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EINLEITUNG 1

DIE GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG
von Professor Dr. Hermann Aubin, Breslau.

I. Das crste Westfalen, ca. 750—800 7
Westfalen als Teil des altsachsischen Stammesgebietes. Sein Umfang zur Zeit Karls
des GroSen. Verwischung seiner Sonderstellung nach der frankischen Eroberung in der staat-
Hchen und kirchlichen Verwaltungsgliederung. Die Diozesen Westfalens als Kulturprovinzen.

II. Das zweite Westfalen, von 1180 bis ins 16. Jahrhundert 10
Neubildung eines Herzogtums Sachsen im 9. Jahrhundert. Sein Zerfall II80 als Ausgangs-
punkt fiir das neuerliche Hervortreten Westfalens.

1. Politische Organisationsversuche.
Das Herzogtum der Kolner Erzbischofe in Westfalen und die Versuche seiner Erweiterung.
Ihr Scheitern infolge des Aufkommens der Landesgewalten.

2. O r g a n i s a t o r i s c h e A u s d r u c k s f o r m e n eines ku l tu re l l en G e -
m e i n s c h a f t s b e w u f i t s e i n s :

Im Kirchenwesen. Im Rechtsleben (bes. in der Veme und im Stadtrecht). Stadtebiinde.
Territorialbiindnisse. Landfriedenseinungen. Munzwesen. Westfalisches Drittel, bezw.
Quartier der Hanse. Soziale Beziehungen (geistliche Korporationen, Landstande).

III. Das dritte Westfalen, 1512 bis ca. 1800 18
Der Westfalisch-Niederrheinische Kreis. Zersetzende Tendenzen: Die Glaubensspaltung, das
Eindringen fremder Machte in Westfalen; katholischerseits: Union der Bistiimer, evange-
lischerseits: Die Welfen, Brandenburg. Die Richtung auf Einung Westfalens unter Branden-
burg-Preufien. Fortleben des kulturellen Gemeinschaftsbewudtseins.

IV. Das vierte Westfalen, seit 1815 25
Die Bildung der preu6ischen Provinz, ihr Verhaltnis zu dem alteren Westfalenraum. Ge-
danken einer Abanderung: bei den Zeitgenossen des Wiener {Congresses und bei Bismarck
1867. Entwicklungsbedingungen des 19.—20. Jahrhunderts: Gesteigerte Intensitat der
Staats- und Landesverwaltung im Rahmen der Provinz, Anschlufi privater Organisationen
an deren Grenzen. Neue Lebensbedingungen.
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DIE ALLGEMEINE ANLAGE DES RAUMES UND DIE NATURLICHEN
BEDINGUNGEN DES LEBENS UND DER WIRTSCHAFT

von Professor Dr. Bruno Kuske, Koln.
I. Die allgemeine Anlage des Raumes 31

1. Der Aufbau des Bodens.

Die grofien Ziige.

a) D i e T i e f l a n d s b u c h t : Die Bucht als Kennzeichen des westfalischen Raumes. Die
Fliisse. Die Lippe als Achse. Die Ems und ihr Kanal als ,,westfalischer Rhein". Die
Emscher.

b) D i e B e r g l a n d e r : Die Siidseile. Die Ruhr. Das Gebiet von Paderborn. Die Nordseite.

c) D i e B e d e u t u n g d e r F l i i s s e u n d d e r B o d e n g e s t a l t u n g f i i r d i e
p o l i t i s c h e E n t w i c k l u n g : Allgemeiner Zusammenhang. Die Wupper. Die Graf-
schaft Mark und ihre westlichen und ostlichen Nachbarn. Die Staaten in der Bucht. Die Ost-
und Nordseite des westfalischen Raumes. Die Weser. Der Einflufi des Hellweges und der
nordlichen Gebirgsketten auf die politische Gliederung. Das Siegerland.

2. Die Lage.
a) D i e W e s e r : Die verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Wirkungen von Weser

und Rhein. Die Schiffahrtszusammenhange zum Weserweg.

b) D e r R h e i n : Die Zusammenfassung der Uferlander des Rheines. Der Rheinweg und
Westfalen.

c) D i e w i r t s c h a f t l i c h e n A u s l a n d s b e z i e h u n g e n : Westfalen und Holland.
Beziehungen zu England, den uberseeischen Landern und Nordeuropa. Relative Bedeutung
der Auslandsbeziehungen. Vergleich zur Rheinprovinz. Einflufi der Lage auf den Aufbau
der Wirtschaft und des sozialcn Lebens in der Provinz Westfalen.

d) D i e N a c h b a r g e b i e t e : Vergleich des jetzigen politischen Westfalen mit den an-
liegenden hannoverschen Gebietsteilen. Das Gebiet der Seewirtschaft. Die hessische Seite.
Die rheinische Seite. Rhcinisches und westfalisches Ruhrgebiet. Der Niederrhein.

II. Die naturlichen Grundlagen der Wirtschaft 61
Eingliederung in das west' und mitteleuropaische Wirtschaftssystem.

1. D i e G r u n d l a g e n d e r l a n d w i r t s c h a f t l i ch en P r o d u k t i o n
u n d W a s s e r w i r t s c h a f t .

Die klimatischen Abstufungen charakteristisch bis zur Weser. Die entsprechenden Grund-
ziige der agrarischen Produktion. Die Richtung auf die Textilwirtschaft. Einflufi des
Waldes auf die Wirtschaftsrichtung. Wasserlaufe, Wirtschaftsstruktur und Wirtschafts-
psychologie. Moderne wasserwirtschaftliche Auswirkungen der Niederschl'age.

2 . G r u n d l a g e n d e r B e r g w i r t s c h a f t .

Erdgeschichtliche Aufierungen und charakteristische Ziige. Kohle, Kalk, Salz, Erze.

DER WIRTSCHAFTSRAUM
von Professor Dr. Bruno Kuske, Koln.

I. Die berg- und metallwirtschaftlichen Hauptgebiete 75

1. Das Ruhrgebie t .
Bedeutung und Bewegung. Einflufi auf die Bevb'lkerungsentwicklung. Kraft- und warme-
wirtschaftliche Verflechtung. Die Schwerindustrie; organisatorische Produktions- und Roh-
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UofNerbindung im Innern und nach Aufien. Maschinenbau. Andere Industrien und ihre
Beziehungen: fvletallhiitten, chcmische Industrie, Industrie der Steine und Erden, Glas-
fabriken. Die Struktur der Industrieentwicklung am Rande des Ruhrgebietes. Bedarf
des Bergbaues. Sonstige Versorgungsindustrien. Personliche Grundlagen. Das Handwerk
im Ruhrgebiet in Vergleich zu anderen typischen Gebieten.

2 . D i e i i b r i g e n G e b i e t e d e r M e t a l l i n d u s t r i e .

a) D i e M a r k : Die Metalltraditionen. Der schwere Einschlag. Die Grundformen der
industriellcn Spezialisierung: Blech, Draht, Gufl. Die Grundzwecke. Die Obergange nach
dem Ruhrgebiet, Bergischen und Sauerland.

b) D a s S i e g e r l a n d : Der Erzbergbau und die Schwerindustrie und ihre Verflechtungen.
Die Eigenart der Fertigindustrie. Ihre Rohstoff- und Absatzverbindungen. Gegenseitiges
Verhaltnis von Bergbau, schwerer und Fertig-Metallindustrie. Die ubrigen Industrien.

c) D a s S a u e r l a n d : Die geringere Geschlossenheit der metailindustriellen Ziele. Die
sonstigen Richtungen und die Beziehungen nach aufien. Die raumliche Gegenlaufigkeit von
Metallgewinnung und -verarbeitung, von Bevolkerungsdichte und Landwirtschaft im nord-
lichen Vorland (Hellweglinie).

II. Die anderen Indusrriegebiete 96

1. Die Text i lgebiete .

Die flachige Anlage der Textilbezirke. Das Miinsterland und seine Auslaufer. Der Nordost-
bezirk. Die Tendenz zur Mischung und auf Bekleidung. Die Textilindustrie als Anstofi-
gewerbe fiir Maschinenbau und Metallindustrie, Die textilwirtschaftliche Verflechtung der
Lander zwischen Weser und Rhein. Ihr Einflufi auf die Produklionsziele.

2. D i e s o n s t i g e n I n d u s t r i e g e b i e t e u n d W i r t s c h a f t s z w e i g e .

a) D e r a l l g e m e i n e Z u g : Die Auswirkung kapitalwirtschaftlicher Raume auf Nachbar-
gebiete. Der rheinisch-weslfalische Gesamtraum der Wirtschaft.

b) E i n z e l n e B e z i r k e u n d P r o d u k t i o n s z w e i g e : Das Kohlenrevier von Ibben-
biiren. Die Tabakindustrie als Randindustrie. Industrie der Steine in ihrer vorherrschenden
Bedingtheit durch die westliche Konzentration: Das Kalkgcbiet bis zur Weser. Die
Zementindustrie. Die Aufgabcn der Glasindustrie und ihre ortliche Begrenzung. Die Um-
formung der Waldwirtschaft im Sinne des Industriegebiets. Die Ziele der Holzindustrie.
Einrichtung der Landwhtschaft auf den westlichen Bedarf. Lebens- und Genufimittel-
industrien. Maschinenbau und chemische Industrie. Erstreckung des ostlichen und nord-
lichen Glacis zum Industriegebiet.

HI. Versorgungs-, Verkehrs- und Absatzbeziehungen 112

1. Die Versorgungsverf lechtung.

Versorgung aus dem Ausland. Die Versorgung aus den Nachbargebieten. Die vielseitige
Verwachsung mit Osnabriick und Oldenburg. Einflufi auf deren Verkehrs- und Bevolke-
rungsentwicklung.

2. D i e V e r k e h r s v e r f l e c h t u n g .

Eisenbahnverflechtung. Der Landstrafienverkehr als symptomatische Tatsache. Post-

verflechtung.

3. P e r s o n l i c h e W i r t s c h a f t s v e r f l e c h t u n g .

Unternehmungsverflechtung. Personliche Seite. Arbeitsverflechtung.

Ergebnis 1 2 2
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RAUM UND VERWALTUNG
von Professor Dr. Ottmar Biihler, Miinster, und Regierungs-

assessor Adolf Ley, Miinster.

Das Problem im Rahmen der Verwaltungslehre.

I. Von der Provinzbildung bis zur Raumeinheit der Gegenwart 128
Grundlagen in der Bildung der Provinz. Herstellung der inneren Verbindungen: Einflufi
der Verwaltungstatigkeit Vinckes, Schaffung der Provinzialstande, Ausbau der Behorden.
Die ..preufiische" Provinz. Seit den 70 er Jahren des 19. Jhts. steigende Bedeutung der Pro-
vinz: Ausbau der provinziellen Selbstverwaltung, gesteigerte innere Verwaltungstatigkeit, er-
hohte Kompetenz der Provinzialinstanz. Seit 1918 auch erhohte politische Bedeutung: Staats-
rat, Reichsrat, Provinziallandtag.

II. Der Raum der offentlichen Verwaltung 134
Raumbedingtheit und Raumwirkung bei — Staatshoheitsverwaltungen: der Inneren und
Justiz-Verwaltung; — Reichsverwaltungen: der Finanz- und der Arbeitsverwaltung; — Ver-
kehrsverwaltungen: Bahnen, Post, Wasserstrafien, Landstrafien; — Wirtschaftsverwaltungen:
den Industrie- und Handelskammern, der Landwirtschaftsverwaltung und den wasserwirt-
schaftlichen Verbanden.

III. Das Raumverhaltnis der Wirtschaftsverbande 148
*

Schwierigkeiten der Beurteilung. Ergebnisse einer Rundfrage. Zusammenhange zwischen
Rheinland und Westfalen. Verflechtung der Randgebiete. Innere Verflechtung des Raumes.

Ausblick 151
Die inneren Krafte. Die Industriegebietsfrage.

SCHLUSSBETRACHTUNG
von Geh. Reg.-Rat Professor Dr. Aloys Schulte, Bonn.

Geopolitik in Anwendung auf Westfalen.

I. Die Verfasser 157

II. Der naturliche und der geschichtliche Raum 158
Der durch freie Organisationen erfafite Raum. Die Unterschiede des Aufbaus Westfalens
von anderen deutschen Landschaften. Gleichgewicht von geistlichen und weltlichen Herr-
schaften. Westfalisches Gemeinschaftsgefiihl. Projekte fur den Neuaufbau urn die Wende
des 18. und 19. Jahrhitnderts. Die Losung von 1815. 1866 und die Frage des AnscMusses
einzelner Teile Hannovers an Westfalen: Die Rede Bismarcks, die Stellung der Minuter,
Ostfriesland, Osnabriick, Emslaod.

III. Die Bedeutung der Weser in der Geschichte 166

IV. Mensch und Wirtschaft. Tradition und Verwaltung 167


