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vcr der Brucken, 1610 abet scnen Paul 
Bruck, OUo Brticke, auch Briickner, oder 
Henrim aus der Eichenmtihl (1610), da
neben aber senon 1592 Eichenmtiller, 
femer Henn in dem Hobe (1482), Henne 
in der Grube (1462). Nickel in der phar 
(1483), spater Hen Imhoff, Grubenheyn, 
Paffhenne usw. Xhnlich lautete es Henn 
bey dem Borne 1555, Hen Born, dessen 
Sohn Henne Bornmann. Auch der Name 
Bomer wird sim aus Bommann erkHi.
ren lassen. Ganz ahnlich ist die Ent
wicklung von Henne Buln (1555) und 
Bulnhenne (1555) aus Henne an dem 
Buh! (aus ahd. buhil ... Hugel") zu spa
terern Buhlmann und Btihlmann (1671) . 
In die gIeiene linie gehoren Namen wie 
Bachmann, Wassermann, Weidmann, 
Busmmann, Briiekmann, Hofmann 
(Hoffmann), StiBmann (= Weidemann 
von ahd. siaza "Weide") usw. Die 
Namen entwickeln sim oft aus Flumamen 
zu Familiennamen, die am Tra.ger aum 
bei einem Wohnungswemsel haften 
bleiben, wie der verstiimmelte Name 
Rotzmaul aus urk. Rotes mul, einer 
Muhle im Kreis Alsfeld, die nom heute 
besteht. 

Durch Zusammenwacnsen ihrer Be-
5tandteile entstehen so Familiennamen 
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wie Amend, Ambers, Vomhoff, Von
derau usw. Gleichbedeutend mit dem 
Familiennamen Amend, der 1397 noch 
Hans am Ende lautet und einen Bewoh. 
ner bezeichnet, der am Ende eines Dor
fes wohnt (vgl. Endemann). ist der 
Familiennamen Orth aus mhd. ort 
... Spitze, Ende, Eeke'" aus einem alten 
Gemarkungsnarnen herzuIeiten. Denn 
".OrtlandU bezeichnet den Grenzboden 
einer Gernarkung wie der Flumame 
"Sorge" (mhd. Zarge = Grenze). Daher 
heiSt es in Urkunden des 16. und 
17. Jh.: eine Ortschaft an alIen vier ur_ 
tern anstecken. AIs Flurname findet sien 
das Wart z. B. in der Marburger lokaI. 
bezeidmung .... am OrtenbergU

, in Mord_ 
eime (durm Prosthese au, am Orteiche) 
und -sonst noch, aIs Familienname in 
Orternann (Ordmann), Ortmeier, Ort
scnmidt, aum Ottsdunidt, d. h. ein 
Mann, der seine Sduniede am Ende des 
Dorfes hat, gleichbed.eutend mit Enke_ 
scnmidt (ma. das Eng = das Ende). Der 
hliufige Name Orth lliBt sich in der 
Schwalm bis ins 15. lh. zurtiekverfolgen, 
z. B. Ludwig Orth (1471), Henn Orthie 
(1478), Johannes Ortt van Obemgrinze_ 
hadt (1635), Wilhelm Orth (1740) u. a. m. 

Wilhelm School 

Der Landkrels Frltzlar-Homberg 
aIs Sondertyp eines landwirtschaftlichen Kreises mit GroBindustrie 

Der Landkreis Fritzlar-Homberg, be- Kassel hinzieht. Im Sliden schlieSt die 
nannt nam den SHidten Fritzlar und Kreisgrenze den LOwensteiner Grund 
Homberg, die bis 1932 beide Sitz einer und einen Teil der Schwalmniederung 
Kreisverwaltung waren, ist der zentrale mit ein. Der Keeis wird von meist reim 
Keels im Regierungsbezirk IGassel. Be- bewaldeten Hohenziigen umrahmt, die 
nachbart sind der Landkreis KasseI im sich im Siidosten aIs AusHiufer des 
Norden, Melsungen, Rotenburg und KntiUgebirges weit in das Kreisgebiet 
Hersfeld im Osten. Im Sliden schlieBt vorschieben. 
der landkreis Ziegenhain an und im 
Westen haben Frankenberg, Walded<. 
und Wolfhagen ihre Crenze rnit Fritzlar
Homberg gernein. Die Mitte des Kreis
gebietes bildet das Wabemer Becken, 
ein Teilgebiet der westhessiscnen Senke, 
die sich von der Wetterau bis nordlith 
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Der Kreis ist dem Verkehr gut er
schlossen. Die Main-Weser-Bahn durch
quert ihn in nord-stidlicner Ric:htung 
auf einer Lange von etwa 30 km. Fast 
parallel verUiuft die BundesstraBe 3. Die 
BundesstraBe 254 schlieBt den Raum 
Homberg an diese beiden wimtigen 
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Verkehrslinien an. Die Eisenbahn Trey
sa-Malsfeld verbindet die Main-Weser
Bahn mU der Linie Kassel-Bebra. Die 
Autobahn Kassel-Frankfurt Biuft im 
KnulIgebiet auf einer Strecke von 21 km 
durm den Kreis. 

Mit seinen 662 qkm gehert Fritzlar
Homberg zu den greBten hessismen 
Kreisen. In fUnf SHidten und den rela
tiv vielen, aber meist kleinen 108 Land
gemeinden wurden 1956 rd. 80000 Ein
wohner gezahlt. Damit liegt der Kreis 
im Durmsdmitt Hessens. In der Bevel· 
kerungsdichte bleibt der Kreis, dem gro
Bere Stadte fehlen, hinter dem Landes
durmsmnitt zuruck. 

Die T atsame, daB es in friiheren 
Zeiten im Gebiet des jetzigen Kreises 
drei Zen ten gab, deutet auf eine damals 
verhaltnismaBig dlchte Besiedlung hin. 
PAUL MENN£ fuhrt in seiner Kreis·5truk. 
turuntersuchung 1 aUs, daB im Hochmit
telalter Wald und AckerIand etwa ebenso 
verteilt waren wie heute. Die Bewohner 
waren Bauem, Waldarbeiter und Dorf
handwerker. In den kleinen Stadten bit .. 
deten die Kaufleute die gegebene Ergao .. 
zung. 

Noch im Jahre 1925 lebte von der 
Landwirtsmaft mehr als die Halfte der 
Kreisbewohner. Wohl waren die alIge
meinen Entwicklungstendenzen nicht 
ohne EinfluB auf seine wirtschaftlime 
Smichtung geblieben. 50 hatten sim um 
die J ahrhundertwende an verschiedenen 
Stellen kleinere Industriebetriebe ent· 
wickelt, die Anziehungspunkte fUr 
hauptsadtlkh in der Landwirtsmaft Be
smi:.ftigte wurden. Auch der Berufsvera 
kehr nam auBerhalb, insbesondere nam 
der Stadt Kassel, entzog den Hindlichen 
Berufen zunehmend Mensmen. Im gan
zen gesehen hatte shh bis zum Jahre 
1925 nicht viel geandert. 

Nom heute ist der Kreis vorwiegend 
Iandwirtschaftlidt orientiert. 1950 arbei
teten 38,5 , /, aller Erwerbspersonen in 
den Berufen des Pflanzenbaues und der 
Tierwirtsdtaft. Es falgen die industriel-
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len und handwerklidten Berufe mit 
31,4 ' / •. Die vorhandenen, meist kleine
ren gewerblichen Betriebe machen sich 
die natiirlichen Grundlagen der Wirt
schaft des Kreises zunutze. Steine und 
Erden sowie HoIz bilden die Werkstoffe 
einer Anzahl von Ziegeleien, Sagewer. 
ken und Mobelfabriken. 

Das Landesplanungsamt ordnet 78 
Gemeinden des Kreises dem Wirtsmafts
typ HLandwirtschaftlime Gemeinde" und 
12 Cemeinden dem Wirtsmaftstyp "Ge
werblich. Landwirtschaftlidte. Mismge
meinde" zu. 19 Orte gelten aIs "Ce
werbliche Cemeinden", die resttichen 
4 sind "Arbeiterwohngemeinden ..... Auch 
bei naherer Betrachtung lassen sim 
kaum regionale Bereiche mit jeweils ein· 
heitlichem Charakter erkennen, abge
sehen van dem Bergbaugebiet inmitten 
des Kreises mit der Veredelung von 
Braunkohle zu elektrischem Strom und 
den breiten, ebenen FluBtalem in ihren 
Cegensatzen zu den bergigen und be
waldeten Randgebieten. 

Uberrasmend treten hier in dem brei. 
ten Becken des Schwalmtales die Merk
male einer groBzUgigen Industrieplanung 
zutage. Umgeben von einem weiten 
CUrtel fruchtbarer Acker ragen hohe 
Schornsteine aus den weitraumigen Bau
ten eines GroBkraftwerkes und bekun. 
den weit in die Umgebung hinaus den 
Strukturwandel, der sidt hier vallzog. 
Nach eindrucksvoller kennzeichnen die 
ausgedehnten Tagebaue nebn riesigen 
Abraumhalden die Veranderungen in 
einem ehemals rein landwirtschaftlichen 
Siedlungsgebiet. 

Das davon betroffene Borkener 
Becken gehtsrt zu der fruchtbaren west· 
hessischen Senke. Hier drang in den Jah
ren nach dem ersten Weltkrieg der 
Braunkohlenbergbau ein. Im Jahre 1921 
errichtete der PreuBiscne Staat das Kraft
werk Borken, nachdem relche Braunkoh
lenvorkommen festgestellt warden wa
ren. Anfangs nannte sich das Untemeh. 
men IIGewerksmaft CroBkraftwerk 

1 P. MENNE: Der Lo.ndkrel. fritzlar·Homberg. Eine Strukturunterauchung (Mtkr. {m Landrat,amt tu 
FriUlar) . 
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Main.Weser .... Diese ging spater in der 
"PreuBischen Elektrizitats-Aktiengesell. 
smaft" (PreuBenelektra) auf. 

1922 wurde die erste Kohle aus dem 
Tiefbau AItenburg I ostlich von Trocken
erfurth gehoben. Im selben }ahr wurde 
der Tagebau Altenburg I mlt einem 
Verhliltnis Abraum zu Kohle von 2.2 : 1 
aufgesch1ossen. Die Kohleforderung be
trog im Jahre 1923 15000 Tonnen. Das 
errimtete Kraftwerk wurde 1923/24 mit 
dret Niederdruckturbinen und einer Lei
stung van 32 MW in Betrieb genommen. 
Inzwismen sind sowohl die Kohleforde
rung aIs auch die Leistung des Kraft_ 
werkes erheblich gestiegen. 1956 wurden 
1,2 Millionen Tonnen Kohle gefordert. 
Die leistung des Kraftwerkes betragt 
z. Z. 265 MW. Dutch versmiedene Urn
und Erweiterungsbauten, von denen 
insbesondere die 1951 errichtete Vor
schaltanlage und der 1956 erstellte neue 
Blo&. mit 64 MW zu erwahnen sind. ist 
inzwischen ein gewaltiges Bauwerk ent
standen. 

Die Kohle wird z. Z. aus zwei Tage
bauen und drei Tiefbauanlagen gefor
dert. Der weitaus groBere Teil der 
Kohle kommt aus dem Tagebau. In dem 
zuletzt aufgeschlossenen Tagebau Atten
Iburg IV, ostlich von Trodc:enerfurth, ent
fallen auf eine Tonne gewonnene Kohle 
7,s Kubikmeter Abraum. Daraus HiBt 
aich erkennen, welene Massen getost, be
fordert und an anderer StelIe abgelagert 
werden mUssen. 

So ist hier ein kleines Industrieg.,. 
hiet entstanden, nient verglehhbar mit 
irgendeinem unserer "klassischen" west
deutschen Industriegebiete. Dazu fehlen 
die dichtbesiedelten SUidte mit ihren 
groBen HauserbIocXs. Wenn nimt die 
auBeren Merkmale des Braunkohlentage
baues die Landsmaft hier so deutlich 
neugepragt hatten, wUrde man sim an 
die mit mittleren Industriebetrieben 
durmsetzte sUdwestdeutsme landsmaft 
und Siedlungsweise erinnert fUhlen. Viel-
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leicht ist die IndustriesiedIung im mit
teldeutschen Raum der Provinz Samsen 
mit ihren Braunkohlen- und Kalismach
ten inmitten frumtbarer Felder dem 
Charakter der Borkener Landsmaft am 
.iihnlichsten. 

Neben der Stadt Borken wurden 
neun weitere Gerneinden von dem urn
gehenden Bergbau betroffen. Nach W. 
SnCKHAN" erfaBt der Braunkohlenbergbau 
im Borkener Raum die FeIdmarken Bor
ken, Nassenerfurth. Trodc.enerfurth, 
Amsbam, Kleinenglis, GroSenenglis und 
Gombeth und teilweise auch Singlis, 
Udenbom und Uttershausen '. In diesen 
zehn Gemeinden mit rd. 11 500 Einwoh
nem wird nam Feststellungen der Preu
Benelektra die Gesamtanbau£l.iime von 
etwa 3850 ha im Jahre 1960 mil ca. 
650 ha - das sind 17 -" - am starksten 
verringert sein. Bis 1957 wurden rd. 270 
ha fUr landwirtschaftliche Zwecke rekul
tiviert. Weiter 530 ha soUen fUr land
wirtsmaftUme und ca. 80 ha fUr fotst
Iiche Nutzung rekultiviert werden. 

Neben diesen sogenannten "Betriebs
gemeinden" der Preu&enelektra sind in 
den letzten Jahren weitere Gemeinden 
sUdlich von Borken in die Peripherie 
des Borkener Industriegebietes einbe
zogen worden. Es sind die Dorfer Haar
hausen, Dillim, Stolzenbach und Neuen
hain mil einer land- und forstwirtschaft
limen NutzB.ache von 1665 ha und 1370 
Einwohnem, deren Feldmarken von neu 
errimteten Braunkohlentagebauen, einer 
neuen landstraBe und einer elektrismen 
Kohlebahn beansprumt werden. Hier 
ist die .. Braunkohlen- und Brikett
industrie AGM (Bubiag) Eigentiimerin 
der Kohle, die auf Grund vertraglicher 
Abmachungen mit der Preu8enelektra 
in langen ZUgen dem Kraftwerk Borken 
zugefUhrt wird. Inwieweit im Laufe kom
mender Jahrzehnte weitere, kleinere -
bisher weniger interessante - Kohlevor
kommen dent Kraftwerk Borken zuge
fUhrt werden, ist nom. nimt abzusehen. 
Es wird mil einem Ersmopfen der Kohle-

a W. STECKHAN : ~r Braunkohl~nbersb.u in NordhHltn . MS Dill. (Cl . usth. l 1951) . 
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vorrate im hiesigen Raum his zum Ende 
dieses Jahrhunderts geredmet. 

Wie fest die von der Landabgabe an 
den Bergbau betroffenen Bauem an wer 
Smolle hangen, beweist die Feststellung, 
daB die PreuBenelektra bisher nur 20 
Landwirte aus Gemeinden des Raumes 
Borken nam auBerhalb umsiedeln konn
te. Eine Entsmadigung nam dem Berg
gesetz stellt nimt in jedem Falle und 
nicht fUr jeden Landwirt einen emten 
Ausgleich fUr Landverluste dar, zumal 
da, wo klare betriebswirtsmaftlim aus
gewogene Verhaltnisse und alteinge
wurzelte Vorstellungen in Unordnung 
geraten sind. Die Aussimt, spater den 
vollen Besitz wiederzuerhaIten, befrie
digt nimt Uberall. Der Betroffene sieht 
zunamst seine augenbliddiche Lage. 
Langwierige Auseinandersetzungen zwi
smen einzelnen Bauem und der Preu
Benelektra beleumten diese Situation. 
Viel1eimt haben sim aum durch nimt 
immer verstandnisvolles Verhalten bei
der Seilen verhartete Fronten gebildet. 
Die Landwirte, die sim in ihrem Betrieb 
beeintramtigt sahen, haben eine Inter
essengemeinschaft gebildet, die, vom 
Bauemverband unterstiitzt, Musterpro
zesse angestrengt hat, um zu klaren, 
einheitlichen Richtlinien Uber die jeweils 
in Frage kommenden Nutzungsentscha
digungen fUr ihre bergbaulich genutzten 
Flamen zu gelangen. 

Angesichts dieser wamsenden Gegen
satze hat sich die Kreisverwaltung vor 
etwa vier Jahren veranlaBt gesehen, 
ein~n groBzUgigen Ausgleich der gegen
saulimen Interessen von Landwirtsmaft 
und Bergbau einzuleiten. Diese nimt 
leichte Aufgabe besteht u. a. darin, ein
mal der PreuBenelektra zu den von ihr 
benotigten Kohlefeldern zu verhelfen, 
ohne daB langwierige Einzelverhandlun
gen mit den betroffenen Grundbesitzern 
vorangehen und Prozesse und Enteig
nungen zu Ublich.en Begleiterscheinun
gen einer an sim unverrneidbaren Land
abgabe werden. Noch wimtiger ist es, 
die mit der Landinanspruchnahme ver-
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bundenen Unzutraglichkeiten fUr die 
Landwirtsmaft in ertraglichen Grenzen 
zu halten und die Zersplitterung des 
Grundbesitzes und VerwUstung der 
Landschaft durch langfristige, magtichst 
groBraumige Vorplanungen nach Mog
lichkeit zu vermeiden oder auszugleichen. 

Es ist erfreulich festzustellen, daB 
die Absimt der Kreisverwaltung, liber 
eine groBzUgige Flurbereinigung aum 
zu einer weitgehenden Neuordnung der 
Agrarstruktur im Raume Borken zu ge
langen, gerade von der PreuBenelektra 
bereitwillig unterstUtzt wird. Durch diese 
Neuordnung sollen die unangenehmen 
Begleiterscheinungen des Bergbaues fUr 
alle Beteiligten nicht nur gemildert, son
dem vielmehr in Vorteile umgekehrt 
werden. An Stelle von engen Haufen
dorfern mit zersplittertem Grundbesitz 
sollen nam modernen, betriebswirt
smafttichen Grundsatzen zusammenge
Jegte und notigenfalJs aufgestockte, le
bensfahige Betriehe in aufgelod<erten 
Dorflagen mit herausgebauten WeiIem 
und Hofen treten. Die unvermeidbaren 
GrundstUcksdurmsdmeidungen und We
geverlegungen und die mit dem Braun
kohlenabbau verhundenen Veranderun
gen des Grundwasserspiegels konnen 
angesichts des hier noch herrscnenden 
"Landhungers'" nur im Rahmen einer 
Uber mehrere Feldmarken gleichzeitig 
erngeleiteten Flurbereinigung sinnvoll 
und zeitgemaB korrigiert werden, ebenso 
wie die groBzUgige BereitstelIung von 
Bau- und Siedlungsland dabei in einem 
Umfange erreimt werden kann, wie sie 
den kUhnsten Wlinschen eines guten 
BUrgermeisters entspricht. 

Die dargelegten Verhaltnisse haben in 
ihrem FluB alle Bereiche des mensch
limen Zusammenlehens mehr oder we
niger weit Uber den Borkener Raum 
runaus in der engeren und weiteren 
Umgehung beriihrt. Der Betrieb der 
PreuBenelektra brachte fUr die Gemein
den einen erheblicnen B e v 0 I k e -
rungszuwachs. So stieg die Ein
wohnerzahl der Stadt Borken von 1922 
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bis 1957 yon 1630 auf 4500. Borken liegt 
zu den Arbeitsstatten der PreuRen
elektra am verkehrsg\instigsten und ist 
der begehrteste Wohnplatz fUr den woh
nungsucnenden Arbeiter. Aber aum in 
Kleinenglis, GroBenenglis, Trodcen
erfurth und Gombeth wanderten zahl. 
reime Arbeiterfamilien zu. Sie fanden 
Unterkunft in zweckmiBig angelegten 
Neubausiedlungen, die sim dank sinn
voller Planung hannonism an die alten 
Ortsteile anschlieBen. Hier hat das der 
PreuBenelektra angeschlossene gernein
niltzige Wohnungs. und Siedlungsunter
nehmen, die .. Siedlung Altenburg 
G.m.h.H. Borken", deren Aufsichtsrat 
der landrat als stellvertretender Vor
sitzender angehBrt, eine wichtige Auf
gabe zu erfiiIlen. Bis 1957 hat sie 469 
Wohnhauser mU 758 Wohnungen errith
tet. Weitere 30 Wohnhauser sind im 
Bau. Ein besonderes Projekt war die 
Umsiedlung des sUdlimen Teiles der 
Ortsdtaft GroBenenglis. 34 Gebaude und 
eine erst im Jaht 1936 erridttete zwei
klassige Volkssdtule wutden abgeris
sen. Damit muBte fUr 281 Personen aus 
73 Wohneinheiten neuer Wohnraum er
stellt werden. Er wurde im wesentHmen 
in einer gesmlossenen Siedlung im 
Notdosten des Dorfes in den Jahren 
1950-1952 mit 33 Wohnhausem ge
sdtaffen, die mit modemen sanitaten 
Einridttungen ausgestattet sind. Zu je
dem Haus wurde ein Garten angetegt 
und ein Stallgebaude errichtet. Den Mit
telpunkt der Siedlung bildet eine mo
deme Schule. Die von der Umsiedlung 
Betroffenen w.ii.hlten unter dem Vorsitz 
des landrats einen AusschuB, der in 
enger Zusammenarbeit mit der PreuBen. 
elektra dieses fU.r eine Gemeinde ein
malige Problem zur Zufriedenheit aller 
loste. 

Die Ausdehnung der versdtiedenen 
Tagebauanlagen machte ea erforderlich, 
an versmiedenen StelIen auch La n d -
straBen und FluBlaufe zu ver
legen. Seit 1945 sind rd. 15 km Land
straBe neu angelegt und auf weiten 
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Stremen der Lauf der Sc:hwalm und der 
Olmes umgelegt worden. Amn. dabei 
ergab sich immer wieder die Notwen
digkeit einer engen Zusammenarbeit 
zwischen der PreuBenelektra, den Ge
meinden und dem Kreis. Die Verhand
lungen zwischen der PreuBenelektra und 
dem Kreis vollzogen sich in einer freund
lichen Atmosphare. Stets wurden befrie
digende Ergebnisse erzielt. Beim Aus
bau det SttaRen kamen die Planungen 
der PreuBenelektra den WUnsmen des 
Kreises entgegen, obwohl er sich oft 
erheblic:h an den einzelnen MaBnahmen 
beteiligen muBte. Nach dem in diesem 
Jahr erreichten AbschluB des bisher 
groBten SttaBenbauvorhabens - dem 
Ausbau einer UmgehungsstraBe von 
Borken bis DilIich - befinden sich fast 
alle LandstraBen im Raume Borken in 
gutem Zustand. 

Die wachsenden Gemeinden wurden 
durchweg vor ungewohnlhne Aufgaben 
gestellt. Die 5 c h u 1 e n und andere 
offentliche Einrlchtungen 
muBten erweitert werden. Neues Sied. 
lungsgeUmde war aufzudtlieBen. Diese 
Entwiddung ist nom nimt abgeschlos
sen. Bisher konnten alle Gemeinden 
ihret Probleme Hert werden. Das er
hohte Steueraufkommen versmaHte 
ihnen die finanzielle GrundIage dazu. 
Die bisher stetig wadtsende Gewerbe
steuer der PreuBenelektra steUt ihnen 
und dem Kreis zunehmende Mittet ZUt 
Ltssung ihrer Aufgaben unmittelbar zur 
Verfiigung. Natiirlidt kommen audt die 
steigenden Umsatze einer wachsenden 
Bevoikerung mit ihren meist ortlich ge
deckten Bediirfnissen der Steuerkraft der 
Gemeinden mittelbar zugute. Der wach
sende Wohlstand gab den Gemeinden 
den AnstoB zu einem gesunden Wett
bewerb untereinander. Diese EinstelIung 
hat dem Kreis den Mut gegeben, dem 
Plan der Errichtung eines evtl. von dem 
Kraftwerk geheizten Hallenbades bel 
Borken n.ii.herzutreten. 

Auf das Dorfhandwerk im 
Raum Borken hat sich die Entwicklung 
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sehr unterschiedIim ausgewirkt. Das 
Baugewerbe und aIle Berufe, die man 
dem Baunebengewerbe zuordnd, haben 
dank der regen Bautatlgkeit einen be
amtlichen Aufsmwung erfahren. Metz
gec, Backer und Friseure, die friiher in 
den lindlimen Gemeinden selten waren, 
sind ;etzt in groBerer Zahl vorhanden 
und haben besonders in der Arbeiter
smaft einen groBen Kundenkreis. Sdtuh
macher und Schneider haben sich auf 
den Handel mit Fertigwaren eingestellt 
und profitieren ebenfalls an der fort
smreitenden Verstadterung. 

Anders ist die Situation in dem rein 
landwirtschaftsverbundenen Handwerk. 
Oer Oorfsdunied und der Stellmamer 
haben stch der zunehmenden Memani
sierung in der Landwirtsmaft aum hier 
nimt immer remtzeitig angepaBt und 
sind in die bei diesen Handwerkszwei· 
gen allgemein herrschende Krise gera· 
ten. Oer nimt mehr ausgelastete Geselle 
fand einen guten Arbeitsplatz bei der 
PreuBenelektra und sogar manmer Hand
werksmeister ist heute .. auf dem !Craft. 
werk" beschaftigt, und erfreulich viele 
betreiben nebenbei ihre kleine Land
wirtsmaft. 

Oet auf Fremdarbeitet angewiesene 
La n d w i r t sah es allgemein ala einen 
Nachteil an, daB er in unmiUelbarer 
Nambarschaft zur Industrie seine lOhne 
und die Arbeitszeit smneller als seine 
Berufskollegen in der weiteren Umge
bung den Verhaltnissen des Bergbaues 
anpassen muBte. Zweifellos hat die In
dUji;trialisierung im Raum Borken der 
Landwirtsmaft manchen Arbeiter ent
zogen. Dieser ursprUnglich hart empfun
dene Nachteil hat aber seine guten sei
ten, wie sim mehr und mehr heraus
stellte. Von vielen FamilienangehCSrigen 
von Industriearbeitem wird - beson
ders in Zeiten landwirtschaftlicher At
beitsspitzen - die Gelegenheit, sich 
einen Nebenverdienst durm Landarbeit 
zu verschaffen, dankbar wahrgenom. 
men. Heute sind die landwirtschaftlichen 
Arbeitsverhaltnisse im Kreis nirgends 
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besser als in den PreuBenelektra-Ge
meinden. Hier ist es dem Landwirt nom 
mCSglich, seinen Betrieb zu intensivie
ren und den Hackfruchtbau zu verstar
ken, ohne daB er Gefahr lauft, die 
PBege- oder Emtearbeiten infolge Arbei. 
tennangels zu vemachlassigen. 

Von volkswirtsmaftlichem Wert ist 
die vielfam beibehaltene Bodenstandig
keit und die dadurch bedingte Krisen. 
festigkeit der Arbeiterfamilie. Manmer, 
der frUher recht und smlecht von seiner 
kleinen landwirtschaft lebte und aUen
falls einer saisonarbeit nachgehen 
konnte, hat trotz eines guten Verdien
stes in der Industrie seine Landwirt
smaft nicht aufgegeben. Andere haben, 
wenn sich Gelegenheit bot, Grund und 
Boden neu erworben oder gepachtet. 
Oberall ist zu beobachten, wie Ange
horige oder selbst bei der PreuBen. 
elektra Beschaftigte nach ihrer Arbeits. 
zeit ihren Acker bestellen. sie werden 
dabei begUnstigt durm die N.iihe ihres 
Arbeitsplatzes und ihr gutes Einkom. 
men in der lndustrie, weil sie dadurm 
in der lage sind, sim arbeitszeitsparende 
landwirtschaftliche Gerate und Maschi
nen anzuschaffen i deren materieller 
Nutzeffekt allerdings oft nicht in einem 
kaufmannisch vertretbaren Verhaltnis 
zu ihren Anschaffungskosten steht. 

Die Kreisverwaltung unterstUtzt 
diese Entwicklung in ;eder ihr geeignet 
erscheinenden Weise. So wurde in die
sem Jahr In der Stadt Borken eine land
wirtschaftliche Berufsschule errichtet. 
Die Gegend um Borken soli den land
wirtsmaftlichen Grundcharakter rucht 
verBeren. Dabei wurde davon ausge
gangen, daB die Kohlenvorrate einmal 
ersmopft und die jetzt bergbaulich ge_ 
nutzten Xcker eines Tages in landwirt. 
smaftliche Nutzung zuriickversetzt sein 
werden. 

Die mit dem Auslaufen des Berg. 
baues akut werdenden Probleme vor
auszusehen und ihre Nadtteile durch 
kIuge Vorplanungen redttzeitig abzu
fangen, sollte spateren Jahrzehnten voc-
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behalten bJeiben. Angesichts unsecer 
schnellebigen Zeit durfte es an der 
Schwelle des Atomzeitalters verfriiht 
sein, scnon jetzt weitergehenden PIa
nungen nachzugehen. In der Praxis hat 
es skit allerdings in wiederholten HU. 
len gezeigt, da8 es z. B. bei Verkehrs
planungen srnon heute notwendig ist, 
die Ende des J ahrhunderts zu erwarten. 
den Verhaltnisse zu berucksichtigen. Es 
kann aum erwartet werden, daS die z. Z. 
auf Kohleveredelung abgestellte lndu
suie des Dorkener Raumes aus eigenem 
Antrieb und remtzeitig geeignete Um
stellungsmaBnahmen einleiten wird. In
sofern wird der Keeis an der Leistungs
fahigkeit einer moglichst groBen, kapi
talstarken Gesellschaft, so wie sie die 
PreuBenelektra heute darstellt, nachhal
tiS interessiert sein. 

Zusamrnenfassend kann die Einbe
ziehung einer fUr die VerhaItnisse eines 
reinen Agrarkreises sehr raumgeballten 
GroBindustrie in die weitmaschigen Le
bens- und Wirtsmaftsformen unseres 
landkreises ai, ein Gewinn angesehen 
werden. Die Bevolkerung des Kreises 
ist der ungewohnten Aufgabe, eine 
GroBindustrie zu .. verkraften"', im ween
selseitigem BemUhen alIer Beteiligten 
vollig Herr geworden und manene ur
sprUnglich von vielen aIs nachteilig 
empfundenen Verhaltnisse haben sim 
mehr und mehr aIs vielseitig und nach
hatHg vorteilhaft erwiesen. Die Preu
Benelektra hat sien eine an Hindliene 

Kleine BeitTilge 

Verhiltnisse nam wie vor zu aBer Vor
teU gewohnte, gesunde und leistungs
fahige Belegschaft aufgebaut, deren her
vorragende soziale Betreuung aum in 
Zukunft hohe leistungen erwarten laBt. 
Gemeinsame Aufbauleistungen haben 
das wirtsenaftliche Niveau des ganzen 
Kreises und den Lebensstandard aller 
BevOlkerungskreise gehoben und das 
Vertrauen zu den einer gesunden selbst
verwaltung innewohnenden Kraften er
heblich gestarkt. 

Im ganzen bedeutet die teilweise 
Industrialisierung des zentralen Land
kreises im nordhessismen Raum einen 
aum im landesinteresse wertvollen 
Ausgleim im sinne einer gesunden Ver
teiIung von Industrie und landwirt
schaft und eine erfreulhhe Verminde
rung des vorhandenen soziaIen Gefalles 
zwismen sUd- und Nordhessen. 

Diese Sc:hluBbilanz ergibt aber aum 
einen weiteren Beweis fUr die wamsende 
Erkenntnis, daB eine noch so fleiSige 
und leistungsflihige landwirtsenaft in 
ihrer heutigen volkswirtsmaftlidten 
Stellung allenfalls noc:h als solide Grund
lage fUr einen kaum durchschnittlichen 
Wohlstand eines Kreises gewertet wer
den kann. Hahere Rendite, hohere steu
erkraft, haherer Lebensstandard uod 
hohere AnsprUcne erwachsen gegenwar
tig nur aus der gewerblichen Wirtschaft. 
Das dementsprechend hohere Risiko 
tragt die Allgemeinheit. 

Karl Schumann I Friedrich PflUger 

Berldltlgung zu Band 69 (1958) 

HANS-KURT BOEHLKE: simon-Louis du Ry als stadtbaumeister Landgraf Fried_ 
rid" 11. von Hessen-Kassel, S. 174 ff. 

Durch ein technisches Versehen ist bei der Druddegung des Planes .. Bebauung 
der Stadt am Ende des 18. Jahrhuoderts mit besonderer Kennzeichnung der von 
der Baumeisterfamilie du Ry erri<:hteten Bauten" fUr eben diese Kennzeidmung 
teilweise das Raster verwechselt worden. So hatten statt mit dem groberen mit 
dem feineren Ruter .. Baubestand der Oberneustadt uod der Stadterweiterungen im 
18. JahrhundertH folgende Bauwerke bezeimnet werden mUssen: die .beiden Bau
zeilen zwismen Posthaus und Kasemenplatz an der Unteren KanigsstraBe und run-
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