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Die Arbeitsgemeinschaft Essener Geschichtsinitiativen

ist ein lockerer Zusammenschluss von Essener Gruppen, Vereinen und Einzelpersonen, die
sich mit Themen der Stadt- und Stadtteilgeschichte Essens beschäftigen. 

Zum 15. Februar 1991 lud Dr. Ernst Schmidt deshalb die ihm bekannten Gruppen, Vereine und
Einzelpersonen zu einem ersten Treffen in das Ruhrlandmuseum ein, um gemeinsame Pro-

bleme im Zusammenhang mit der Stadtgeschichte zu besprechen. Leider fiel dieses Treffen der
“höheren Gewalt”, sprich einem fürchterlichen Schneegestöber zum Opfer. Im zweiten Anlauf,
am 19. April 1991 bildete sich dann die "Arbeitsgemeinschaft Essener Geschichtsinitiativen",

die seit dem jährlich zu einem Frühjahrs- und einem Herbsttreffen zusammenkommt.
So lernen die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft auch die Tätigkeitsfelder der anderen 

Gruppen, Vereine und Einzelpersonen kennen. 

Ebenfalls zweimal jährlich - zu den jeweiligen Treffen - erscheint das Mitteilungsblatt  INFOS.
Hier kann jedes Mitglied der AG seine Beiträge veröffentlichen * 

Da die Arbeitsgemeinschaft kein organisierter Verein ist, wurde ein Sprechergremium gewählt
umgemeinsame Treffen und Veranstaltu ngen besser vorbereiten zu können. 

Dem Sprechergremium gehören zur Zeit an: 
Arnd Hepprich, Steeler Archiv e.V. (Organisation) 

Karlheinz Rabas, Stadtteilarchiv Rotthausen e.V.  (Koordination)
J. Rainer Busch, Kupferdreher Geschichte (Infos-Redaktion und Internet)

Prof. Dipl.-Ing. Hans Ahlbrecht, Verkehrshistorische Arbeitsgemeinschaft EVAG e.V.
Christian Breuer, Bergbau- und Heimatmuseum im Paulushof

Jürgen Raudzius, Kultur-Historischer Verein Borbeck e.V.  

E-Mail:  info@ag-essener-geschichtsinitiativen.de

Impressum:
Die INFOS erscheinen halbjährlich im Frühjahr und im Herbst - kostenlos für die Miglieder -
Redaktion: J. Rainer Busch
Für den Inhalt der einzelnen Beiträge sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich.  
*Textbeiträge senden Sie bitte als unformatierte Worddatei oder PDF und Bilder als JPG an  

jrbusch@t-online.de

Die “Infos” stehen auch als PDF-Datei auf unserer HP zum downloaden bereit, unter: 
www.ag-essener-geschichtsinitiativen.de

Postanschrift: 
AG Arbeitsgemeinschaft Essener Geschichtsinitiativen,  c/o  Karlheinz Rabas
Schumannstraße 13, 45884 Gelsenkirchen, Telefon 0209-134904,  Fax 0209-134908              

Die Mitglieder haben sich geeinigt, zur Deckung der Kosten für Druck und HP einen Jahresbei-
trag von 15,00 € zu zahlen. Wir bitten deshalb um Überweisung:

Bankverbindung der Arbeitsgemeinschaft :
Sparkasse Gelsenkirchen, Konto 215 168 615, Bankleitzahl 420 500 01
IBAN: DE24 420 500 010 215 168 615    BIC: WELADED1GEK
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Die Mitglieder

Alte Synagoge Essen, Haus jüdischer Kul-

tur

Uri R. Kaufmann, Telefon 88 45218, 

Edmund-Körner-Platz 1, 45127 Essen

www.alte-synagoge.essen.de

Altenessener Geschichtskreis

Günter Napierala, Im Schollbrauk 38, 45326

Essen,  Tel. 0201-326138,  

E-Mail:gnapi@gmx.net 

www.geschichte-im-essener-norden.de 

Altenessener Lesebuchkreis

Maria Werder, Karlstraße 28, 45329 Essen,  

Tel. 0201 341873,   wwerder@web.de 

Archiv zur Geschichte der Luftfahrt im

Ruhrgebiet

Dr. Guido Rißmann-Ottow, Postfach 240178,

45340 Essen, Tel. 0201-600935

Bergbau- und Heimatmuseum im Paulus-

hof

Jürgen Döhler, Linhöferberg 6, 45259 Essen 

Tel. 0201-84660  www.museum-heisingen.de 

Bergbausammlung Rotthausen

Belforter Straße 20, 45884 Gelsenkirchen(-

Rotthausen) Tel. 0209-98895364, Mobil 0172-

2693845; Fax 0209-134908 

bergbausammlung@karlheinz-rabas.de

www.bergbausammlung-rotthausen.de 

Bürgerschaft Kupferdreh e.V., 

Heimatkunde und Archiv

Kupferdreher Str. 141-143, 45257 Essen  

J. Rainer Busch, Tel. 0177 4840710

Bürgerschaft Rellinghausen-Stadtwald e.V.

Herr Matthias Peter, Tel. 0201-444241

info@buergerschaft-rellinghausen.de 

Rellinghauser Geschichte

Johannes Stoll, Tel. 0201 4309610

stollconsult@freenet.de
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Förderverein Bergbauhistorischer Stätten 

Ruhrrevier e.V.,  Arbeitskreis Essen

Karlheinz Rabas, Schumannstraße 13,

45884 Gelsenkirchen,  Tel. 0209-134904

Mobil 0172-2693845,  Fax 0209-134908, 

förderverein.bergbau@karlheinz-rabas.de

www.bergbauhistorischer-verein.de.

Forum Geschichtskultur 

an Ruhr und Emscher e.V.

c/o Weltkulturerbe Zollverein, Susanne

Abeck, Gelsenkirchener Straße 181, 45309

Essen

forum@geschichtskultur-ruhr.de, 

www.geschichtskultur-ruhr.de

Freundeskreis Gartenhaus Dingerkus e.V.

c/o Peter Bankmann, Kimmeskampweg 11,

45239 Essen, 0201-403967

gartenhaus.dingerkus@yahoo.de, www.gar-

tenhaus-dingerkus.de

Freunde und Förderer des Deilbachtals

e.V.

J Rainer Busch, Tel 0177 4840710

deilbachtal@t-online.de

Geschichtskreis Carnap

Bettina von der Höh, Markenstr. 92, 45899

Gelsenkirchen,  Telefon 0178-8122968 

gkcarnap@outlook.de 

www.geschichtskreis-carnap.de

Geschichtskreis Bürgermeisterei Stoppen-

berg

Dr. Jürgen Nolte, Tel.: 325532

stoppenberg2008@web.de

www.geschichtskreis-stoppenberg-essen.de

Geschichts - und Kulturverein Werden e.V.

Heinz-Josef Bresser,  Langenbügeler Str. 66

42579 Heiligenhaus, hjb.bresser@freenet.de

www.kulturgemeinde-werden.de

Haus der Essener Geschichte / 

Stadtarchiv Essen

Ernst-Schmidt-Platz 1, 45128 Essen 

0201-88-41300, www.stadtarchiv.essen.de    



Heimatgeschichtskreis Eiberg,  

1. Vorsitzender Christian Schlich,

0211/4790412, Kontaktadresse: Heinrich-

Holtschneider-Weg 137, 40489 Düsseldorf

vorstand@eiberg-heimatgeschichtskreis.de

2. Vorsitzender Gregor Heinrichs, Rühle-

straße 20, 45147 Essen, Tel. 0201-788474

info@eiberg-heimatgeschichtskreis.de,  

www.eiberg-heimatgeschichtskreis.de

Heimat- und Burgverein Essen-Burgalten-

dorf e.V.  

Rolf Siepmann, Burgstraße 53d, 

45289 Essen info@hbv-burgaltendorf.de,   

www.hbv-burgaltendorf.de

Burgaltendorfer Geschichte

Dieter Bonnekamp, Mühlenweg 33c

45289 Esen, Tel. 0201-571531

bonndi@unitybox.de

Hespertalbahn e.V. 

Dirk Hagedorn,  Postfach 150 223, 

45242 Essen

dirk.hagedorn@hespertalbahn.de,   

www.hespertalbahn.de  

Historischer Verein für Stadt und Stift

Essen e.V.

Ernst-Schmidt-Platz 1, 45128 Essen

Tel.: 0201 - 5147550, Fax 03222 3785371

info@hv-essen.de,   www.hv-essen.de 

Institut für Denkmalschutz& Denkmal-

pflege der Stadt Essen

Rathenaustraße 2 (Theaterpassage), 45121

Essen, Inventarisation: Annika Klotz,

annika.klotz@amt61.essen.de

Stadtarchäologie: Dr. Detlef Hopp, Tel. 0201-

8861806, detlef.hopp@amt61.essen.

Initiative GMS - Georg-Melches-Stadion

Jörg Lawrenz, lawrenz.joerg@web.de 

Karsten Plewnia. 0201-3645698

www.georg-melches-stadion.de, 

kontakt@georg-melches-stadion.de
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Kettwiger Museums- und Geschichts-

freunde e.V - VHS-Kurs „Geschichte Kett-

wigs“ 

Armin Rahmann, 02054-18811

museumsfreunde-kettwig@gmx.de,  

www.museum-kettwig.de

Kultur-Historischer Verein Borbeck e.V.

Andreas Koerner, Germaniastraße 249, 

45355 Essen, Tel. 0201-679557,  

A_Koerner@gmx.de,   www.khv-borbeck.de

Krayer Archiv   

Lothar Albrecht, Leither Straße 37, 

45307 Essen,  0201-557365  

lalb@gmx.de, www.krayer-archiv.de 

Markt- und Schaustellermuseum

Brigitte Aust, Hachestraße 68, 45127 Essen

Tel. 0179 -2093054,

schaustellermuseum@web.de 

Rheinischer Verein für Denkmalpflege und

Landschaftsschutz e.V.

Gabriele Mohr, Tonstr. 26, 47058 Duisburg

www.rheinischer-verein.de

Robert P. Welzel

Berliner Straße 148, 45144 Essen,

robert.welzel.essen@gmx.de

Rotkreuz-Museum Essen

DRK,  Kreisverband Essen e.V., Hachestraße

32, 45127 Essen, Kurator: Ralf Frede,  mu-

seum@drk-essen.de http://www.drk-e 

Ruhr  Museum, Zollverein A 14  Gelsenkir-

chener Straße 181, 45309 Essen, Tel. 0201-

88-45200, 

E-Mail info@ruhrmuseum.de www.ruhrmu-

seum.de 

Stiftung Ruhr Museum, Fotoarchiv Fritz-

Schupp-Allee 15,  45141 Essen, 

Tel. 0201 24681-425, Fax  0201 24681-460



Stadtteilarchiv Rotthausen e.V. Mozart-

straße 9  45884 Gelsenkirchen,  0209-

136353

stadtteilarchiv.rotthausen@karlheinz-rabas.de

www.stadtteilarchiv-rotthausen.de 

Steeler Archiv e.V. Hünninghausenweg 96,

45276 Essen, Tel: 01577 3983 425

info@steeler-archiv.de,   www.steeler-

archiv.de 

Steeler Archiv Hensing – Steeler Bürger-
schaft 
Manfred Hensing,  Plantenbergstraße 11,

45138 Essen, Tel. und Fax 0201-2799810,

Mobil 0163-2501365,   m.hensing@aol.com

Überruhrer Bürgerschaft e.V.
ueberuhrer-buerger@t-online.de,   

www.ueberruhr.de 

Genealogie Museum,  Sandor Rolf Krause
Kevelohstr. 41, 45277 Essen, 

Tel. 0201 582031

Universität Duisburg-Essen,  Fak. Geistes-
wissenschaften, Universitätsstr. 12

Institut für niederrheinische Kulturgeschichte

und Regionalentwicklung (InKuR)

Prof. Dr. Ralf-Peter Fuchs, 45141 Essen, Tel.:

0201/183-2540, ralf-peter.fuchs@uni-due.de

Verkehrshistorische Arbeitsgemeinschaft
EVAG e.V. (VHAG)
Prof. Dipl.-Ing. Hans Ahlbrecht, Soniusweg 9,

45259 Essen, Tel. 0201-460477,  

hans.ahlbrecht@t-online.de 

Volkshochschule Essen, Fachbereich Ge-
schichte
Günter Hinken, Stadt Essen, StA 43-1-1,

Burgplatz 1, 45127 Essen, 

Tel. 0201-88-43200, Fax 0201-88-43114,

guenter.hinken@vhs.essen.de 
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Historischer Verein für Stadt und Stift
Essen e.V. , Projektgruppe Genealogie
Michael Ludger Maas,  Kathagen 18, 

45239 Essen, Tel. 0201- 407685

Genealogie@hv-essen.de; hv-essen.de

Werdener Bürger- und Heimatverein e.V.
c/o Carl-Hans Weber, Neukirchener Str. 13a,

45239 Essen, Tel. 0201 493838,   

vorstand@heimatverein-werden.de,  

www.heimatverein-werden.de 

Zeche Zollverein e.V.
Gelsenkirchener Straße 181, 

45309 Essen, Tel. 0151-19029483  

www.zollverein-geschichte.de, 

Zollverein-Geschichte@web.de



Die Archive und Museen der Mitglieder

Haus der Essener Geschichte / Stadtarchiv Essen
Ernst-Schmidt-Platz 1, 45128 Essen, Tel. 0201-88-41300

Ruhr  Museum, Zollverein A 14 (Schacht 12, Kohlenwäsche), 
Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen, Tel. 0201-88-45200, ÖZ: Täglich 10:00 bis 18:00 Uhr

Bergbausammlung Rotthausen
Belforter Straße 20, 45884 Gelsenkirchen, Tel. 0209-98895364, www.bergbausammlung-rotthausen.de

ÖZ: Dienstags 14:00 bis 19:00 Uhr oder nach tel. Vereinbarung  

Bergbau- und Heimatmuseum im Paulushof
Stemmering 18, 45259 Essen Heisingen, Tel.  0201- 84660

ÖZ:  Tägl. 10-18 Uhr, Führungen nach Anmeldung

Krayer Archiv, Kamblickweg 27, 45307 Essen, Tel.  0201- 84672038
ÖZ: Dienstags 15 -17 Uhr, Samstags 110 -12 Uhr

Archiv der Bürgerschaft Kupferdreh e.V.
Kupferdreher Str. 141-143, 45257 Essen, Tel. 0177- 4840710, ÖZ:  Dienstags 10 - 12 Uhr

Kettwiger Museums- und Geschichtsfreunde e.V 
Rathaus,  Bürgermeister-Fiegler-Platz 1, 45219 Kettwig, Tel. 02054-85680

ÖZ: Dienstags und Freitags 10-12 und Donnerst. ab 17:30 Uhr

Archiv Kultur-Historischer Verein Borbeck e.V.
Weidkamp 10.  45355 Essen, Tel. 0201-679557,  ÖZ: nach Vereinbarung.

Markt-  und Schaustellermuseum Essen 
Hachestraße 68, 45127 Essen, Tel. 0179-2093054, ÖZ: Führungen nach tel. Anmeldung

Rot Kreuz Museum Essen
Hachestraße 32, 45127 Essen, Tel. (0201 8474-561 

ÖZ: Dienstags und Donnerst. 10-12 Uhr und nach Vereinbarung  

Stadtteilarchiv Rotthausen e.V.
Mozartstraße 9, 45884 Gelsenkirchen, Tel. 0209-136353, ÖZ: Dienstags 17:00 bis 19:00 Uhr 

Steeler Archiv e.V.
Hünninghausenweg 96, 45276 Essen,  Tel. 01577 3983 425, 

ÖZ: Mo: 16-19 Uhr, Do und Sa 10-13 Uhr

Archiv der Überruhrer Bürgerschaft e.V.
Überruhrstraße, 45277 Essen, Tel.  0201-586776,  ÖZ: nach  tel. Vereinbarung

Genealogie Museum,  Sandor Rolf Krause, Tel. 0201 582031
Kevelohstr. 41, 45277 Essen,  Besuch nach  tel. Vereinbarung

Verkehrshistorische Arbeitsgemeinschaft EVAG e.V. (VHAG)
Das Museum im U-Bhf. Hirschlandplatz ist zur Zeit im Aufbau
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AG Essener Geschichtsinitiativen

50 x  INFOS in 25 Jahren = 1500 Seiten

Liebe Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der Essener Geschichtsvereine,

unser erstes INFOS-Heft erschien im Januar 1997. Seitdem konnten wir hunderte von

Berichten unserer Mitglieder abdrucken - und über jede Menge Buchausgaben aus un-

seren Reihen berichten. So können wir Stolz auf nahezu 1500 Seiten sein, die von der

Lebendigkeit und dem Forschergeist der Essener Geschichtsinteressierten zeugen. Wir

würden uns sehr freuen wenn es auch in Zukunft so weitergeht, und sich noch mehr

Mitglieder der AG Essener Geschichtsinitiativen mit ihren Beiträgen daran beteiligen.      

Ich nehme Eure Beiträge immer gerne (frühzeitig) entgegen. Aber bitte unformartierte

Texte und die Bilder im JPG-Format (300bpi) an:  jrbusch@t-online.de 

Mit den besten Grüßen

Johann Rainer Busch

(für die Redaktion und das

Sprechergremium)

Alle 50 INFO Ausgaben 

können noch von unserer

HP heruntergeladen werden. 

Seite 1 und 2

des 1. INFOS
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Gründung der Bergarbeiterorganisationen in Altenessen

Verband zur Wahrung und Förderung der bergmännischen Interessen im Rheinland und West-falen (,‚Alter
Verband“)
Nach dem gescheitertem Bergarbeiterausstand von 1889 reifte in den meisten Kumpel die Überzeugung,
daß sie ohne starke Organisation ihre Forderungen gegenüber den Zechenbesitzern nicht durchsetzten
konnten. Am 18. August 1889 trafen sich in Dortmund-Dorstfeld etwa 200 Delegierte von 66 Zechen und
44 Knappenvereinen. Die Anwesenden bestimmten den Altenessener Bergmann Bauer in die Leitung die-
ser Zusammenkunft. Die Versammelten einigten sich schnell auf ein Statut, es schloß Religion und Politik
in jeder Hinsicht aus. Am 20. Oktober beabsichtigten die Vertreter der Arbeiter, einen Vorstand für den
neuen Verband zu wählen, aus Altenessen beteiligten sich erneut die Vertreter Bauer, Massenberg und
Schonnefeld an der Abstimmung. Es kam aber zu keinem Ergebnis, da der überwachende Polizeiinspektor
Böttcher, nach einer Äußerung eines Delegierten, die Versammlung auf Grund des Sozialistengesetzes
auflöste. Eine Woche später war es dann so weit. Ohne Diskussion, man wollte der überwachenden Polizei
keinen Grund liefern die Zusammenkunft erneut aufzugelösen, wählten die Anwesenden in geheimer Wahl
den Vorstand. Als einen Beisitzer bestimmten die Delegierten Johann Massenberg aus Altenessen.

Als Gründungsdatum der Altenessener Orts-
gruppe kann der 28. September 1889 angese-
hen werden. Man bestimmte an diesem Tag die
Mitglieder, die Altenessen auf dem Gründungs-
kongreß am 20. Oktober vertraten. Die treiben-
den Kräfte in der Gruppe dürften wohl Johann
Massenberg, Friedrich Bauer, Johann Kleine-
Schonnefeld, Bernhard Jedamsky, Anton Klein-
schulte und Johann Mehlis gewesen sein. Mit
der Konstituierung einer Zahlstelle veröffentlich-
ten die Verantwortlichen mehrere Lokale, in
denen Bergleute die Möglichkeit besaßen, sich
in den neuen Verband aufnehmen zulassen.
Schnell fanden sich 200 Kumpel, die sich der
Organisation in Altenessen anschlossen. 1891
zählte die Organisation bereits 381 Mitglieder.
Die anfängliche Euphorie wich schnell, da sich
durch die Organisationsgründung nichts ent-
scheidendes an der Situation der Arbeiterfami-
lien änderte. Das zeigte sich auch an der Anzahl 

der Zahlstellen auf Altenessener Gebiet. Es bestanden bei der Neugründung vier Gruppen. Jedoch am 1.
Februar 1890 gab der Gesamtvorstand bekannt, daß sich zwei von ihnen wieder auflösten; den Mitglieder
empfahl man sich den noch bestehenden anzuschließen. Ein Jahr später gab es dann erneut vier Orts-
gruppen in Altenessen. Man traf sich nun aber nicht mehr jede Woche, sondern nur noch einmal im Monat.
Die Anzahl der Mitglieder in Altenessen ver-änderte sich in den nächsten Jahren nicht entscheidend. 1897
meldete die Ortsgruppenleitung, daß man in den letzten Monaten mehr als 100 neue Mitglieder aufnahm
und eine neue Zahlstelle eröffnete. 1903 ließ man verlauten, daß sich die Mitgliederzahl von 430 auf 780
erhöhte.
Die ersten Anstrengungen der Zahlstellenleitungen galt der Beschaffung von Versammlungsräumen, 1894
mußte beispielsweise eine Zusammenkunft verschoben werden, da der Wirt ihnen wiedereinmal den Saal
verweigerte. Ab 1899 gab der Besitzer des Lokals Krone, dem Vertrauensmann endgültig Bescheid, dass
der „Alte Verband“ seinen Saal nicht mehr benutzen durfte.Auf der Suche nach einem neuen Versamm-
lungsort wechselten die Lokale jetzt fast jeden Monat. Im Oktober 1899 fanden die Verantwortlichen des
„Alte Verband“ in Altenessen einen neuen Treffpunkt; in der Zukunft tagte man beim Wirt Bollens, obwohl
dessen Saal manchmal für Veranstaltungen zu klein war.

Ankündigung in der EVZ vom 5.10.1889
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Nach anfänglichen mehrfachen Wechsel der Ortsgruppenleitungen, verweigerte der „Alte Verband“ die

Namen der Vertrauensmänner, höchstwahrscheinlich aus Angst vor Repressalien durch die Zechenbesitzer.

Ab 1897 bestimmten die Mitglieder den Knappschaftsältesten Franz Focke zu ihren neuen Ortsgruppen-

leiter. Er führte von nun an für lange Zeit die Gruppe in Altenessen; da er Knappschaftsältester war, besaß

die Zechenverwaltung wenig Mittel um Druck auf ihn ausüben.

Die Organisierten beim „Alte Verband“ veranstaltete aber nicht nur gewerkschaftliche Treffen. 1891 schlos-

sen sich mehrere Zahlstellen aus Essen und der Umgebung, wozu auch Altenessen gehörte, zu dem Zweck

zusammen eine Weihnachtsfeier durchzuführen. 1903 war die Orts-gruppe dann so groß, daß sie eine ei-

gene Weihnachtsfeier nur für ihre Mitglieder in die Wege leiten konnte. 1897 unternahm man im Vereins-

lokal ein Sommerfest mit einem „Tanzkränzchen“. 1900 diskutierten die Anwesenden einer

Mitgliederversammlung einen Ausflug nach Ruhrort und weiter nach Vel¬bert. 1904 erhöhte die Zahlstelle

den Mitgliedsbeitrag um 10; diesen Betrag verwandten sie für einen Kranz bei einer Beerdigung.

Gewerkverein christlicher Bergarbeiter

Erste Anzeichen, erneut einen christlichen Verband einzusetzen, brachte eine Protestversamm-lung des

christlichen Arbeiterverein Essen am 2. April 1894. Die Anwesenden protestierten gegen die Entsendung

von Delegierten des „Alte Verband“ zum internationalen Arbeiterkongreß in Berlin. Bei dieser Zusammen-

kunft hörte man Stimmen, die eine neue christliche Organisation ins Leben rufen wollten. Der Altenessener

Bergmann August Brust setzte sich nun vehement für einen christlichen Verband ein. Am 26. August 1894

war es dann soweit, in der Essener Rothen-burg versammelten sich 424 Delegierte und hoben einen christ-

lichen Gewerkverein aus der Taufe. Die Anwesenden wählten August Brust zum ersten Vorsitzenden.

In Altenessen trafen sich die Mitglieder der neuen Vereinigung erstmals am 2. Februar 1895 zu zwei Ver-

sammlungen. Für den nördlichen Teil trafen sich 150 Bergleute und für den südlichen 50 bis 60 Kumpel.

Einen Monat später gaben die beiden Orts-gruppen die Lokale an, wo Bergleute die Möglichkeit des Beitritts

bekamen.

Ankündigung in der EVZ 8.3.1895

Im Gegensatz zum „Alten Verband“ besaß der Gewerkverein keine Schwierigkeiten Treffpunkte für ihre

Veranstaltungen zu bekommen. Die Ortsgruppen trafen sich von Anfang an bei den Wir-ten Koppers und

Bonnemann, später kam noch der Wirt Dierkes hinzu. Man zwang sie nicht ständig ihre Versammlungsorte

zu wechselen. Zu den Gründungsmitgliedern hier, zählten, neben August Brust, noch Johann Kasse, Peter

Spürkel und Heinrich Timmerscheidt.

In der Anfangsphase der Ortsgruppe ließ sich über die Mitgliederzahlen nicht viel aussagen. Erst-mals gab

Brust im Dezember 1900, auf einer Mitgliederversammlung bekannt, daß der Zahl¬stelle Altenessen über

600 Bergleute angehörten. 1904 beschäftigte der Gewerkverein Altenes-sen dann einen Geschäftsführer.

15.02.2021  Altenessener Geschichtskreis, Hans-Jürgen Schreiber
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Erinnerungen an Werner Bussick – ein Nachruf

Werner Bussick ist im Alter von 82 Jahren am 15. November 2020 nach langer, schwerer Krankheit ge-

storben. Zeitlebens war er vielfältig gesellschaftlich interessiert und engagiert. Insbesondere lag ihm die

Geschichte und das soziale Leben in Altenessen und im Ruhrgebiet am Herzen.

Werner Bussick war ein „Altenessener Urgestein“: 1938 in Altenessen geboren und in der Barkhofsiedlung

aufgewachsen, hat er sein ganzes Leben dort gewohnt. Er konnte viel erzählen: aus der Jugend, der Zeit

nach dem Krieg und den Wiederaufbaujahren. Geschichte war für ihn nicht nur Hobby, sondern auch eine

Verpflichtung gegen das Vergessen.

Vor mehr als 40 Jahren war er einer der Sprecher der Initiative gegen den Abriss der Barkhofsiedlung,

einer alten Bergarbeiter-Siedlung. 1976 begann der Kampf und erst Jahre später war es ein großer Erfolg,

dass wenigstens Teile der Siedlung erhalten wurden. Werner Bussick wohnte gerne in dieser Kolonie mit

ihrer Vielzahl von BewohnerInnen aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands und Europas, die

teilweise noch an Resten alter Volkskultur ihrer früheren Heimat festhielten. Das interessierte ihn auch his-

torisch.

Werner Bussick engagierte sich auch gegen die Umweltschäden durch die Alu-Hütte Olsberg. Auf der Hütte

an der Emscherstraße wurde Aluminium-Schrott geschmolzen. Dabei kam es zu erheblichen Umweltpro-

blemen. Werner Bussick bekam in seinem Haus im Leseband alles direkt mit. Er kannte die Eigentümer

und Betriebsleiter persönlich und war auch auf der Hütte zu Gesprächen über die Probleme dabei: Säcke

mit Filterstäuben, die einfach herumlagen, verpestete Atemluft aus dem Kamin, viele Störfälle, die Auto-

schrottschmelze und vieles andere. Auf einer Bürgerversammlung am 23. März 2007 hielt er einen langen

Vortrag über die vielen „Olsberg-Umwelt-Probleme“.

Zudem war er u.a. aktiv in der Gewerkschaft, in der Kirchengemeinde und beteiligte sich aktiv als Bürger

an der Entwicklung des Stadtteils Altenessen. Und er war kritisch, wenn ihm etwas nicht passte! So war er

berühmt und berüchtigt dafür, dass er die Bürgerfragestunde der Bezirksvertretung V (Altenessen, Karnap,

Vogelheim) nutzte, um den Finger in die Wunde zu legen, wenn Beschlüsse nicht eingehalten wurden oder

wenn die Verwaltung meinte, die BürgerInnen im Essener Norden ließen sich alles gefallen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1983 arbeitete Werner Bussick im Altenessener Geschichtskreis auf Zeche

Carl mit. Wie er sagte, war es für ihn eine gute Möglichkeit, sein Interesse an Sozialgeschichte und an

Heimatgeschichte zu verbinden. Unsere Themen, die meistens in Ausstellungen und Diskussionsabenden

mündeten, waren u.a.:

• Das Grubenunglück auf Schacht Fritz am 26. Juli 1942 (1984)

• Altenessen vor 40 Jahren (1985)

• 100 Jahre Altenessener Sportgeschichte (1986/1987)

• Jüdisches Leben in Altenessen (1988)

• Von der Markgenossenschaft zur IBA-Emscher-Park (1989)

• Altenessen – Industrie, Natur, Kultur (1990/1991)

Letzteres war der Titel eines geschichtlichen und zukunftsweisenden Spaziergangs durch Altenessen. Hier

hat sich Werner Bussick immer wieder als kundiger Geschichtenerzähler erwiesen. Aktualisiert wurde dieser

Rundgang auch in einem Buch (1996) veröffentlicht.
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Der Geschichtskreis hat alle Stolpersteine in Altenessen erfasst, fotografiert und beschrieben. Der

erste Stein wurde am 15.11.2005 für den Kommunisten Karl Hoffmann auf der Heßlerstraße ver-

legt. Hoffmann wurde 1934 wegen Hochverrat verhaftet, zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt und

von den Nazis in Münster totgeschlagen. Für diesen Stolperstein hatte sich Werner Bussick per-

sönlich eingesetzt. Er war bei der Verlegung dabei und konnte auch viel über die Familie Hoffmann

erzählen. 

Sein ganz besonderes Interesse galt dem „Gehöft Barkhof“, das nur hundert Meter von seiner

Wohnung im Leseband gestanden hatte. Der Hof war für ihn ein Zeichen für die „bäuerliche Ver-

gangenheit“ von Altenessen / Katernberg. Er hat seine Geschichte erforscht und noch vorhandene

Fotos sorgsam bewahrt. Als die Reste des Hofes 1969 abgerissen wurden, sind einige Balken

des Fachwerks im Ruhrmuseum eingelagert worden. 2018 wurde in der Gruga ein Bauernhof neu

errichtet, dabei wurden diese alten Balken an der Vorderseite des Hofes mit eingebaut. Zur Ein-

weihung am 11. Oktober 2018 war Werner Bussick als Ehrengast eingeladen und begrüßt worden.

Im Bauernhof hängen Informationstafeln zum bäuerlichen Leben. Auf einer Tafel ist die „Barkhof-

Geschichte“ beschrieben mit vielen Informationen und Fotos aus der „Sammlung Bussick“. Er war

sichtlich stolz, dass er so viel Material bereitstellen konnte! Es war das letzte Mal, dass er mit uns

an einer Veranstaltung teilnehmen konnte.

Wegen der Pandemie konnten Werner Bussick nur wenige Menschen auf seinem letzten Weg

zum Nordfriedhof begleiten. Das letzte Geleit hätte für diesen gradlinigen, ehrlichen, aber auch

eigensinnigen Kämpfer für ein besseres und gerechteres Leben in normalen Zeiten anders aus-

gesehenen.

Wir vermissen ihn sehr!

Essen im März 2021

Günter Napierala - Tamara Frankenberger - Hans-Jürgen Schreiber

Auf diesem Foto vom 9. September 2001 sehen wir

Werner Bussick bei einer Führung zum Denkmal-

tag, die auf Zeche Carl begann und über eine ehe-

malige Bahntrasse zum Bahnhof Altenessen-Nord,

den Nordfriedhof, am Nordbad vorbei zur Barkhof-

siedlung führte. Er erzählte von der Bergbauge-

schichte, die Altenessen in wenigen Jahren vom

„Bauerndorf“ in eine Industriegemeinde veränderte,

über die Probleme, den Malakowturm als Industrie-

denkmal zu erhalten. Es wurden viele Fragen ge-

stellt, die Werner Bussick geduldig beantwortete.
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Der Auquarellist

Borbecker Heimatkalender 2022

Ab 2008 brachte der Verlag edition-rainruhr (www.edition.rainuhr.de) mit dem Kultur-Historischen

Verein Borbeck einen Borbecker Heimatkalender heraus. Er enthielt pro Monat ein Borbecker Bild-

motiv von alten und neueren Fotos, die jeweils näher erläutert wurden. Und ein Bild für die Titel-

seite. Viele Fotos stammten aus dem Archiv des Vereins. Nun hatte uns der Verleger Rainer

Henselowsky mitgeteilt, dass der Kalender 2021 für ihn der letzte sei. Wir vom Verein bedanken

uns bei ihm sehr. Auf Vorstandssitzungen des Vereins wurde der Wunsch ausgesprochen, den

Kalender in eigener Regie weiterzuführen. Mein Vorschlag, für 2022 Borbecker Aquarelle von mir

als Bildvorlagen zu nehmen, wurde einstimmig angenommen. Von den mehr als 300 von A bis Z

von mir vor Ort gemalten Aquarellen von Groß-Borbeck (das ist Stadtbezirk 4) wurden also 13

ausgesucht. Bei dem Dezemberbild mit Schnee saß ich tatsächlich draußen im Schnee. In den

Erläuterungen zu den Bildern sind auch viele historische Hinweise, so von den mittelalterlichen

Resten der Kirche in Borbeck-Mitte, vom Bau der Kunststraße von 1793 von Steele nach Frintrop,

von der Freien Schule in Schönebeck von den Jahren 1923 bis 1933, vom Reichsarbeitsminister

Heinrich Brauns, der von 1895 bis 1899 Vikar in Borbeck war, usw.  Jedes Vereinsmitglied erhält,

wie bisher, zu Weihnachten einen Kalender. Aber wir verkaufen ihn auch für 10 Euro. Wer einen

Kalender kaufen möchte, möge sich an die Buchhandlung "Das Buch in Borbeck" (www.dasbuch-

borbeck.de - E-Mail: dasbuch@gmx.net) wenden. 
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Don Bosco verbindet. 100 Jahre Salesianer in Essen-Borbeck

Vom 19. September bis 2. Oktober 2021 fand aus diesem Anlass eine Ausstellung statt. Dazu

wurde ein Faltblatt gedruckt, das auch auf der Homepage des Kultur-Historischen Vereins Borbeck

zu sehen war und das dem Interessenten unter Downloads Faltblätter dem Interessenten auch

dauerhaft zugänglich ist. Die Ausstellung jedoch ist inzwischen wieder abgebaut. Die Salesianer

sind eine in Italien gegründete Kongregation, der sich 1921 auch in Essen-Borbeck niedergelassen

hatte. Er kümmert sich um Kinder und Jugendliche, "damit das Leben junger Menschen gelingt".

Damals zwischen den Schloten der Zinkhütte und der Kokerei der Zeche Wolfsbank gab es viele

Kinder und Jugendliche, die ihre Freizeit auf der Straße verbrachten. Das Angebot der Salesianer

war Spiel, Sport und auch Musik. Den Nationalsozialisten war das ein Dorn im Auge. Das Haus

der Salesianer wurde 1941 geschlossen. Der Leiter des Borbecker Stifts Theodor Hartz kam 1942

in das Konzentrationslager Dachau. Er starb dort im selben Jahr. Nach dem Zweiten Weltkrieg

wurde von den Salesianern die Arbeit in Borbeck wieder aufgenommen. Wie bei den allermeisten

Kongregationen nimmt auch bei den Salesianern die Zahl der Mitglieder ab. Das hat natürlich Fol-

gen. Nach wie vor gibt es das Haus Don-Bosco-Club für Jugendliche und einen von den Salesi-

anerinnen geleiteten Kindergarten. Außerdem ist das Don-Bosco-Gymnasium entstanden, das

sehr erfolgreich und beliebt ist. Als am 17. De-

zember 1984 der Kultur-Historische Verein

Borbeck gegründet wurde, trat auch der

Salesianerpater Johannes Wielgoß dem Ver-

ein bei. Seine historischen Forschungen und

Studien über die Salesianer in Borbeck und da-

rüber hinaus sind ausgezeichnet. Er war einer

der Ausstellungsmacher. Er wurde unterstützt

von dem Lehrer am Don-Bosco-Gymnasium

Georg Schrepper, der 2009 eine bemerkens-

werte Ausstellung über den Fußballverein Rot-

Weiss-Essen in der Alten Cuesterey gestaltet

hatte.                                     Andreas Koerner  

rechts: Johannes Wielgoß spricht die Einführung
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Nach über 15 Monaten "Pause" kehrt langsam wieder Leben auf dem Steenkamp Hof,

Reuenberg 47a, ein. Die ersten Schulklassen der Schlossschule, der Dürerschule und

erstmalig der Schule an der Heinrich-Strunk-Straße aus Altendorf durfte das Heimat-

kunde-Team des Kultur-historischen Vereins nach langer Auszeit auf dem Hof begrü-

ßen. Während des langen Zeit, in der keine Gäste auf dem Hof sein durften, hat sich

das Team Gedanken gemacht wie der vordere Teil des Geländes anschaulich gestal-

tet weren kann. Es soll ein Tennen-Garten entstehen. Jürgen Raudczus vom Team

Heimatkunde: "Da traf es sich gut, dass wir ein neuen Nachbarn bekamen. der die

Umgestaltung des verdichteten Bodens mit schwerem Gerät unterstützte. Es ist ge-

plant, einen Lehrgarten zu erstellen, um den Kindern im nächsten Jahr zu zeigen wie

Getreide, Gemüse und Kräuter anzubauen sind."

Kundige Gärtner gesucht

Raudczus: "Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Mitstreiterinnen und Mitstreiter fin-

den können, die mit ihrem Wissen diese wichtige Aktion unterstützen." Wer mag, kann

auch einfach nur mal auf dem Steenkamp Hof vorbeischauen. Das Team Heimat-

kunde ist in der Regel bei trockenem Wetter samstags von 9:00 bis 12:00 auf dem Hof

oder nach Terminabsprache.

Kultur-Historischer Verein Borbeck  Weidkamp 10, Alte Cuesterey, 45355 Essen-Bor-

beck, Tel.: +49 (0) 201 36 43 528, info@khv-borbeck.de
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Am

„Tag des offenen

Denkmals“ 

konnten viele Be-

sucher auf dem

Steenkampshof

begrüßt werden.
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125 Jahre Bürgermeisterei Kupferdreh
von Johann Rainer Busch

Die Gründung der Bürgermeisterei Kupferdreh vor 125

Jahren, am 15. Oktober 1896, gibt Gelegenheit einmal

auf die Geschichte des Ortes zurückzublicken.  

Wenn wir nach den ersten Erwähnungen des Namens

Kupferdreh suchen, kommen wir gerade einmal 200

Jahre zurück (obwohl die Vorgeschichte des Ortes

mehr als 1100 Jahre alt ist). „An der Kupperdrehe“

hieß Anfang des 19. Jahrhunderts die Stelle, an wel-

cher die Deilbachmündung zu einem Hafen an der

Ruhr ausgebaut war. Außer ein paar Bauernhöfen gab

es in der Nähe nur eine Landmarke, nämlich den Kup-

ferhammer im Deilbachtal. Der Hafen diente also nicht

nur dem Kohlen- sondern auch dem Kupferhandel.

Und weil die Ruhr hier an der Deilbachmündung vom

Felsen des Frauensteins (Phönixberg) in eine scharfe

Rechtsdrehung gezwungen wurde, die auch für die

Ruhrschiffer nicht ungefährlich war, nannte man den

Ort im Volksmund die „Kupperdrehe“.  

Als Friedrich Harkort 1830 die „Deilthaler“ Eisenbahn erbaute, berührte er auch diese Stelle und so entstand

die Bahnstation „An der Kupperdrehe“, die 1855 durch die Zufügung einer Postexpedition mit dem Namen

Kupferdreh zum ersten Mal einen amtlichen Charakter erhielt.  Der an der Station liegende Ort hieß jedoch

seit jeher Hinsbeck, eine von elf Honnschaften die fast 1000 Jahre zur Abtei Werden gehörte. Die Ansied-

lung der Phönixhütte und der wachsende Bergbau führten in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer großen

Bevölkerungszunahme, was wiederum kommunale Neuordnungen notwendig machte. 

Aus der Honnschaft Hinsbeck und der benachbarten Honnschaft Rodberg wurde am 15. Januar 1875 die

Gemeinde Kupferdreh gegründet. Man verwendete diesen Namen aufgrund der vorhandenen Bahnstation.  

Die immer weiterwachsende Gemeinde Kupferdreh gehörte zur Landbürgermeistere Werden und

wurde 1896 gemeinsam mit Byfang zur Bürgermeisterei Kupferdreh erhoben. 1899 gesellte sich

dann noch Dilldorf und durch eine Gebietsreform ein Teil von Voßnacken dazu. 

Der erste Kupferdreher Bürgermeister war Hubert Arntz.

Das Haus Kupferdreher Straße 251 (früher Hauptstraße) hatte bereits als Gemeindehaus gedient

und wurde nun zum Kupferdreher Rathaus erweitert. Was jedoch zur Folge hatte, dass bei der

Amtseinführung des Bürgermeisters die Giebelwand des Hauses einstürzte. Von einem prächtigen

Rathausneubau, wie es sich andere neu gegründete Bürgermeistereien zu der Zeit leisteten, hat

Kupferdreh damals zunächst abgesehen. 

Die Bürgermeisterei Kupferdreh hatte bei ihrer Gründung 7334 Einwohner. 

Kupferdreh erlebte nun einen weiteren gewaltigen Aufstieg. Um die Jahrhundertwende gab es

eine rege Bautätigkeit und eine umfassende Infrastruktur entstand. Vom Ansehen Kupferdrehs

zeugte nicht zuletzt der 1898 erbaute prunkvolle „Königlich Preußische Bahnhof zu Kupferdreh“.

Die Bürgermeisterei Kupferdreh bestand nur 33 Jahre, und hatte in dieser Zeit drei Bürgermeister.  

Am 1. August 1929 wurde sie wieder aufgelöst und gemeinsam mit anderen ehemaligen Bürger-

meistereien der Großstadt Essen einverleibt. 



Bürgerschaft Kupferdreh e.V.

Heimatkunde und Archiv

1481

In Wirklichkeit aber hat sich niemand bereit erklärt, die Rolle des "Unter-den-Tisch-Fallenden" zu überneh-
men, weil man befürchtet, dass der damals vor 25 Jahren begonnene Fortschritt dermaßen entwickelt sei,
dass eine Person nicht genügen würde, diese Rolle zu übernehmen.
Also: Festlichkeiten, wie Fackelzug und Festessen mit Ärmelausreißen und Keilerei, gibt es diesmal nicht,
weil in den letzten 25 Jahren zu viel gefackelt worden ist. Dass wir nun um 25 Jahre älter geworden sind,
seit Kupferdreh eine selbständige Bürgermeisterei wurde, haben wir erfahren; am Kopf sowohl wie auch
am Geldbeutel. Am Kopf sind die Haare grau geworden und gehen so allmählich aus, und beim Betrachten
unseres Geldbeutels wird uns grau, denn das Geld ist ja auch so ziemlich ausgegangen. 
So mancher alte Kupferdreher wird mir darin zustimmen müssen, wenn ich sage, dass wir keine Fortschritte
gemacht haben, seit wir eine selbständige Bürgermeisterei wurden, sondern dauernd rückwärts gegangen
sind wie die Krebse. Um nur einen kleinen Beweis, der allen Fortschrittsaposteln eine schreckliche Warnung
sein sollte, zu geben, so sei hier die berechtigte Frage gestellt: Wo sind sie geblieben, unsere ehemaligen
Brennereien von Pieperbeck, Kampmann und Kappert? - Wo sind sie geblieben, unserer ehemaligen
Brauereien vom Maaß, Dellmann und Bovensiepen? - Wo sind sie geblieben, unsere ....; ich will lieber
schweigen, denn fürchterliche Rachegedanken werden in mir rege! - Ist uns da nicht ein himmelschreiendes
Unrecht geschehen? Soll das ein Fortschritt, soll dass Entwicklung sein? Hat man je einen Bürgermeister
gesehen, der für eine Brennerei, für eine Brauerei eintritt? - Nein, man sieht sie höchstens hineingehen! -
Und da sollen wir uns freuen, dass wir eine selbständige Gemeinde sind? - Da schlag doch einer lang hin!“
Als wir noch keine Bürgermeisterei waren, da hatten wir in Kupferdreh sogar einen "Wolkenschieber"
(Schnaps). Wenn all das Wasser, das bei dieser Erinnerung uns alten Kupferdrehern im Munde zusam-
menläuft, gesammelt würde, dann gäbe es eine Überschwemmung. Was aber haben wir heute für Schieber,
Kohlenschieber, Kartoffelschieber usw.; aber keinen "Wolkenschieber" mehr. Nun urteile ein jeder selbst,
ist das ein Fortschritt oder ein Rückschritt? 
Als damals die Giebelwand am Rathause einstürzte, ward uns doch allen ein warnendes Zeichen gegeben,
dass es mit dem Fortschritt und der Entwicklung nichts sei; die Mauer wollte zu hoch hinaus und kam zu
Fall und uns ist es genau so ergangen vor lauter Entwicklung und "Zu-hoch-hinaus-wollen". "Wir brauchen
keine Bürgermeisterei, - wir brauchen keine; - weil - weil wir ohne Bürgermeisterei auch gelebt haben!" 
So trauerte der trinkfeste Kasimir schon damals einer goldenen Vergangenheit nach und gab mit seinem
Aufsatz (der hier nur in Auszügen wiedergegeben ist) gegen den Fortschritt einen besonderen heimat-
kundlichen Beitrag über das damalige Kupferdreh. 
Das 25jährige Bestehen fiel jedoch tatsächlich in die Zeit, als nach dem verlorenen 1. Weltkrieg Kupferdreh
noch von den Franzosen besetzt war. Das gute gesellschaftliche Leben war durch den Krieg gründlich ver-
dorben worden.  Doch was hätte Kasimir heute, 100 Jahre später berichten können? Wäre er mit der Ein-
gemeindung nach Essen zufrieden gewesen?   

Als jedoch die Bürgermeisterei Kup-
ferdreh im Jahre 1921 ihr 25jähriges
Bestehen feiern konnte, gab die Kup-
ferdreher Zeitung eine Sondernum-
mer heraus. Man berichtete über viel
Positives und Bemerkenswertes,
aber ein Autor mit dem Pseudonym
„Kasimir“  ging den Dingen eher iro-
nisch, aber durchaus mit einem gehö-
rigen Wahrheitsgehalt, auf den
Grund: 
„Wenn nun heute nach 25jährigem
Bestehen der Bürgermeisterei keine
große Festlichkeit veranstaltet wird,
um den Tag würdig zu begehen, so
soll der Ausfall des Festes mit dem
Ernst der Zeit (merkste watt?) ent-
schuldigt werden.

Im ehemaligen Kupferdreher Rathaus befindet sich heute eine
Wohngruppe der Mandelzweiggruppe.
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Der Kalender zum Jubiläum

Anlässlich des 125. Jahrestages der Gründung der Bürgermeisterei Kupferdreh hat die Bürger-

schaft Kupferdreh e.V. auch einen historischen Kalender für das Jahr 2022 herausgebracht. 

Der Verein blickt nämlich im Jahre 2022 ebenfalls auf eine 125 jährige Gschichte zurück. Er wurde

am 9.Juli 1897 als „Verkehrs- und Verschönerungsverein Kupferdreh“ gegründet.

Auf 12 Kalenderseiten werden großformatig alte Ansichten aus Kupferdreh gezeigt. Auf den Rück-

seiten der Blätter gibt es jeweils umfangreiche Erklärungen zur Geschichte der Bürgermeisterei

und des Ortes.   

Der Kalender hat die Größe DIN A3  und kostet 10,00 €. (bei Versand plus Porto) 

Zu haben ist er in der Buchhandung Bast in Kupferdreh oder über 

kupferdreher-geschichte@t-online.de. 
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Der Schürmannhof zu Bergerhausen

Schon seit einigen Jahren blickte ich mit Interesse auf den Schürmannhof. Osterfeuer, Traktorfahrten, Hof-

Feste, da ist etwas los. Leider liegt dieser Hof im Nachbarstadtteil Bergerhausen, sodass es mir, Vorsit-

zender der Bürgerschaft Rellinghausen-Stadtwald, nicht opportun erschien, da tätig zu werden. Nachdem

ich nun im Frühjahr 2020 nach 22 Jahren im Vorstand der Bürgerschaft zurückgetreten bin, um Platz zu

machen für neue Ideen, jüngere Kräfte, kam der alte Plan wieder hoch. Gesagt, getan, ich beschloss, ein

Buch über den Schürmannhof zu schreiben.

Dazu war es erforderlich, mit dem Eigentümer, den mir bislang unbekannten Dieter Ochel, Kontakt aufzu-

nehmen und meinen Vorschlag zu unterbreiten. Dies geschah im Sommer 2020 und endete mit dem festen

Entschluss beider Seiten, mit dem Buch zu beginnen. Nach dem ersten Treffen schob ich ab mit einer di-

cken Mappe, zum Teil mit Originalunterlagen, zur Geschichte des Hofes.

Dieter Ochel, der Unternehmer, der Philantrop, der Menschenfreund hat aus diesem, unter Denkmalschutz

stehenden Gebäudeensemble, unter enormen persönlichen und finanziellen Aufwendungen etwas Großes

geschaffen. In dem eher nüchternen Umfeld, direkt gegenüber alte Zechengebäude, ist nun hoch über

dem Rellinghauser Mühlenbach eine Wohlfühloase entstanden. Tiere, eine gestaltete Gartenlandschaft,

Kunst und Sensationen, es wurde von Feuerwerk berichtet, bilden ein gelungenes Gesamtkonzept ab. Die

neuen Bewohner der dreizehn Senioren-Wohnungen, die auch ihre geliebten Haustiere mitbringen können,

loben den Aufenthalt in höchsten Tönen.
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Als Autor steht man beim Schreiben heimatkundlicher Bücher immer vor einem Dilemma. Wählt man als

Variante die wissenschaftliche Ausrichtung mit seitenweisen Belegen, Querverweisen, chronologischer

Exaktheit, auch Hobby-Historiker schaffen das manchmal, zeigt sich die Fachwelt interessiert, die Zahl der

Käufer bewegt sich dann aber wahrscheinlich im einstelligen Bereich. Die andere Variante ist die populä-

rere, nämlich Geschichten zu erzählen, manchmal erfinden, vermuten. Dies liest sich besser, ist aber nicht

besonders seriös, da der erheblich vergrößerte Leserkreis meist nicht beurteilen kann, ob der Inhalt stimmt.

Ich habe mich für eine abgespeckte wissensbasierte Version entschieden, da ich davon ausgehe, dass

Sie, werte Leser, aus von in korrekter chronologischer Wiedergabe der Pachtverträge über Jahrhunderte

hin keine neuen Erkenntnisse ziehen. Außerdem ist, falls im Original abgebildet, die Schrift kaum, bisweilen

aufgrund des Zustands der Dokumente nicht mehr komplett lesbar, ganz abgesehen von der altertümlichen

Schreibweise. So sind nur ausgewählte Schriftstücke abgebildet, jeweils auch „übersetzt“, damit man einen

Eindruck von der Zeit bekommt, in der sie verfasst wurden. In unserem speziellen Fall, dem Schürmannhof

zu Bergerhausen, sind etliche Unterlagen erhalten.

Da Bergerhausen in der Literatur Notstandsgebiet ist, ich habe wenig an Gedrucktem gefunden, habe ich

mir erlaubt, zum besseren Verständnis etwas Geschichte, wo es Sinn macht, einzustreuen. Sonst wäre

zum Beispiel der Kauf des Schürmannhofes durch den Pächter Terbeck schwer verständlich ohne diese

Hintergrundinformation.

Ein Kapitel beschäftigt sich mit dem „schrecklichen Jahrhundert“. Der „Dreißigjährige Krieg“ ist allgemein

bekannt, dass aber davor seit 1588 und danach bis 1673 unser Landstrich systematisch ausgeplündert

wurde, ständig fremde Truppen Mord- und Totschlag verbreiteten, die Bevölkerung stark reduziert wurde,

Hunger herrschte, geht häufig unter. Es sollte über einhundert Jahre dauern, bis sich die Bevölkerungs-

zahlen danach wieder erholten, wie sich anhand der Zahl der Täuflinge beweisen lässt. 

Ein weiteres Kapitel beschreibt das unmittelbare Umfeld des Hofes mit Zeche Ludwig, Bauernhof Pott, die

benachbarte FKK Liegewiese sowie einer Lauben-pieperkolonie.

Dr. phil. Klaus Lindemann steuert seinen vielseitigen Bericht über das nahegelegene Heiligenhäus’chen

und mittelalterliches Brauchtum bei, der, wie ich meine, einfach in dieses Buch gehört. Er hat auch als

Autor der Buchreihe „Rellinghausen in…“ Bergerhauser Geschichte integriert, sodass wenigstens die jün-

gere Geschichte des Stadtteils Bergerhausen ab 1870 einigermaßen beschrieben ist.

Zu guter Letzt sind die ab 2004 stattfindenden umfangreichen Umbauarbeiten des denkmalgeschützten

Bauernhofes im Bildauszügen dokumentiert und zeigen die aktuelle Situation. Einige gekonnte Schwarz-

Weiß-Zeichnungen runden das ganze ab.

Die Bezirksvertretung II unterstützte die Arbeit dankenswerterweise.

Rellinghausen, im Herbst 2020

Johannes Stoll
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oben: Südanzeiger

unten: WAZ 27.2.21 
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Glück muss der Mensch haben     oder     

Wer sucht, der findet ! 

Wenige Tage nach Erscheinen meines neuesten Buches über den Schürmannhof zu Bergerhausen erhielt
ich einen Anruf. Am Apparat Angela, die Tochter Helmut Feldhofers, aus dessen Sammlung einiges Material
als Grundlage des Buches gedient hatte. „Meine verwitwete Mutter sortiert gerade aus, auch weiteres Ma-
terial über den Schürmannhof. Hätten Sie Interesse an den Unterlagen?“ Wenig später saß ich im Wohn-
zimmer der beiden Damen. Meine kühnsten Erwartungen wurden weit übertroffen. Hofakten der
Bauerschaft Bergerhausen lagen da vor mir, in Wort und Bild. Schürmannhof, Pott-Hof, Albert-Hof, der Hof
Schulte-Staade, der Kersebaumhof, alles war da, fein säuberlich abgeheftet in Sammel-alben. Urkunden,
Fotos, Zeitungsausschnitte, Sterbebildchen, Texte von Ludwig Potthoff, von van de Loo, ein Schatz tat sich
da auf. Und alles mit Belegen und Archivsignaturen, wo was zu finden war. Die Ergebnisse jahrzehntelanger
akribischer Arbeit Helmut Feldhofers, der nicht mehr dazu kam, zu publizieren.
Und als Sahnehäubchen oben drauf: Sechs Original - Behandigungsbriefe der Rellinghauser Stiftsmühle.
Aus den Jahren 1435 ! bis 1629.
Mein nächster Weg war dann der ins Essener Haus der Geschichte / Stadtarchiv, wo die Leiterin Dr. Claudia
Kauertz bei der Übergabe der Urkunden die erwartete Freude zeigte. Die Restauratorin Barbara Pohl hatte
dann Gelegenheit, ihr Können bei der Aufbereitung der jahrhundertealten auf Pergament geschriebenen
Urkunden zu beweisen, was sie dann auch tat. Originalurkunden dieser Art gehören in Hände von Fach-
leuten, wie sie im HdEG vorhanden sind, nicht in Vereinsarchive.

Ente gut, alles gut, denkste. Die Geschichte begann erst richtig. Ich machte mich an die Sichtung der Feld-
hoferschen Unterlagen und beschloss, zunächst einen Kalender mit Bergerhauser Motiven zu basteln, um
das Interesse der Bergerhauser an ihrem Stadtteil zu testen. Dazu nahm ich Verbindung auf zu einem ehe-
maligen Rellinghauser Vorstandskollegen, der, gebürtiger Bergerhauser, wie ich wusste, auch privat über
Fotomaterial verfügte. Thorsten Born versprach mir, Bergerhauser Fotos zur Verfügung zu stellen. Als er
mir einige Wochen später etliche Fotos, mehr als 100 Stück, zur Verfügung stellte, stand einer Kalender-
gestaltung nichts mehr im Weg.
Neben Bergerhauser Motiven hatte er mir auch noch als Beifang einige Rellinghauser Motive übermittelt,
darunter auch zwei Aufnahmen nach Alfried Krupps Verhaftung auf der Fahrt durch Rellinghausen und
eine von jugendlichen Luftwaffenhelfern am Scheinwerfer mit dem Standort Heimliche Liebe.
Die beiden Aufnahmen von Krupp faszinierten mich sofort. Ich kannte wohl die Geschichte, hatte auch
über sie in meinem Buch „1945, Kriegsende in Rellinghausen“ berichtet. Aber nur ein Foto war mir bekannt.
Im Katalog des Ruhrmuseums „Aus dem Ruhrgebiet der Nachkriegszeit“ von 1995 war ein Foto abgelichtet
mit den Verhafteten Krupp und Dillgardt. Im Internet fanden sich ein weiteres eines LIFE Fotografen von
der Festnahme auf Villa Hügel, allerdings nur verwendbar gegen Dollar.
Ich beschloss einen Zeitungsartikel zu schreiben, da die Aufnahme von Krupp im Jeep auf der Franken-
straße am zweiten Tag der Besetzung Rellinghausens ein wichtiges Zeitdokument ist. Am Ende der Fran-
kenstraße an der Ruhr, keine fünfhundert Meter weiter, feuern an diesem Tag amerikanische Geschütze
noch nach dem deutsch besetzten Überruhr, Werden wird noch beschossen, da trauen sich die Relling-
hauser wieder auf die Straße, angstfrei, keine Bomben, keine Tiefflieger mehr. Und, das war bezeichnend,
keine sichtbaren Bombenschäden, kein Schutt an der Frankenstraße, während nur zwei Kilometer weiter
ab der Töpferstraße die halbe Stadt in Schutt und Asche lag. 
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Gesagt, getan, und ab ging der Artikel an die WAZ. Oh weh, da hatte ich etwas angerichtet. Die Fotorechte!

Die WAZ stand Kopf, die Drähte glühten, Rechtsgutachten wurden überprüft, bisherige zum Thema Foto-

rechte ergangene Urteilsbegründungen gewälzt. Ich wies darauf hin, dass die von mir vorgeschlagene Be-

zeichnung des, der Fotografen SC (Signal Corps) XVI Counter Intelligence Corps vollkommen korrekt ist,

zur Not eben um US Army ergänzt werden kann. Letztendlich siegte Pragmatismus, Chef Frank Stenglein

entschied nach Rückkehr aus seinem Urlaub: „Das Foto wird gedruckt. Wer will uns denn schon verkla-

gen?“

Sie ahnen es, jawohl, es passierte wieder. Der Anruf kam am Abend nach Erscheinen dieses Artikels. „Mein

Vater ist alter Rellinghauser, voll mit Geschichten und, da er Mitglied in einem Fotoklub war, im Besitz tau-

sender Fotos, Ob ich ……?“. Hatte ich, bat um etwas Geduld wegen einer Terminabsprache.

Ich hatte nämlich noch einen zweiten Artikel zu verfassen, den über die jungen Leute von der „Heimlichen

Liebe“. 2003 hatte ich ein Buch geschrieben über „Bombennächte in  Rellinghausen und Stadtwald“, mit

starker Unterstützung des Luftkriegexperten Norbert Krüger. Ich rief ihn also an, um Näheres über die auf

dem Foto gezeigten jungen Männer zu erfahren. Postwendend kam auch schon die Information über die

Klasse 6 der Bredeneyer Oberschule für Jungen, OfJ, wie die Nationalsozialisten das Bredeneyer Gym-

nasium in ihrem Feldzug gegen alles, was nach Bildung aussah, umgetauft hatten. Die Schüler dieser

Klasse wurden im Februar 1943 zur Scheinwerferbedienung eingezogen. Norbert Krüger verfügte auch

noch über Erlebnisberichte zweier Schüler, die somit zweifelsfrei als auf dem Foto abgelichtet identifiziert

werden konnten. Auch dieser Artikel ging an die WAZ.
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Nun war Zeit für einen Besuch bei dem Rellinghauser Fotografen. Im Seniorenheim an der Hafenstraße

wohnt Siegfried Ulrich mit seiner Frau seit August 2020. Tochter Barbara hatte in Vorbereitung meines Be-

suches einige Fotos eingescanned, die wir dann gemeinsam auf dem Bildschirm betrachteten, immer kom-

mentiert von Herrn Ulrich. Schon diese kleine Auswahl war sehr vielversprechend. Siegfried Ulrich wuchs

in der Gottfried Wilhelm Kolonie zu Rellinghausen auf. Jahrgang 1935, fand er in der Nachkriegszeit keine

Lehrstelle, ging dann für 8 Jahre in den Bergbau, genauer zu einer mit 8 Personen betriebenen Minizeche

am Fuß von Schloss Schellenberg gelegen. Informative Fotos, kein Problem mit Rechten, ha, und aus

dem wahren Leben gegriffen. Eine weitere Serie betraf Filmpremieren in der Lichtburg. Als Fotoamateur,

aber schon mit Profiausstattung, schmuggelte er sich zusammen mit der geladenen Presse an die Bühne.

Aufnahmen mit Romy Schneider, mit „Hotte“ Horst Buchholz und Boy Gobert, in der Lichtburg. Herz, was

begehst du mehr. Und das war ja erst der Beginn einer Sichtung. 

Da kann man was draus machen.

Freunde, Kollegen, viele von uns haben

ausgezeichnete Beziehungen zur Presse.

Jeden Tag verschwinden Zeitdokumente

endgültig in Containern, sind ein für alle-

mal verloren. Wie das hier Aufgeführte

zeigt, wird der oder die eine (bisher immer

Frauen!)  doch animiert, sich zu melden

und Material anzubieten. Also, schreiben,

schreiben, schreiben, und veröffentlichen,

es ist doch für jeden Leser etwas dabei.

Viel Erfolg.

Johannes P. Stoll
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Seidenraupenzucht in Burgaltendorf

Im Januar dieses Jahres wurde ich mit der Frage konfrontiert, ob ich etwas über Seidenraupenzucht in

Burgaltendorf in der Nazi-Zeit wisse. Das musste ich verneinen. Es schwebte mir aber vor, dass unter den

vielen, heute kurios erscheinenden Vereinen, die es um 1900 bei uns gab, auch einer war, der sich damit

beschäftigt hat.

Im Band 2 der Bücher des HBV suchte bei der Zusammenstellung der Vereine vergebens danach.

Bei den folgenden Versuchen, Licht in das Seidenraupen-Dunkel zu bringen, waren mir Harri Petras und

der Hattinger Stadtarchivar, Thomas Weiß, sehr hilfreich. So wurde ich darauf hingewiesen, dass durchaus

im 3. Reich in Schulen Seidenraupen gezüchtet wurden. Man brauchte Seide für die Fallschirme der Luft-

waffe. 

Seidenraupen ernähren sich nur von den Blättern des Maulbeerbaumes/-strauchs. Die Fäden, mit denen

sie ihre Eier umspinnen, werden zur Seidengewinnung genutzt.

Aus den Akten beim Stadtarchiv Hattingen ging hervor, dass in der Nazi-Zeit der Staat Schulen zur Züch-

tung von Seidenraupen aufrief. Beim „Reichsverband deutscher Kleintierzüchter“ hatte sich eine „Reichs-

fachgruppe Seidenbau e. V.“ gegründet. Er forderte den Seidenbau in jeder Schule.

Meine Forschungen ergaben zunächst aber folgendes:

Schon in den Jahren 1925 bis 1927, also Jahre vor der Nazi-Zeit, gab es intensive Bemühungen, das Züch-

ten von Seidenraupen zu fördern. Die Hattinger Zeitungen dieser Zeit waren voll von Artikeln über die Sei-

denraupenzucht. Es gab immer wieder Vorträge und Hinweise darauf, dass man damit ein Zubrot verdienen

kann.

In Berlin hatte sich ein „Gemeinnützigen Verband für Seidenbau in Deutschland“ gebildet. Der versuchte

durch zahlreiche Aufrufe und Vorträge Interesse für den Seidenbau zu wecken. Es entstanden auch regio-

nale Gruppen des Verbandes. 

In unserem Dorf wurde zum 1. März 1925 zu einem Lichtbildervortrag über den Seidenbau in die Gaststätte

Siepmann (später Vonk, Aldi) eingeladen. Die Gemeindevertretung beschloss am 25.8.1925 für die 33

Zuchtmitgliedern von hier ein Gelände für das Anpflanzen von Maulbeerbäumen zu suchen.

Noch überraschter war ich über diesen Fund, eine Zeitschrift von 1926 der „Interessengemeinschaft Sei-

denzucht für Seidenbau Ueberruhr=Essen, Mühlenweg“:
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Es gab in Überruhr bis zur Eingemeindung nach Essen 1929 einen „Mühlenweg“, der zur Roten Mühle an
die Ruhr führte. Dort saß offenbar die „Interessengemeinschaft“.

Am 1.4.1926 hielt der Betriebsführer Siepmann von der Kupferdreher Seidenweberei Conze&Colsmann
in Hattingen einen Vortrag über den Seidenbau. Der „Westdeutsche Seidenbau-Verband“ hatte am 7.7.1926
in Kupferdreh eine Vertreterversammlung.
Das führte zu der Vermutung, dass die Seidenbauer unserer Region ihre gewonnene Seide dieser Firma
verkauften. Eine Bestätigung konnte die Firma mir nicht geben.
In einem anderen Zeitungsartikel von 1925 hieß es, dass sich die Maulbeerbäume im Ruhrtal seit 50 Jahren
als winterfest erwiesen hätten. Also schon um 1875 Seidenraupenzucht bei uns im Ruhrtal?
In der Ausgabe Nr. 59 von 1882 schrieben die „Märkischen Blätter“ über eine General-versammlung des
Altendorfer „Zweigvereins für Bienen- und Seidenzucht“ im Saalbau Stoßberg (später Winkelhaus, heute
REWE-Markt). 

Danach war bis 1925/26 nichts über die Seidenraupenzucht zu finden.
Um noch weiter zurückzugehen lesen wir bei Wikipedia, dass die Hugenotten zu Ende des 17. Jahrhunderts
den Seidenbau nach Deutschland brachten.
In China gar habe man schon 2000 vor Christi Seide gewonnen.
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Aber ich komme zu der Frage zurück, ob denn in der Nazi-Zeit auch in unseren Schulen Seidenbau be-

trieben wurde. Da schien mir Werner Streicher als ehemaliger Schulleiter der richtige Ansprechpartner zu

sein. Er war es auch – allerdings dank eines glücklichen Zufalls. Er selber konnte nichts zu dem Thema

sagen, doch war zum Glück sein Bruder gerade zu Besuch. Der hatte in der Zeit des 3. Reiches die Burg-

schule besucht. Der Bruder erinnerte sich, dass in seinem Klassenraum tatsächlich Seidenraupen gezüch-

tet wurden. Der Lehrer Daniel förderte das Projekt. Die Maulbeerbäume wurden damals östlich der Burg

angepflanzt. Die Blätter dieser Bäume sind die einzige Nahrung der Raupen.

1941 berichtete die „Hattinger Zeitung“ über einen Besuch in unserer Burgschule unter dem Titel „Schulen

fördern Seidenraupenzucht – erfolgreiche Anlage in der Burgschule Altendorf“:

„Im Rahmen des zur Förderung des Seidenbaues ergangenen Bestimmungen sind auch unsere Schulen

angehalten worden, Seidenraupenzucht zu betreiben. Wir hatten Gelegenheit, eine Seidenraupenzucht in

der Schule an der Burg in Altendorf zu besichtigen. Im Klassenzimmer der Lernanfänger hat das dafür nö-

tige Gestell seinen Platz gefunden. Die Raupen sind gerade dabei, sich einzuspinnen. Die gelben und wei-

ßen Kokons in der Größe von Taubeneiern hängen in den aufgestellten Spinnrahmen. Einige „Nachzügler“

unter den Raupen sind noch fleißig mit der Nahrungsaufnahme beschäftigt. Binnen kurzem werden auch

sie spinnreif sein.

Die Seidenraupenzucht in den Schulen hat gewiß in erster Linie den Zweck, der Gewinnung von Rohseide

zu dienen.  Nicht zu verkennen ist aber auch der hohe unterrichtliche und erziehliche Wert des Zuchtbe-

triebes. Die Kinder beobachten im Verlauf von etwa 35 – 40 Tagen die Entwicklung der Seidenraupe vom

Ei bis zur Puppe. Es bereitet ihnen Freude, die Futtermittel, die Blätter der Maulbeere, herbeizuholen und

besonders im letzten Stadium außergewöhnlich gefräßigen Raupen zu füttern, ihnen das Lager zu bereiten,

sie umzubetten. Haben alle Tiere sich eingesponnen, so beginnt der Versand. In der Sammelstelle endlich

gewinnt man den wertvollen Rohstoff Seide.

Die Seidenraupenzucht in der Schule an der Burg Altendorf stand während der letzten Wochen stets zur

Besichtigung frei. Viele Interessenten und Freunde des Seidenbaues nahmen die Gelegenheit wahr, einen

Einblick in den Zuchtbetrieb zu nehmen. …“

Karl Streicher war der Einzige, der sich an die Seidenraupenzucht in der Burgschule erinnern konnte. In

der Buschschule sind offenbar keine Raupen gezüchtet worden.

Eher beiläufig erfuhr ich in Gesprächen mit Verwandten und Bekannten, dass Anfang der 1960er Jahre

noch Maulbeerbäume im Bungert, nahe der Burg standen. Das waren sicher die Bäume aus den 1930/40er

Jahren. Einer sprach sogar davon, dass er die Früchte, die Maulbeeren, gerne gegessen habe. 

Zum Abschluss noch eins: Als 1935 in den USA die Kunstseide erfunden wurde, gab man ihr den Namen

„Nylon“. Warum? Nun, es ist die Abkürzung für den Satz „Now you lousy old nipponese“. Man war also

nicht mehr auf die Seideneinfuhr aus Japan angewiesen….. Für die Richtigkeit möchte ich nicht garantie-

ren!

Dieter Bonnekamp, 2021
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Der Bergbaustollen von 1863

Am Spazierweg von der unteren Burgstraße zur Worringstraße wird ca. 100 m westlich der Tennisplätze

unvermittelt ein Blick auf den letzten Bergbaustollen Burgaltendorfs möglich. Er liegt etwas zurückgesetzt

vom Weg und ist über eine Treppe zu erreichen. Der Graffitti-Künstler Albaum hat hier den Eindruck ent-

stehen lassen, als schaue man in den dunklen Stollen. Links ruht scheinbar eine Spitzhacke an der Wand,

rechts steht eine Bergmannslampe auf dem Boden und wirft ein schwaches Licht in den dunklen Stollen,

und scheinbar führen Schienen aus dem Stollen heraus. Vor dem Stollen steht rechts eine Lore mit alten

Bahnschwellen. Links laden zwei Bänke zum Verweilen.

Man erreicht den Stolleneingang vom Wanderweg aus über eine Treppe, von der aus ein Weg zum Stollen

führt. Erst seit 2009 ist der Zugang zum Stollen so leicht. Zuvor musste man sich durch Knöterich, Spring-

kraut, Brennnesseln, Bärenklau und anderes Wildgewächs kämpfen. Dann stand man vor einer Ziegel-

steinmauer, die den Stollen verschloss. Wenn man sich durch den Wildwuchs gekämpft hatte sah man

das Mundloch. Dann sah man auch den Abschlussstein über dem Stollen mit dem Bergbau-Symbol Schlä-

gel & Eisen, dem Wort „Altendorf“ und der Jahreszahl 1863.

Der Stollen ist in Verbindung zu sehen mit dem Bau der Bahnstrecke von Steele bis Dahlhausen im gleichen

Jahr. Dazu hatte die Zeche Kandanghauer, auch im gleichen Jahr, eine Brücke von Burgaltendorf nach

Dahlhausen gebaut. So konnten die durch den Schacht Rochussen gewonnenen Kohlen aus dem Stollen

„Altendorf“ mittels einer Pferdeeisenbahn zum Weitertransport zum Bahnhof Dahlhausen gebracht wer-

den.

Bei den heimatkundlichen Führungen kam ich öfter hier vorbei. Dann wollte ich den Teilnehmern natürlich

auch den Stollen als bergbauliches Relikt zeigen. Dazu habe ich in den Tagen davor eine Schneise in den

Wildwuchs geschlagen.

Das war die Situation, als 2009 die Leiter der Jugendfeuerwehr Burgaltendorfs mich fragten, welches so-

ziale Projekt sie im Rahmen der 72-Stunden-Aktion des Bundes Deutscher Katholischer Jugend im Mai

2009 durchführen könnten.

Meine spontane Antwort war, den Zugang zum diesem Stollenmundloch besser zugänglich zu machen.

Dieser Vorschlag fand ihre Zustimmung, und bald machte sich Sebastian Bergs mit den jungen Leuten an

die Realisierung. Dazu war zunächst die Genehmigung der Grundstückseigentümer erforderlich. Das waren

hier Gelsenwasser und das Bergamt in Gelsenkirchen.



Bonnekamp,s Burgaltendorf

1494

Der Heimat- und Burgverein übernahm die Verkehrssicherungspflicht, die Haftung für die Zuwegung und

den sicheren Verschluss des Stollens.

Zunächst musste der wilde Aufwuchs zwischen Weg und Stollen beseitigt werden. Dann wurde ein ca. 1

m breiter Weg zum Stollen angelegt und mit feinem Split bedeckt. Vom Wanderweg aus wurde eine stäh-

lerne Treppe zu dieser ca. 1,30 m hohen Zuwegung installiert.

Die Hoffnung, nach Beseitigung der Ziegelsteinwand, die den Stollen abschloss, einen Zugang zum Stollen

zu haben, erwies sich als trügerisch. Hinter der Ziegelwand befand sich eine dicke Betonwand, die ein wei-

teres Vordringen in den Stollen unmöglich machte. 

Ein weiteres Problem bildete der Abschlussstein. Seine Inschrift drohte durch Erosion zu verschwinden.

Es wurde ein Steinmetz gefunden, der die Inschrift kopierte, die äußere Schicht des Steins abschliff und

dann die Original-Inschrift neu anbrachte. 

Vor dem Stollen wurden nun links zwei Bänke zum Verweilen und rechts eine Lore mit alten Bahnschwellen

aufgestellt.

So ist der Stollen ein gern besuchter Ort an dem vorbeiführenden Wanderweg.

Doch leider haben Graffiti-Schmierer auch den Weg hierher gefunden und das Werk beschmiert.

Das brachte mich auf die Idee, den am Ort wohnenden Graffiti-Künstler Albaumzu bitten, mit seiner Kunst

den Eingang neu zu gestalten. Das ist ihm gut gelungen. 

Leider machte die Beseitigung des Wildwuchses an beiden Seiten der Zuwegung Jahr für Jahr Arbeit. Das

führte zu der Idee, an beiden Seiten eine ca. 1,20 m breite Folie aufzubringen und mit einer Mulchschicht

und mit Steinen zu beschweren.

So ist der Stollen jetzt jederzeit gut zugänglich. Eine Informationstafel gibt Auskunft über seine Geschichte.

Dieter Bonnekamp



Hespertalbahn e.V.
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Verkehrshistorische Arbeitsgemeinschaft VHAG
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Die vorliegende Liniengeschichte dokumentiert alle jemals in Essen verkehrenden Straßenbahn-

linien von 1893 bis 2018, also über genau 125 Jahre. Zusätzlich zu den Strecken der Süddeut-

schen Eisenbahngesellschaft (ab 1954 Essener Verkehrs AG, seit 2017 Ruhrbahn) verkehrten in

Essen auch eigene Linien der Bergischen Kleinbahnen (BKB) von Wuppertal nach Werden und

Steele, sowie der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahngesellschaft (BoGeStra) von Gelsenkir-

chen nach Kra, Steele und Rellinghausen. Auch diese Linien werden im vorliegenden Buch auf-

geführt und dargestellt. Nicht fehlen dürfen hier natürlich die Gemeinschaftslinien mitt Oberhausen

und Mülheim sowie der Vestischen Kleinbahn und der BoGeStra. 

Preis 35,00 €

Kontakt:
linie7@freenet.de



Geschichts- und Kulturverein Werden
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das Buch wird für 19.90 € verkauft bei

• Schmitz und Kröber (Schreibwaren), Werden

• Folgner und Decker , Kettwig

• Mayersche, Innenstadt
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Krayer Archiv
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Krayer Archiv jetzt im Rathaus Essen-Kray

Das Krayer Archiv ist ins Krayer Rathaus umgezogen. Nachdem das Krayer Archiv mit Un-
terstützung der Krayer Bürgerschaft zehn Jahre lang in der Krayer Straße 147 unterge-
bracht war, wurde es dort nach dem Wechsel des Eigentümers zum 31. März 2021
gekündigt. Kulturbüro, Immobilienwirtschaft und Bezirksvertretung VII setzten sich dafür
ein, dass das Archiv im historischen Krayer Rathaus einen bleibenden Platz finden konnte.
Im Raum 2 im Erdgeschoss sind die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künf-
tig zu erreichen. 

Regelmäßige Öffnungszeiten Dienstag 15 – 17 Uhr, Samstag 10 – 12 Uhr. 
Die Telefonnummer ist 0201/84 67 20 38.



Steeler Archiv e.V.
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Veröffentlichungen aus dem Steeler Archiv

Kalender 2022

Der neue Montaskalender für 2022 des Steeler Archivs ist erschienen. Auf insgesamt 13

interessanten historischen s/w-Fotos aus den 1960er bis 1980er Jahren werden Ansich-

ten aus dem Essener Stadtteil präsentiert.

Der Kalender ist beim Archiv und über den Steeler Buchhandel für € 4,00 zu beziehen.



Steeler Archiv e.V.
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Stela Historica

Im Dezember 2021 erscheint die neue Ausgabe unseres Geschichtsmagazins "Stela histo-

rica", bereits die 17. Ausgabe. Auf über 70 Seiten sind interessante Beiträge zur Ge-

schichte Steeles, ausgestattet mit zahlreichen Bildern, zu lesen.

Unter anderem berichtet Egon W. Vossen über die Geschichte des Horster Schwimmver-

eins, Andrea Mersch über dunkle Aktivitäten in Steele und meint damit Fälle lokaler Krimi-

nalität im 19. Jahrhundert. Ein umfangreicher Beitrag von Ludger-Hülskemper-Niemann ist

der jüdisch-christlichen Familie Salberg-Hartmann aus Steele gewidmet. Der Fall Ermisch,

"er machte Kohle mit der Kohle", wird von Uwe Horstick beleuchtet und eine Familienge-

schichte aus der Frühen Neuzeit ist mit "Heine, mein Hexer" von Merle Schmalenbach be-

titelt.

Dazu gibt es kleinere Beiträge in der Rubrik "Mannigfaltiges". Das Magazin ist über das Ar-

chiv und im Steeler Buchhandel für € 6,00 zu bekommen.



Forum Geschichtskultur Ruhr 

1502

3    

Ruhrgebiet international

Das Ruhr-Problem und seine europäische Lösung. Die Montan-

union als Ausgangspunkt europäischer Einigung_ Wilfried Loth

Das Ruhrgebiet im Strukturwandel – ein internationaler Vergleich 

mit anderen altindustriellen Regionen_ Stefan Berger

(K)eine schlichte Verbalnote – das deutsch-türkische Anwerbeabkom-

men vom 30. Oktober 1961 und seine Folgen_ Sara-Marie Demiriz

Migration und Ruhrgebietsgesellschaft – ein substanzieller Teil der 

öffentlichen Erinnerungskultur?_ Dietmar Osses

Industriekultur des Ruhrgebiets als ein Erbe für die Welt_ Ursula 

Mehrfeld / Marita Pfeiffer

Fremde Völker, fremde Länder, fremde Kunst. Die Sammlungen des 

Museum Folkwang unter politisch-kulturellen Aspekten_ Ulrike 

Laufer

Literatur und Kultur der Migrant*innen aus der Türkei im Ruhrge-

biet zu Zeiten der sog. Gastarbeit_ Nesrin Tanç

An die Gesellschaft der Vielen: Shine on! Interkultur Ruhr und die 

Diversität der Freien Kulturszene im Ruhrgebiet_ Guido Meincke 

und Johanna-Yasirra Kluhs

Beiträge

Nicht nur Schilder, Eisenhütten und Fördertürme. Eine Replik_  

Michael Clarke

Leben mit Umbrüchen. Laufende Überlegungen zur übergreifenden 

Vermittlung des kulturellen Erbes im Rheinischen Revier. Einblick 

in das neue Kooperationsprojekt „Strukturwandel im Rheinischen 

Revier“ des Landschaftsverbands Rheinland_ Alrun Berger
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