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Zum Gedenken von Erhard Schroter

Er war ein typischer Sohn seiner Heimat, aufgeschlossen, vielseitig interessiert, geistig 

beweglich, kontaktfreudig, mit einem groBen Bekannten- und Freundeskreis, und vor 

allem angetan von der auBerordentlich reichen, jahrtausendealten Kultur der mitteldeut- 

schen Landschaft, in der er geboren worden war, in der er sein Leben verbracht hat und in 

deren Erde er nun ruht.

Erhard Schroter wurde am 29. 4. 1935 in Merseburg geboren. Dort hat er auch seine 

Kindheit einschlieBlich der Grundschule bis zur 4. Klasse verlebt. Die ehrwiirdige 

Kiinigs- und Bischofsstadt mit ihrer alten Burg, dem RenaissanceschloB und vor allem 

dem romanisch-gotischen Dom setzte erste Akzente, die fiir den spateren Lebensweg des 

Jungen entscheidend wurden. Infolge der Kriegszerstdrungen wurde die Familie 1945 in 

die Lutherstadt Eisleben evakuiert. Erhard Schroter erzahlte mir mehrfach, wie Wande- 

rungen mit seinen Eltern und dem jiingeren Bruder in das Mansfelder Land und in den 

nahen Unterharz, die reiche Vergangenheit und der historische Denkmalbestand der 

Bergbaustadt sein Profil pragten. Inzwischen hatte er 1949 den Grundschulbesuch 

abgeschlossen und eine Lehre als Maier begonnen, die er 1952 abschloB. Zur weiteren 

Ausbildung bewarb er sich am Institut fiir kiinstlerische Werkgestaltung Burg Giebichen- 

stein in Halle fiir die Klasse Wandmalerei. Dort studierte er von 1953 bis 1954, brach 

aber das Studium ab und wurde im gleichen Jahr als Assistent am Museum im SchloB 

Bernburg angestellt. Damit kam ich durch die dienstlichen Belange der Bodendenk- 

malpflege mit Erhard Schroter in Kontakt. Seine Lernbereitschaft und Einsatzfreude 

trat bei den monatlich einmal erfolgenden Konsultationen zu Bodendenkmalpflege, 

Ausgrabungstechnik und Urgeschichte deutlich zutage. Parallel dazu lief seine Ausbil

dung als Praparator, die er 1957 erfolgreich abschloB. Mehrfach nahm er dabei an 

Ausgrabungen teil, wobei er fiir seine Bemiihungen im Direktor des SchloBmuseums 

Bernburg, Herrn 0. Trager, einen stets verstandnisvollen Forderer fand. Dieser delegierte 

ihn 1957 zum Fernstudium an die Fachschule fiir Heimatmuseen in WeiBenfels, wo er 

im Jahre 1961 mit guten Leistungen abschloB. Inzwischen hatte er in Bernburg seine 

Lebensgefahrtin Barbara Schroter, geb. Friedrich, gefunden, die fortan liebend und 

verstandnisvoll seinen Lebensweg begleitete. Es ist hier der Platz, ihr ein kleines 

Denkmal zu setzen. Frohlich und flink fiihrte sie den gemeinsamen Haushalt, der bald 

mit vier herzlich ersehnten Kindern gesegnet war. Dabei nahm sie vollen Anted am 

geistigen und beruflichen Leben ihres Mannes. Sie wanderte mit ihm, mit ihren Kindern 

und nahm schlieBlich sehr engagiert mit einigen oder alien Kindern an Ausgrabungen 

teil. Sie war die gute Seele des Haushaltes und der Ausgrabung, kochte und versorgte 

miitterlich die manchmal groBe Grabungsmannschaft. Sie leitete auch ihre Kinder zur 

Mitarbeit bei der Ausgrabung an.

Zur weiteren Forderung von Erhard Schroter und zur Starkung der Bodendenkmalpflege 

schlug ich seine Ubernahme in das Landesmuseum fiir Vorgeschichte Halle vor. Diese 

erfolgte als technischer Assistent am 1. 5. 1960. Wir fuhren vielfach gemeinsam auf 

Ausgrabungen, unternahmen ausgedehnte Wanderungen zur Registrierung und Unter- 

schutzstellung der Bodendenkmale, saBen zusammen mit anderen Kollegen und Boden- 

denkmalpflegern abends bei Gesang am Lagerfeuer. Es war eine anstrengende, aber schdne 

Tatigkeit. Ich hatte mir keinen aufmerksameren Schiiler und Mitarbeiter wiinschen 

konnen.

Erhard Schroter nahm mehrere Jahre an der Forschungsgrabung auf der Biisenburg, Kr. 

Eisleben, teil und wurde dann von H. Behrens als ortlicher Leiter auf der Forschungs

grabung in der Dolauer Heide bei Halle und 1967 fiir die Ausgrabung auf der Schalkenburg 

bei Quenstedt, Kr. Hettstedt, eingesetzt. Er fiihrte diese Ausgrabungen in mustergiiltiger
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Form und mit groBe rn Erfolg durch, unterstiitzt von zahlreichen Bodendenkmalpflegern 

mit ihren Schiilerarbeitsgemeinschaften, von Studenten und archaologisch Interessierten. 

Alljahrlich entstand auf einer Terrasse auf halber Hdhe der Schalkenburg ein Zeltdorf, in 

dem sich alle Beteiligten trotz mancher Strapazen recht wohl fiihlten. Die Ausgrabung 

erfolgte bis zum Jahre 1986 und wurde erfolgreich abgeschlossen, obwohl Erhard Schroter 

schon 1981 die Bodendenkmalpflege des Bezirkes Halle iibernommen hatte. Sein Auf- 

gabenkreis hatte sich damit betrachtlich erweitert. Gehorte er vorher auch zum Kreis der 

Bodendenkmalpfleger, so hatte er jetzt deren gesamte Betreuung zu gewahrleisten und war 

fiir die erforderlichen Bezirkstagungen verantwortlich. Er setzte die Tradition fort, 

Bezirkstagungen jeweils in einer anderen Landschaft durchzufiihren. In seiner Eigenschaft 

als Bezirksbodendenkmalpfleger oblag ihm auch seit 1987 die Ausgrabung eines Hiigel- 

graberfeldes der Lausitzer Kultur bei Mescheide, Kr. Grafenhainichen (Diibener Heide), 

das dem Braunkohletagebau weichen muB.

Erhard Schroter hatte sich das Biistzeug fiir seine technisch-wissenschaftliche, dann 

endlich wissenschaftliche Laufbahn durch verschiedene Art der Ausbildung und durch 

Fachschulstudium in standiger Verbindung mit der Praxis erworben. Seine Qualifikation 

als Wissenschaftler erwarb er durch ein Externstudium an der Martin-Luther-Universitat 

Halle —Wittenberg in den Jahren 1972 bis 1975, das er 1980 mit dem akademischen Grad 

eines Diplom-Prahistorikers abschloB.

Neben seiner beruflichen Arbeit war Erhard Schroter auch begeisterter Hohlenforscher. 

Diese Tatigkeit fiihrte ihn zur Mitarbeit im Kulturbund und dann in den Zentralen 

FachausschuB Ur- und Friihgeschichte des Kulturbundes, dem er viele Jahre angehorte. In 

der Literatur ist er kein Unbekannter. Eine stattliche Zahl von Publikationen weist ihn als 

Autor oder Mitautor aus. Folgerichtig fing er mit kleineren popularwissenschaftlichen 

Aufsatzen an und schrieb schlieBlich rein wissenschaftliche, groBere Arbeiten. Eine Liste 

seiner Publikationen ist angefiigt.

Ein erfiilltes Leben, eine schone Tatigkeit in einer Landschaft, die er liebte, die 

aber auch als Industrielandschaft sehr viele Probleme enthielt und groBe Anstren- 

gungen, zuviel Arbeit mit sich brachte. Als Erhard Schroter Anfang Oktober 1988 

trotz Erkrankung aus PflichtbewuBtsein die Bezirkstagung Halle der Bodendenkmal

pfleger leitete und wir alle frohlich in Aken unweit der Elbe beisammensaBen, konnten 

wir nicht ahnen, daB er uns schon 8 Tage spater, am 15. 10. 1988, im Alter von 

53 Jahren fiir immer verlassen wurde. Eine groBe Anzahl von Freunden, Bekannten, 

Kollegen und Bodendenkmalpflegern gab ihm das letzte Geleit. Viele verloren einen 

Freund, das Landesmuseum fiir Vorgeschichte Halle einen vorziiglichen Mitarbeiter, 

die Ur- und Friihgeschichtsforschung einen guten Wissenschaftler und exzellenten 

Ausgraber.

Berthold Schmidt
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