
zuweilen fragen muß, ob nicht die herangezogenen Legenden eine 3 po itive
hi tori che Auswertung erfahren en

Es olg 1e Arbeit von Uummler über le Beo eutung der Eo elherren
zur Lippe für le Ausbreitung der we tfäli che Baukun t im Jahrhuno er
Der Inhalt die es auf chlußreichen Beitrags i t den Teilnehmern der Lipp
 täoter Tagung des Vereins für  55 We tfäli che Kirchenge chichte im Herb t 1955
d urch emen Vortrag des Verfa  ers bekanntgeworo en.

Den Ab chluß der Veröffentlichung bringt ein Auf atz bon ernhar
Riering uit  7  ber „das we tliche Mün terland im han i chen Raum  V Die Arbeit
gibt Im we entlichen eine aus reichem Quellenmaterial  chöpfeno e e tano s 
aufnahme der frühen Wano erungsbewegungen Uno  der  päteren no els 
beziehungen, 1e le Stäote und Ort chaften des we tlichen Mün terlano es mit
dem Kernbereich undo  den Aus trahlungsgebieten der Han e verbunden haben

Siegen. Thiemann.

Granz Hetri, Otto Lucas, Deter Schöller, Das
Siegerland. e chichte, Struktur und Funktionen (Veröffentlichungen
des Provinzialin tituts für we tfäli che Landes und DVolkskunde
eihe Wirt chafts und verkehrswi  en chaftliche Arbe  iten, Heft
A chendorff che Verlagsbuchhano lung, Mün ter 1955 122 Seiten,
57 Karten
e e wertvolle Arbeit er chien zUum We tfalentag 1955 In iegen. Ihre

drei Beiträge ergeben miteinand er eme umfa  ende Monographie zUum ema
„Siegerland“.

Er Petri chreibt eine  traff zu ammengefaßte Ge chichte des Siegerlanoes
als eines ausge prochenen Grenzraumes. Die „Grenz ituation“ die es Gebietes
beherr cht alle Ab chnitte  einer Immer wieder der Betrachter
vor der Frage, wohin eigentlich le e Lano  chaft gehört. Die Quellmulo e des
Sieg y tems liegt fern von allen alten Kulturbereichen Trotzo em i t  ie 3
einem Schwerpunkt dbon eigener Beo eutung geworoen. Ar ache die er Ent 
wicklung i t der Reichtum Erz Be der Dar tellung der des
Siegerlano es unter die em Ge ichtspunkt liegt dem erfa  er nicht der
Aufo eckung bisher unbekannter Tatbe tände,  ondern der Zu ammenfa  ung
des von der or chung bisher Erarbeiteten und  einer Einoro nung In größere
kulturräumliche Zzu ammenhänge. Eben le e begrenzte Ziel etzung Uno  die
damit gegebene  tändige Verwei ung auf die Fachliteratur macht die rbei 3
einer Funo grube für jeo en, der  ich mit den Droblemen der Siegerläno er
Ge chichte be chäftigt

Die Arbeit von ucas über die Wirt chafts truktur des Siegerlano es
äßt erkennen, wie e e Struktur nur QAus der mit dem Erz vorgezeichneten
hi tori chen Entwicklung heraus ver tanden werden kann.
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Der Beitrag von Schöller  chließlich Unter dem ema „Einheit unod 
Raumbeziehungen des Siegerland es“ unter ucht die vielfältigen Funktionen
des leinen Kerngebietes, das o urch Aus trahlung uno  Ergänzung eine
Nachbarräume  ich herangezogen uno  mit  ich verbunden hat.

Auch für den V er ter Linie kirchenge chichtlich intere  ierten e er findet
 ich in die er Monographie einiges von Beo eutung. In der Arbeit von Petri
gilt das zunäch t von der Dar tellung der kirchlichen zugehörigkeit des Sieger 
landes im Mittelalter, wobei bDor allem die Frage geht, was den tiefen
bon en nach We ten gerichteten unbru des Erzbistums Mainz in das
Gebiet der oberen Sieg veranlaßt hat Hinzuwei en i t auch auf die Wande—
8.  2 uno  Kulturbeziehungen des Siegerland es 3 den benachbarten erri 
torien, be ono ers auf den o urch die 1+. Entwicklung veranlaßten Wech el
der Studienorte für die akao emi che Jugeno  des Siegerlandes. Naturgemäß
kann die wir  ich orientierte Arbeit bvon Lucas für le kirchenge chicht 
liche Betrachtung nicht viel ergeben, jeoo wird deutlich uno   ollte ern thaft
beachtet wero en, wie ehr der wirt chaftliche Strukturwandel le Situation des
Men chen veränöo ert. Es gab 1950 im Lanokreis Siegen nur noch elf ganz
kleine Ort chaften, in denen weniger als 40 0/ der Einwohner von der
Indu triearbeit lebten Der Beitrag von Schöller über ieht dankenswerter—
wei e nicht die viel chichtigen Beziehungen der Siegerläno er Chri ten 
heit 3 den Nachbargebieten. Er notiert d ie (anfänglichen) Schwierigkeiten
zwi chen den reformierten Kirchengemeino en des Siegerlano es uno  der Lei 
tung der Evangeli chen 1+. von We tfalen, le Beziehungen der Er.
weckungsbewegung zum Wittgen teiner Lano Uno  bor allem zUum Wuppertal
heraus uno  charakteri iert an  Uli und  richtig o ie auch  oziologi chen Aus 
wirkungen der Erweckungsbewegung: „D  le Vereinshäu er wuroen 3 ittel 
punkten des ge amten außerberuflichen Loebens weiter Bevölkerungskrei e.
Aus den Gemein chaften erwuch en Vereine, Chöre uno  Sonntags chulen.
e  1  E Vvergnügungen, aber auch außerkirchliche Kulturveran taltungen,  ino 
lange Zeit le gei tige Macht der Gemein chaftsbewegung wer auf 
gekommen.“ Auch die  oziologi che Beo eutung der (o arby ti chen) Ver amm
lungen ird treffen charakteri iert.

Sieg Thiemann.

67 0 Die Bauge chichte der Stiftskirche
blleenbe der e er uno  die Entwicklung der we tlichen
Dreiturmgruppe (Göttinger Studien zur Kun tge chichte, Heft
Anterhalb von Rinteln liegt an  er We erwie en das heute lei er

Arg verkommene Klo ter olenbe (ao eliges 896 Klo ter der Augu 
 tinerchorherren 1441 weltliches Kanonikats tift Seine heute der
reformierten Ortsgemeinde dienenöde I.  tammt in ihrer heutigen Ge talt
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