
ihre Mitglieder aus der Vereinzelung heraus und entfalten in Form der 
„Teilgemeinschaft" eine Tatigkeit, die nicht nur bestimmten Vereinszwecken 
dient, sondem ganz allgemein wesentliche Kulturkrafte, den Idealismus, das 
Hobby, die soziale Komponente zur Entfaltung bringt. Es bedarf freilich 
eineir standigen SelbstkontroUe, um der Gefahr der Viereinsmeierei und er- 
starrter Lebensformen im Verein begegnen zu konnen. Auch die Konkurrenz 
durch die leicht erreicbbare Stadt und durch das Fernsehen sollte als stan- 
dige Aufgabe bei den Vereinen im Gesprach sein, nicht in Ablehnung der 
Massenmedien, sondern im Versuch ihrer Bewiiltigung. GroBtmogliche For- 
derung und Erleichterung der Vereinsarbeit dm Dorf ist erwiiinsdit, insbe- 
sondere, wenn sie auf das Dorfganze zielt, nicht zuletzt durch Bereitstellung 
von Hilfsmitteln (ausreichende Riiume, dorfangemessene Gebiiihren, Dorf- 
buchereien usw.). 
Es gibt Sachgebiete der landlichen Kulturarbeit, die im Grund genommen 
jeden Verein angehen, gleich welche Sonderziele er verfolgt: das Dorf- 
fest, das Laienspiel, Singen, Tanzen, Mundart- und Braiuchtumspflege. Das 
kann jeder Verein fur sich betreiben. Das sollte sie auch zu gemeinsamer 
Arbeit zusammenfijhren. 
Die Aufgabe des landlichen H e i m a t vereins besteht vomehralich darin, 
neben solcher Vielfalt musisch-brauchtumsmaBigen Lebens, die er in Ver- 
bindung mit den iibrigen pflegen sollte, jenen Aufgaben machzugehen, die 
das G e s c h i c h t sbewuBtsein des Dorfes wecken (heimatkundliches Wissen 
und Traditionspflege), andererseits aber Dorf und Flur alsLebensraum 
der Gegenwart in die Verantwortung zu nehmen. 
Das neue Dorf — das Dorf als Heimat heute, das Dorf als Sitz standortlidien 
Kulturlebens — ist nach Lage der Dinge nur zu verwirklichen, wenn man 
sich in gemeinsamer Arbeit ganz konkreten Aufgaben hier und 
heute (das „Sch6ne Dorf", das soziale Dorf, das Dorf in Fest und Feier) zu- 
wendet. Die Situation auf dem Latnde ist so, daB jeder Verein sich um das 
Dorfganze kiimmern muB. Die landlichen Vereine erfiillen ihre Aufgabe 
erst, wenn sie nicht nur ihrem internen Vereinszdel entsprechen, sondern sich 
auch als Organ der Dorfintegration entfalten und bewiihren. Bei alter Selb- 
standigkeit des Vereinslebens geht es zugleich um die P a r t n e r s c h a f t 
de,s Vereins f fir das groBere G anze desDorf es. Dies sdilieBt 
notwendig die Aufgabe in sich, Vertreter aller Vereine planmaBig an einen 
Tisch zu brmgen, d. h. einen Fiihrungsring zu bilden, der siich dem 
Ganzen verantwortlich weiB und der faktisch und praktisch der Motor des 
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Kulturlebens im Dorfe ist. In  dieser Elite mussen auch Gemeinde, Schule 
Tind Kirche vertreten sein. 
Das kiulturelle Leben des Dorfes steht und tallt mit der freiwilligen Mitarbeit 
seiner Bewohner. Das Dorf kann jedodi den neuen Aufgaben in der Regel 
nur entsprechen, wenn iiim u b e r ortliche Hilfskrafte van auBen her zuge- 
fiihrt werdein. A 11 e Vereine haben die Mogllichkeit und Verpflichtung, den 
Einrichtungen dieser Art Aufmerksamkeit zu scbenken und ihre Mitarbeit 
anzubieten, wobei vornehmlich an die Arbeit der Erwachsenenbildung, der 
Sozialen Seminare, der Heimatvolkshochschulen des Landvolks, aber auch 
eines Heimatbundes, Sangerbundes oder Schiitzenbundes gedacht ist. 
Ziel dieser Arbeit ist die BewuBtmachumg des Standorts und der Situation. 
Es geht darum, den Dorfbewohner bereit und fahig zu machen fiir das Dorf- 
ganze. Ziel dieser Arbeit ist damit der „ m'ij n di ge M,e n s cih ", der in der 
Lage ist, ortlich wie iiberortlich Verantwortung und Fiihrung zu iibernehmen. 
Es gilt, in einer oinsicher gewordenen Zeit sozial und kulturell einen neuen 
„Standort zu erhalten, der bei aller Geoffnetheit fiir die groBeren Aufgaben 
der Stadt und der Zeit zugleich geistig und raumlich die alltagliche Nahe 
des Dorfes meint. Die Vereine sind ein vielfach neuer Kulturtrager im Dorf. 
Sie konnten und sollten zu ihrem Teil dazu beitragen, daC die traditionellen 
Kulturtrager ides landlichen Raumes — Familie, Schule, Kirche — auch; fijr 
das Dorf von morgen von entscheidender Bedeutung siod. Die Arbeit der 
Vereine kainn nur dann fruchtbar sein, wenn sie ihm Wechselspiel mit Fami- 
lie, Schule und Kirche steht. 

Heimatgedanken Flott ttiadien 
7000 sauerlandische Schiitzen trafen sich diesmal in Anrochte zu ihrem groBen 
Bundesfest, wobei Bundesschutzenkonig Willi Beckmann durch Hermann'Bek- 
ker (Brilon) abgelost wurde. 
106 Konige batten um die Wiirde des Bundesschutzenkonigs gekampft. Drei 
Anwarter waren mit der gleichen Ringzahl 32 ins Stechen gekommen. Karl 
Redding (Ramsbeck) wurde dabei zweiter, Hubert Mette (Wenholthausen) 
drifter. 
„Der Sauerlander Schiitzenbund ist wie ein Haus", sagte Kreisoberst Schliiter- 
Kraes: „Das Fundament aus Anrochter Dolomit, gebunden mit dem Zement 
aus Erwitte und Geseke und das Dach aus dem Holz der kernigen Sauer- 
lander Walder." 
Bundesoberst Niickel wiirdigte die Schiitzenvereine als alteste Kulturtrager 
der Heimat. Den hochsten Bundesverdienstorden erhielten der Lippstadter 
Kreisoberst Schliiter-Kraes, Kreisgeschaftsfuhrer Hellmich, Amtsbiirgermeister 
Roper-Rickerskraes, Anrochte, Vorsitzender des dortigen Schiitzenvereins 
sowie der 2. Vorsitzende, Jacoby. 
Diozesanprases Propst Diinnebacke sagte zu den Schiitzen: die Manner miiB- 
ten auch heute Vorbild sein, Schiitzentum bestehe nicht nur aus Schiitzen- 
festen und schonen Koniginnen, sondern es miisse erfiillt sein von den Ide- 
alen Glaube, Sitte und Heimat. 
„Den Heimatgedanken wieder flott zu machen" forderte Verk^hrsdirektor 
Theo Breider aus Miinster in seiner kraftvoUen Ansprache die sauerlandi- 
schen Schiitzen auf. 
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DUTTUNDATT 

In Warstein wurde eine Apostelfigur von Heinrich Brabender (1475-1538) 
entdeckt; sie wird nach derRestaurierung im Heimatmuseum zu sehen sein. 
Nach einem Gutachten stellt die Plastik ein Kunstwerk von hohem Rang dar, 
wenn sie auch nicht die Qualitat der Warsteiner Madonna (siehe „Suerlanner 
1964") habe. 

Vor dem Heimatverein in Olpe referierte Hauptlehrer Norbert Scheele uber 
die Geschichte des heimatlichen Waldes nach Forsdiungen von A. Homberg. 

Viele Caste halten seit Jahrzehnten ihrem Dorf die Treue. So wurde Wilhelm 
Hahn aus Wuppertal-Elberfeld in Wenholthausen durch eine Urkunde und 
Befreiung von derKurtaxe geehrt, weil er seit 35 Jahren alljahrlich in der- 
selben Pension seinen Urlaub verbringt, so dafi man in Wenholtliausen auf 
der StraBe horen kann: Die Hahns sind wieder da!" 
Kurgast Heinrich Johanning aus Bremen aber ist ibereits seit 50 Jahren stan- 
diger Kurgast in Fredeburg. Heinrich Johanning von der Waterkant ist auch 
ein passionierter Wanderer; er hat oft mit dem letzten koniglidien Stattlhalter 
von Hollandisch-Indonesien aus Batavia das Sauerland durdiwandert. Heinrich 
Johanning sagte, als er vor Beginn einer Stadtratssitzung geehrt wurde: „DaB 
ich trotz meiner 70 Lebensjahre noch gesund und riistig bin, verdanke ich 
nicht zuletzt eurer gesunden Bergluft." — Diese Musterbeispiele lieBen sich 
in vielen sauerlandischen Luftkurorten sicher noch vermehren. 

-* 
Im Naturpark Arnsberger Wald, fur den der kommende Etat immraerhin iiber 
400 000 DM vorsieht, soil es bald auch ein Indianerdorf fiir die jiingste Jugend 
geben. Der Standort ist indessen zur Stunde noch nicht festgelegt. Wie in der 
Tagespresse berichtet wurde, wollen Kanadier aus Soest einige edite Aus- 
riistungsgegenstande aus der kanadischen lindianischen Heimat stiften, unter 
anderem einen Marterpfahl und eine Ausriistung. Den Jungens, die hier an 
einem editen Blocfchaus Wmnetou und Shatterhand spielen konnen, wird das 
zweifellos gefallen. Inzwischen warden die erwadisenen Insassen der parken- 
den Autos iiber die A-Wanderwege wandern oder — Skat dresdien! 

In der letzten Ausgabe des Sauerland-Rufes wurde nodi nadi dem Autor des 
platitdeutsdien Stiickes „De Roise in de Statt" gesucht. Das iSuchen ist inzwi- 
s<;hen zu Ende. Autorin dst unsere Hedwig Jungbluth-Bergenthal, geboren in 
Sdimallenberg, deren Stuck von der Jury als Stuck sauerlandischer Mundart 
preisgekront wurde. Herzlichen Gliidcwunsch unserer Landsmannin zu diesem 
Erfolg! * 
Vertreter der groBten belgisdien Reisebiiros waren mit solchen deutsdier 
Fremdenverkehrsverbande zur Stichprobe im Sauerland. Wiie man hort, hatte 
dieser Besuch in einigen Luftkurorten sofort durch AbsdiluB von Reisefahrten 
Erfolge. 
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Praktische Heimatarbeit 

Ine SteUe ausgewiesen werden und von Zeit zu Ze,t gegen Ungeziefer 

geschOtzt werden. 

Klaranlagen bestehen nur in wenigen sauerlandisAen Stadt^n. Es geht^ab^ 
bei steigendem Fremdenverkehr nicht mehr an, den Dorfbach als Kloake zu 
benutzen fiir Abwasser aller Art. 

Schonheit des Ortsbildes muBte uberall erstrebt werden: Blumen, Vorgar- 
ten, Zaune, Giebel, Inschriften, Graben, Hecken. 

Insdiriften zu erhalten, zu sammeln, vielleicht mit Foto oder Zeidinung ware 
AuSabe "ar die betr. Hausbesitzer, auch fur die Schulkinder der oberen 

Klassen. 

Flurnamen stehen nicht immer in den Flurkarten und konnten ebenfalls in 
heimatliche Kartenskizzen eingetragen, vielleicht auch gedeutet werden. 

Straflennamen in neuen Siedlungen konnten da und dort Namen verdienter 
Sauerlander, Westfalen oder -Deutsche tragen. 

r. J. 

Ehrenbijrger Dr. Wilhelm Schulte 

ernannt. 

..inr^re Beziehun^slojgkeit zur Ver^r^nhei^^ 

""'ffT^l Mr d-e pfege fefHeimatgesAichte nidft allein urn des Alten 

^ :•£ :o^:;/e:^l^^e/cegenwar^und ^^^^^^Z^:^ 
i=t kpir,P  abaeschlossene Verganigenheit", bekannte der Ehrenburgeriser 
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Uommektm^e 
An einer Bank 

Das Bemiihen um unsere neuen sauerlandischen Naturpanke ist groB. Die 
Autgabe ist des SchweiBes der Edelsten wert. Ordnung zu schaffen im groBen 
Waldgebiet, gehort zu diesen Aufgaben und not tut es uberall, sich der Natur- 
verderber anzunehmen. Es geht zwar jetzt in den Winter, aber die Erfahrung 
des letzten Sommers sei noch einmal hierher geschrieben: 

Es war eine solche schattige Stelle im Arnsberger Wald, an der ich vor einigen 
Tagen eine freundliche Ruhebank fand. Zwei Wanderwege stoBen bei ihr zu- 
sammen, und sine dichte Fichtenwand gewahrt Schutz vor heiBen Sonnen- 
strahlen. Soweit alias gutlDaB zahlreiche Menschen der freundlichen Ein- 
ladung zur Rast gefolgt waren, lieB sich nun leider an dem unfreundlichen Bild 
der nachsten Umgebung ablesen. Die grune Bank war eingerahmt von Papier- 
fetzen und Apfelsinenschalen; hinter die Bank in den Wald hinein waren 
voll „Ubermut" geschleudert: mehrere leere Flaschen, eine Konservendose, 
ganze Zeitungen, Einwickelpapier jeder Sorte und die an solchen Stellen iib- 
lichen Obstreste. Insgesamt ein trauriges Bild menschlicher Unzulanglichkeit, 
um nur ein ganz mildes Wort zu gebrauchen. Und wenn es audi diesmal 
wieder umsonst sein sollte, man muB es den Menschen mit der schlediten 
Kinderstube dodi noch einmal und immer wieder sagen: „Benehmt euch auch 
drauBen ordentlich! Verschandelt die schone Gottesnatur nicht! Nehmt Riick- 
sicht auf diejenigen, die nach eudi kommen und drauBen unverfalsdite Natur 
sehen wollen!" Nun, das ist ein langer Satz, von dem man nur hoffen kann, 
dafi ihn wenigstens alle lesen, fiir die er gesdirieben ist. 

Vor 75 Jahren - - - 

Das ist schon lange her, als man nirgendwo zum iSaiuerland gehoren woUte. 
Damit konnte man keinen „Staat" machen! Das war offenbar etwas, was ganz 
weit hinter den Waldern, wenn nicht gar auf dem Monde lag. Heute ist das 
ganz anders. Jeder will zum Sauerland gehoren, auch da, wo es vielleidit 
fraglich ware. Aber das mag so dahingehen. 

Es war vor rund 75 Jahren, als man begann, das schone Sauerland zu ent- 
decken und erste zaghafte Beschreibungen des Landes der tausend Berge 
sdilidien sich in die Spalten der Zeitungen und „Touristen" tauditen taglidi 
mehr auf zwischen Ruhr und Lenne. Am 1. Mai 1888 las man im Arnsberger 
„Central-Volksblatt": 

„Unser herrlidies hodiromantisches Sauerland mit seinen Bergen und lieb- 
lidien Talern, seinen saftigen Wiesen und Triften und seinen treuberzigen 
und biederen Bewohnern ist Idider nodi lange nicht genug von Touristen und 
Sommerfrisdilern gewiirdigt worden. Levin Schiicking und Freiligrath haben 
mit begeisterten Worten eingeladen zum Besuche des  romantischen West- 
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falens und speziell des Sauerlandes, allein die sd.wer aus g^^hnten Bahnen 
zu lenkenden Touristen z o g e n n a c h w i e v o r an die U t e r a e 
R^e"' e s Oder nach Thiiring'en usw. DurA die Entdec.ung der BUst—^ 
(sie wurde 1887 entdeckt. D. Red.) ist aber dem Sauerland em F^ktor ge 
SJen. derihm sicherlich alljahrlich den Sommer ^^-^-^^^^2'::i:nl%e 
von Touristen zufiihren wird. Herr Dr. C a r t h a us e^^^.'So^^J^^ °'•f; 
hat in den Illustrierten Slattern einen Aufsatz uber die Warsteiner Hohle 
veroffentlicht, dessen  SdiluB lautet; 

Alle, die das Sauerland besucben, gestehen ein, daC aucb di« Menschen^welcbe 
bier inmitten urkraftiger Eicben- und Bucbenwaldungen 7°h^en scblicbt recb 
und treu wie vor bundert Jahren, recbt angenehme Leute smd. Nabe der 
nafdUcben Grenze des Sauerlandes liegt das StadtcbenWarstem. erst vor 
wenigen Jabren durcb einen Schienenweg der Sekunda.b^n LiPP^t-dt- 
Warstein dem Verfcebr erscblossen. Dorthin mocbte ich den Leser fuhren, zur 
Teu entdeckten Tropfsteinhoble im Bilsteinberge. Uppiger Bucbeowald breitet 
^ber dl Eingang sein schattenreicbes Dacb aus und ladet den Wairderer, 
bevor eT^n das'lnnere des Berges tritt, zur Rast ein. Doch Gloick auf! im Reicbe 
derElfen und Gnomen; besdiauen wir die Werke, weldie sie in vielen Jahr- 
tausenden gescbaffen haben. Hier im Dunkel des Berges sind die tausend 
Stimmen der Natur" verstummt, berrscbt ewige Starrheit, nur die Uiiren der 
Ewigkeit bort man mit ibrem regelmafiigen Pendelschlag: es ist das gellende 
Aufscblagen der Tropfen, deren jeder eine Marke fur die verschlossene Zeit 
hinterlaBt." 

WestfaliscJier Literaturpreis 

Auf dem Westfalentag in Brakel wurde der Westfaliscbe Literaturpreis an 
den Sdiriftsteller und Journalisten Friedrich Sieburg, geboren am 18. Mai 18JJ 
in Altena, vergeben. 

Nach seiner Promotion aTi der Universitat Miinster im Jahre 1919 wandte er 
SA dem Journalismus zu. Er leitete die BUros der ..Frankfurter ^-tung in 
Paris und spater in London. Als Reisekorrespondent war er iri Europa, Afrika 
undAsien tatig.Seit 1943 lebt Siegburg als freier Schriftstelle ;n Stuttgart. 
Er ist Mitglied des Kuratoriums der ..Frankfurter Ailgemeanen und Heraus- 
geber ibres Literaturblattes. 

Sieburg wurde vor allem durcb sein Bucb ..Gott in Frankr^iA" be'^annt das 
?n aL'spracben ubersetzt wurde. Von *m f mmen aucb ^die drei groB^^^^^ 
BiograpbLn ..Robbespierre". ..Napoleon", ..Chateaubriand   und d^e Jarstel 
lung dfr franzosiscben Gesdiichte zwischen den Revolutionen von 1789 -1848. 
Wir schatzen den Journalisten und Scbriftsteller ISiaburg ungemem; ob em 
we tfaliscber Literaturpreis allerdings nur mit der Tatsache des Geburtsortes 
Tusreichend begriindet ist. ist doch zu be^weMn. So -" f-n aucb ^ 
Versudi einer soldxen Begriindung nicht sehr liberzeugend. Man so lite etwa 
mebr Beziebung eines schriftstellerischen Werkes zum Raum Westfalen bei 
der Vergebung dieses Preises fordern. 
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^ai SfcitMClfVtC JT'idlffC NO dlar westfSlisken Wieland-Sage 

Viiar ungefahr twaidiusend Johren liawere in Daaemark dai sagentoafte Riese Wade. 
Diise Tjaum'hauige ibarenstaTke Karl harre .en Suehn met Namen Wieland, dai abse- 
liut Smied waren woll. Vatter Wade raisere idliaslhialw met diam Jungen int West- 
falenland, bo im Hiienen-Dale de Luie Eysen-Staine iut der Are buesselern un bo el 
de bestem Eysensdimitten galfte. 
Hey deh dai Riese seynenSuhn bey dem Mester Mimer In de Lahre, dai seyne Snlitte 
im Felsenimeere harre, un bey diam gerade dai sagenbfakaimte junge Siegfried in 
Arbeit istond. 
Siegfried moditen dian niggen Lahrjungen nit leylien, wail geschidct un fleytig was, 
un Hie Feyerowend fnnen konn. 
Hai argere iahne, bo hai man konn, un was liuterfut met iahme am norgeln, sdiennen 
un ressonnaiern. Nix konn Wieland iaihme radit maken. Dai junge Wieland laiht 
owwer auk nix op sik silten, un sau woren dai baiden fake banjdgreyplich. 
Vatter Wade nalhm diashalv seynen Suelhn no diar draijohrigen Laihrteyd weyer met 
no hiame. Dai Jiunge laiht sik op de Duer im Gltemhius nit hollen, un diasihalf bradite 
dai Olle dian fleyt'igen Junkgesellen no twai Twiargen, dial in diar Balver'Hohle 
hiusern. 
Dueise baiden Hohlen-Sm'eyhe woren allerwiagen arre de besten Mesters ibekanut. Et 
woren ganz verslagene, klaine, pudcelige Mannekes, dian de Baushait un de Geyz 
jut den Augen gluliere. Se maken de finnesten un kostlbarsten Helme, Armbanner, 
Spangen un Giirtelsnallen, un laiten sik dai Koisthankeiten met Gold un Silber diuier 
betahlen. 
Dai Pucklidien wollen dian Junkgesellen aist gar nit aniniahmen, bit ne sldefilidi dai 
olle Riese en Sdiiepel vull Gold bauht. Do laiten sik rial Geyz'halse bekuiem, dian 
Junigen twialf Monate tet behollen. Bo niu owwer no we Johre dad Vatter seynen 
Suihn weyer haime halen woll, do wollen de Twiarge dian Gesellen nit gohen loten. 
Se s-aggten tau diam Riesen: Ugge Siuhn lis wiirklidi en duditigen Karl. Hai mat ow- 
wer dodi nodi viel lahren, bit dat hai sauviel kann, arre dai gesdiidcte Siegfried bey 
diam Mester Mimer te Sundwig. Lot ne uns nodimol twiialf Monate, et sail deyn 
Sdiaden nit seyn. Haimlich barren dai Boisewidite owwer fuar, in diuser Teyd dian 
Gesellen daut te maken. 
Se woren awegunstig op iahne wiagen seyner Geschidclidikeit, denn Wieland konn 
wirklich nodi viel biattere Saken madien arre dai iRuckligen selver. 
Vatter Wade fcam niu met dian Twiargen iiawerain, seynen Suhn ganz piinklidi no 
ainem Johre weyer haime te halen. Soiiss soil Wieland seynen Kopp verspielen. 
Bo Wieland niu seynen Vatter op diahn Haimiwiag bradite, im baide sik im Hudcen- 
hiuahle restem, vertallte dai Olle vuller Suargen alles: „Niam di in adit, dai Pudc- 
ligen wellt di daut maken. Keyk, dut Sdiwert yerstope ik hey dm Brauke, in diisem 
Kniiederlodce. Wenn dai Awegiinstigen die ant Liehr wellt, dann wiahr di, suss bist 
diu nit wart, daB de liawest." 
Dai olle Riese trock dann hiame. Wielar«d owwer kaik dian Baisewiditern niu sdiarp 
op de Finger un spitzere de Ohren. Do hor hai dann dai Pudcligen fake himlidi te- 
haupe puspeln, un wor sau gewahr, dat se sik diam Deywel versdiriewen barren, 
dat dai Sdiwatte iahne Gift anguaten harre, siu dat iahre Hiarte tau Stain woren was, 
dat niu van Johr te Johr Muter ikoller un grotter un harten, uii iahre Pudcel liuter 
hoditer und krummer waren mddite. Dat was ganz unhaimlidi antehoren, dodi 
laiht sik Wieland nix miarken. 
No me Johr woll niu dai Riese Wade seynen Suhn weyer haime halen. All drai Dage 
viiar diaim twialften Vullmond kam hai vuar diar Holhlensdimitte an, owwer dai 
Pudoeligen barren dur iahre Deywels-spaukerey den Ingang unsiditbar maket. Dai 
maihe Wandersmiann genk diashalv in der Helle unner ainen ihaugen Felsen leggen 
un slaip do boUe in. 
Do trodc am Hiawen opmol en furditerliget Unwiahr heran. De Are foiewere, de Blitze 
zudcern, de Duanner krakere, un dicke Hagelkaiem prasselem unner stiirmnskem 
Huilen diir dat Biargland. Op ainmol braken graute, isdiwore Felsenibrodcen gerade 
buawer diam Slopenden los un sdiliiegen ne daut. 
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Wieland wachtere niu vergiewens op seynen Vatter. Dai PuAlidien owwer wuBteii 
Besdiaid un grinsem: „Deyn Valter hiat di vergiatten, me horst dim us, un malit 
liuter bey us bleywen." 
Triuria fenk Wieland an, seynen Vatter te sailcen. SlieBlidi farad hai dian Dauen, un 
hiat iShme dann op diam Balwer-Wolle, do, bo dai Huinengriawen seyd, begrawen 
Vull Waihmaut kam Wieland niu in de HoWe terugge. Do Ihor toai dai Puckeligen 
- dai iahne nit bemiarket barren — singen un flaiten. Hai Imere, un wor sau dur 
dat Kuiern igewahr, dat dai Pudceligen diir iahr Zaulber-Geiwitter seynen Vatter op 
dem Gewieten barren. 
Do dadite hai an dat Wort van diam Dauen. Saufootens laip hai int Huckenhiuahl un 
hai sik dat verstoppete larw-Sdiiwert. Sau trat hai unverhoffte viiar dai Bmsewidite 
hen, un hoggte baiden ohne en Wort te seiggen de Koppe af. 
Dai Leyken begrawere hai in diar lin-ken, aditesten, duiistersten Ecke van diar imie, 
do, bo niemols de Sunne hensdiienen hiat, in diiam Luacke, bo dai Geyzhalse lahre 
Go'ldsdiatze  verstoppet barren. 
Dann aahm hai Hamer un ©aitel un hoggte hauge in dat HShlengewolwe buawer 
dian Leyken en stainern Hiarle in den Felsen, arre triunget 'Gedenkmol an dai 
Sdiandtaten van dian Boiscwiditern. 
Do no raisere Wieland haime. Dai Goldsdiatze owwer nahm haii m'et. 
No drai Dagen kam hai Sn dian Weserstrom. Hey haiahlere hai sik en Baum iut, un 
foiere dann met seynem Boote un den Schatzen uamrer dat Nordmeer no Danema^. 
Hey - in seynem Haime-Lanme wor dai jiimge Mester bolte allerwiiagen bekannt Dai 
Kunink Nidung mak iahne t^u seynem ;Huaf{smied, un gaffte lihme seyne Doditer 
taur Fruque. Taum Danke sdienkere iahme Wieland m.u seynien guldenen Pokal. Hai 
doriut drank, behalt liuterfut en sunniget Gemaite :un Waif bit mt hauge Oiler ge- 
sund. Auk dat laiw-Sdiwert van seynem Vatter sdienkere hai diam Kunink. Dat 
qaffte Nidung seynem Fronne, diam Kunink Roland dai domet in seynem Lannf de 
Geraditigkait siekern woll. Sau stond dai Mester Wieland allerwiag^n in haugen 
Ahren. 
Not etlidien Johren begliidcere Wie'lands Frugge iahren Mann met ainem flass- 
hoori«en Junqen, dai den Namen Wittig kraig. Et was en flinket Justiget Karlken an 
diam de gan^e Familie SpaB harre. Am laiwsten harre dai Vatter J° f »^n /^ 
seyn Suhn auk Sdimied woren wor. Owwer dai Junge harre kaine Lust dotau. Am 
laiwsten halt hai sik in den Biargen un am Water op, kaik den Vugeln un dem 
Wild no, un grip taum Hamer blaus jut Teydverdreyw. 
Bo hai twiaLf Johre olt was, ,saggte hai tan seynem Vatter: Ik modite meyner Mut- 
ter te laiwe qarne Ritter waren, ik hewwe schiwuren, niiemols Hamer un Tange ante- 
packen un dat Schwert man antepadcen, iimme dat Racht te sdiutzen un armen 
Luien te helpen." „ 
sau trodc hai dann auk bolle met seynem Fronne Hildebraad in de Welt Te ais 
kamen dai baiden in dat Land an diar Lippe. Hey halpen se dian Luien dai Roiber- 
banden, dai do in dian Biargen hlusern, iut te rotten , , , . ^,,.. ^.^ .^aHce- 
Dann besoditen se tehaupe dian Twiargenkumink Alberich, dai "°^'^/. ^XnHTlm 
ren Helden Dietridi dat sagenhafte Sdiwert Nagelnnk un dian gehaimnisvullen Helm 
Hildegnim   schenkere. 
Do no raiten se diir dian Liir-Wold int Hiienendahl. Hey fanden se auk dai graute 
H6h"e bey Balwe, bo dai Vatter Wieland sau viel van vertal t harre unbekieken 
sik terleslaudc dkt slainerne Hiarte, in der aditesten Hohlenecke, dat hai domols in 
dat Gewblbe maisselt harre. 
Van   Balwe   iut  nahmen  dai  Ritters-Luie   iahren   Wiag   uawer  dian   ollen  Hiar- 
Wiaa an dian Rheyn.un van do iut trodcen se in de weyhe Welt. 
NOA' :"ele Heldentaten het dai  baiden  vullbracht, ^'f^"'^. «';, i^^ J^'^nSII^n 
allerwiagen bekannt woren seyd, un dai van vielen Daditern ,in ollen Helden-Laiern 
opgetaiciinet seyd. 
Dai vielbesungene Ritter Wittig sail de Urahne ^^^ ^^i^•. S^*f ";"f •3 W'l^jjke 
wiasen -seyn, van diam saggt ward, seyne Verwandten harren te Laieim bey Gabke 
wuehnt. 
Dat stainerne Hiarte adien in diar Hohle te Halve, dat viiar twey diiusend Johren 
van diam beriitoten Mester Wieland do inmaisselt is, kann me vandage do nodi 
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seyhn. Et is van verkuasteten Oruppelstainen Ingesdiluatlen, un tastet sik ganz eys- 
kolt an, (un ward liuter barter, gerade sau biu bey geyzigen mn awegiinistigen Men- 
sken met diam Oiler auk dat Hiarte liuter ikoller .un barter ward. 

Gescbichtlicbe   Anmerkung: 
Im Jahre 1890 wurden in der Balver Hoble im nordlidien Seltenarm — dem Virdiow- 
Arm — zwei mannlicbe Skelette und einige romisdie 'Goldmunzen aiiisgegraben. Der 
Voltosmund bradite diesen Fund mit der Wielandsage in Verlbind-ung und war der 
Meinung, es ware moglicb, dafl die Skelette von den Scbmiiedezwergien stammten 
und das riesengroBe steinerne Herz ini HeiWengewol'be fiber der Fiuiidstatte von dem 
sagenbaften Hohlenscbmied Wieland dort eingemeiBelt worden sei. Diese Umstande 
srnd  in vorstebende  alte   Sagensdiilderung eingelflodi'ten. J.   Putter 

Von Blattern und Biichern 
Dr Hans Menne: Uber den Balver Barockaltar 

23 Seiten. Verlag: Zimmermann, Balve. 

In der Balver Kirche sind in den letzten Jahren wesentliche bauliche Ver- 
anderungen durdigefiihrt worden. In Verbindung mit dieser Neugestaltung 
des Kircheninneren, das vor rund 50 Jahren im AnschluB an den altehrwur- 
digen Bau gestaltet wurde, wurde auch ein alter Barockaltar, laut Signum 
geschaffen im Jahre 1696, fachmannisch uberholt und zum Hauptaltar der 
Kirche gemacht. Uber diesen Altar hat Dr. Hans Menne eine lesenswerte 
stil- und zeitkritische Studie verfaBt. 

,,'Der Altar ist", so sagt Hans Menne darin, „in seiner ungewohnlidien Sdion- 
heit heute in Westfalen eine lEinmaligkeit. Viele Stadte, die durch den 
Bombenkrieg unersetzlche Werte der Kunst verloren haben, beneiden mns 
um ihn." Weiter weist der Autor bei der Betrachtung uber die Einordnung 
des Altars in den westfaMschen Barock darauf hin, idaB es heute noch luber- 
rascht, wie vor rund 270 Jahren ein landliches Kirchspiel, wie es Balve da- 
mals darstellte, sich ein so ungewohnliches Kunstwerk leisten konnte. Der 
Autor halt es fiir nicht ausgeschlossen, daB bei der engen Verbindung der 
Patronatsherren von Wrede, Amedce, Briininghausen mit idem Kolner Klerus 
und dem Landesherren, dem Kurfiirsten von Koln, ein EinfluB auf die Barock- 
ausstattung der alten Kirche gekommem ist. Hans Menne meint, daB eine ge- 

•wisse Verwandtschaft zwischen dem Korbecker' Meister (StoitlMig) und dem 
Balver Meister bestehe, wenngleich der Balver Altar eine viel grofiere Be- 
herrschtheit der Formen zeige, als bei dem Werk Stiittings in Korbecke, bei 
dem das ausladende Pathos diaraikteristisch, also wohl von Siuddeutsdiland 
aus beeinfluBt sei. „Unser Altar ist -wirklich echt westfalisch", sagt der Autor 
mit gutem Recht. Die Schrift ist auch auBerhalb Balves sehr lesenswert und 
a-ufschluBreich. pS. 

E. Hennebohle: Vor- und Fruhgeschichte des Warstelner Raumes 
Heft 2 der Warsteiner Heimathefte. Herausgegeben von der Stadtverwaltung, 
Warstein hat bisher zwei Hefte zur Heimatgesdiichte herausgegeben. Heft 1 
liber die Geschidite der Kirche liegt uns leider nidit vor; bei diesem Heft 2 
handelt es sich um die grundlidie Arbeit eines alten Fachmannes, der selbst 
erfolgreicher Spatenforscher im Warsteiner Raum gewesen ist: Rektor i. R. 
E. Hennebohle in Riithen. Diese Arbeit gibt eine Darstellung, die auch gut 
illustriert ist, iiber alles, was bisher in Warstein )(Bilstein- und Oethohlen), 
Callenhardt (hohler Stein) usw. an sicheren Ergebnissen der Vor- und Friih- 
geschichte zutage getreten ist. In kurzgefaBter Form hat der Leaer hier eine 
ausgezeichnete und aoich fiir den Laien lesbare Dbersicht in der Hand, die 
auch liber den engeren Raum hinaus Interesse finden wird. FS. 
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Westfalische Geschldite. Von Hermann Rothert. 
Direi Bande. Verlag Bertelsmann, Giitersloih. 
Band 1: Das Mittelalter. 644 Seiten mit 56 Fotos, zum Teil mehrfarbig in 
Karten und Lageplanen auf 32 Kunstdrucktafeln imd im Anhang. Die An- 
merkungen im Anhang bearbeitete Professor Dr. Albert K. Homberg. 
Band 2: Das Zeitalter der Glaubenskampfe. 408 Seiten mit 26 Fotos, zum 
Teil mehrfarbigen Karten und Lageplanen auf 24 Kunstdrucktafeln und im 
Anhang. 
Band 3: Absolutismus und Aufklarung. 512 Seiten mit 33 Fotos, zum Teil 
mehrfarbigen Karten und Lageplanen auf 28 Kunstdrucktafeln und im Anhang. 
Die drei Bande werden nur geschlossen abgegeben. Format 21,3 cm x 14,2 cm. 
Best.-Nr. 5786. Leinen 120 DM; Teilzahlung 132 DM. 

Der Marker 
Heimatblatt fiir den Bereich der ehem. Grafsdiaft Mark. 1963, Heft 8: P. 
Frebel: Die Mundarten im Unterrlcht der hoheren Schule. Moglichkeiten und 
Grenzen ihrer Behandlung; W. Timm: Johann Michael Moser — ein marki- 
scher Baumeister und Kartograph; H. Heim: Der Biirgermeister Engelbert 
Ernst Mittsdorfer von Schwerte; A. Perlick: Der markische Raum dn der hei- 
matkundlichen Arbeit der Padagogischen Hochschule in Dortmund, Institut 
fiir wissenschaftliche Hedmatkunde  (Berichtsjahr 1962). 

Heimatblatter fur das Klrchsplel Bodefeld 
Pfarrer i. R. Heinrich Marx, der bekannte Heimatforscher gibt jetzt fiir die 
Gemeinde Bodefeld ein Heimablatt heraus. Im GeleMwort ist das Ziel dieses 
Blattcbens umuissen und er sagt dabei mit Recht „Unwiditig ist nichts, was die 
Heimat angeht." Die Aufsatze dieser ersten Nummer des Heimattolattes hei- 
Ben: „Wie langsam sich die Leute in Bodefeld an die Kartoffeln gewohnten", 
„Wie das alte Bodefeld aussaih — Wie das neue aussehen muB —", „Im 
Bodefelder Lande war kein Arzt", „Der ,Kook' auf dem Bodefelder Kirchhof". 

Westfalisdie Forsdiungen 
Mitteilungen des Provintaial-Instltutes fiir Westfalische Landes- und Volks- 
kunde, 15. Band, 19663 (Verlag Aschendorff, Munster, in Verbindung mit 
Bohlau-Verlag, Koln^Graz, 260 S., kart. 25,— DM, Ganzleinen 28,— DM). 

Wilhelm Brockpahler, Sleinkreuze in Westfalen, 
(= Schriften der Volkskundlichen Mission des Landschaftsverbandes West- 
falen-Lippe, Heft 12, 240 S., mit 171 Abibildungen u. 5 Karten, Verlag Aschen- 
dorff Miinster 1963, kart. DM 22,50, Ganzleinen DM 26,—). 

Westfalischer Heimatkalender 1964. 18. Jahrgang 
Herausgegeben   vom Westfalischen  Heimatbund.   -  Schniftleitung  Wilhelm 
Brockpahler. Munster, Aschendorff, 1963. Der Kalender erscheint in der All- 
gemeinen Ausgabe, 152 Seiten, DM 3,—; in den Ausgaben Munsterland, 192 
Seiten,   DM  3,50,  Paderborner  Land,  176 Seiten,  DM 3,50, Sauerland,   168 
Seiteni DM 3,50, und in einer alle Teile umfassenden Gesamtausigaibe, kart. 
DM 6,—, geib. DM 7,50. 
Handwerk und Friihzeit der Industrie sind die Hauptthemen des neuen Jahr- 
gangs  unseres  Kalenders.  Die Geschichte des Handwerks  und  der Gilden 
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und Zunfte, ihr Brauchtum und ihr Sadigut, der Niedersdilag der handwerk- 
lichen Tatigkeiten in der Sprache, aber audi der Niedergang mandien alten 
Handwerkszweiges durch die Technisierung — das sind die Stoffe zahlreidier 
interessanter Beitrage in Wort und Bild. Ein besonderes Thema behandeln 
in diesem groBen Rahmen die Kalendariumsbilder, eigens fiir den Ka'lender 
angefertigte Zeichnungen von Siegfried Dorsdiel miit Einfiihrungen von Dr. 
August Kradit. Sie zeigen technisdie Kulturdenkmale, in denen das hand- 
wenklidie Sdialfen gewissermaBen seine Spitze gefumden hat. Sie vermitteln 
auch einen Begriff von der Notwendigkeit der Erhaltunig rwemigstens eines 
Teils der alten Muhlen, Hammerwerke, Sdxmieden, Hiitten und Kleinzedien, 
wie es sich das gerade jetzt im Aufbau befindliche FreiMditmuseum techni- 
scher Kulturdenkmale in Hagen (dem auch eie umtangreicher Beitrag ge- 
widmet ist) gesetzt hat. Die Spalte der westfaldschen Gedenktage hSlt mit 
i'hren Daten .kurzgefaBt die wichtigsten Ereigniisse und bedeutende Person- 
lichkeiten aus der Handwerks- und Industriegesdiichte Westfalens fest. So 
ist hinter der geschichtlichen und volkskundlichen Aufgatoe das Bemiihen des 
Kalenders erkennbar, die Verantwortung seiner Leser Mr die Sachgiiter der 
handwerklidien Kultur zu wecken und daruber hinaus sie anzuregen, sidi fiir 
ihr eigenes Leben, fiir Wohnung, Gerat und Schmuck, die handwerklidie 
Leistung und das handwerklidie Vortoild nutzbar zu machen. 

Jos. Rinsdieid: Der Hexenwahn im Wildenburger Lande. 
Brosch. Sonderdruck, 121 S. DM 3,50. Zu beziehen vom Heimatverein Olpe 
in 596 Olpe, z. Hd. N. Scheele. 
Der 1961 verstorbene Pfarrer und Heimatschriftsteller Josef Rinscheid hat 
sich wahrend seiner Ruhejahre in Niederfischbach intensiv mit den Hexen- 
akten des Hatzfeldschen Archivs in Wildenburg befafit. Nelben zwei kleinen 
Erzahlungen— ..Lorenz im Ebertseifen" und „. . . nodi oinmal meine Kinder 
sehen" — entstand als bleibende Frucht dieser Studien ein Beridit iiber die 
Hexenprozesse in der Herrschaft Wildenburg im 16. und 17. Jh., der zum 
erstenmal im Festbuch zum 50jahrigen Bestehen der „Mitteilungen der West- 
deutschen Gesellschaft fur Familienkunde" veroffentlicht wurde und jetzt 
als Sonderdruck erhaltlidi ist. Der groBte Teil der kultur- wie familienge- 
schichtlich gleich wertvollen Schrift ist der furchtbaren Verfolgung im Jahre 
1650 gewidmet, als innerhaib weniger Wodien 29 Manner und Frauen als 
Zauberer und Hexen hingerichtet wurden. Insgesamt sollen in den 8 Jahr- 
zehnten von 1573 bis 1652 im kleinen Wildenburger Land 200 Mensdien dem 
Hexenaberglauben zum Opfer gefallen sein. Erregende mensdiliche Scbick- 
sale, qualvolle seelisdie Not und unermeBliche, peiinigende Angst, mensch- 
liche ErbarmMchkeit und Schwachheit, aber auch vorbildliche GroBe und be- 
wundernswerte Standhaftagkeit dokumentjieren sich in Pfarrer Rlnsdieids 
Darstellung, die sich gerade deshalb so erschiitternd liest, well sie nur die 
bloBen Tatsachen sprechen laBt. In eigenen Kapiteln beschaftigt sidi der 
Verfasser mit der Stellung der Hatzfelder und der Geistlichen der Herrschaft 
zu den Verfolgungen. Zum SchluB geht er kurz auf den Hexenwahn in den 
Nadibargebieten des Siegerlandes und des Olper Raumes ein. Auch sonst 
werden an mehreren Stellen Personen und Ortlichkeiten im sudlichen Teil 
des Kreises Olpe genannt. G. B. 
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De Suerlanner 1964 

liegt vor und hat, wie wir erfreulldierweise festslellen konn- 
ten, bei alien unseren Freunden gute Aufnahme gefunden. 

Wo der Kalender nidit erhaltlich ist, wende man sich an die 
Druckerei Heribert Wiesehoff, 577 Arnsberg, Alter Markt 1, 
Oder an die Geschaftsstelle des Shb in Halve. Denken Sie daran, 
Ihren Bekannten im Ausland mit diesem GruB der Heimat zu 
Weihnaditen eine Freude zu machen! 

Der Mitgliedsbeitrag fur 1963 

betragl fiir Einzelmitglieder fur 1963 DM 3,—. Wer diesen ge- 
ringen Jahresbeitrag nodi nicht gezahlt hat, moge Ihn doch 
bald an die Stadtsparkasse Balve, Postschedckonto Dortmund 
Nr,  188 55 Uberweisen mit Vermerk Beitrag Shb. 

*i^ 
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