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(S.318ff.), und über die Familie von Georg Gsell (S.34of.und
356ff.) interessieren.

Joh. Karl Lindau

Deutsches Familienarchiv, Bande 9o-93, Verlag Degener & Co.
(Inh. Gerhard Gessner), Neustadt a.d.Aisch 1986.

Die vier 1986 erschienenen neuesten Bande der verdienstvollen
Publikationsreihe dokumentieren einmal mehr deren Reichhaltigkeit

und die Vielfalt der Beitrage, bei deren Gestaltung seit
jeher den Autoren freie Hand gelassen wird. So finden sich
neben Stamm- und Ahnenlisten Biographien einzelner Persönlichkeiten,

ganze Familienchroniken und Firmengeschichten, in denen
zuweilen auch schweizerische Genealogien eingeschlossen sind.
Im Band 9o (314 S.) präsentiert Wolfgang Bonorden zunächst die
"Vorfahren und Nachkommen der Herforder Bonorden und ihrer
Frauen" (S.l-17o mit 29 Bildtafeln). Mit Recht betont der Autor
eine Regel, die ja jeder Genealoge im Grunde befolgen sollte:
"Wenn wir die Welt unserer Ahnen möglichst genau nacherleben
wollen, müssen wir uns auch mit ihrer damaligen Umwelt beschäftigen.

Gelegentliche Abschweifungen in diese dienen als
wertvolles und ausschmückendes Beiwerk nur dem besseren Verständnis
der menschlichen und kulturhistorischen Zusammenhange ihrer
Zeit". Stammvater seines Geschlechts ist Gerd Bonorden, der
1573 als Trauzeuge einen Ehevertrag in Buckeburg unterschrieb.
Auf ihn bezieht sich die Stammfolge Bonorden in 12 Generationen
(S.9-56). Darauf folgen im 2.Teil die Vorfahren seiner Mutter
Frieda Bonorden geb.Wöhrmann aus Celle, im 3.Teil die Vorfahren
seiner Grossmutter Henriette Bonorden geb.Matthaei aus Rinteln,
im 4.Teil die Vorfahren der Margarethe Consbruch geb.Kerkmann
aus Lemgo (16.Jh.) und schliesslich eine Stammtafel Bonorden.
In diesen Stammreihen erscheinen einerseits der Grossvater von
J.H.W.Tischbein, der Goethe gemalt hat, anderseits Vertreter
der franzosischen Kolonie m Buckeburg u.a., Berth dit La Motte,
Nicolet (angeblich aus St-Gmnier CH9) und Ogay aus Ormont-
Dessous (nicht Ogaie aus Bormon-Bessoues'). - Der zweite grossere

Beitrag von Johannes C.D.Zahn gibt eine "Ahnenliste fur
die Geschwister Johannes, Michael, Eberhard, Gertrud und
Joachim Zahn"(S.171-241) m 22 Generationen. Schon m der dritten
Generation erscheint eine St.Gallerin, die Tochter des Hector
Schlatter (1766-1842) und der Pietistin Anna Bernet (1773-1826,
vgl.HBLS 6/192 mit Bild), darauf deren Ahnen aus den Familien
Escher v.Luchs, v.Fels, Grebel, Gugi, Heinzmann, Hochreutiner,
Hogger, Huber, Kunkler, Kunz, Locher, Magiin, Meiss, Mittel-
holzer, Reutiner, Schlaprizi, Schlumpf, Schmid, Stahelin, Von-
willer, von Watt, Weyermann, Zollikofer, Zublin u.a., aus dem
Adel die von Aarburg, von Baldegg und die Grafen von Werdenberg-
Heiligenberg, anderseits die Augsburger Welser und der bekannte
Humanist Konrad Peutinger (1465-1547). Die Familie Zahn selbst
"ist seit vielen Generationen eine primär geistig/geistlich
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verwurzelte Familie (ursprunglieh aus Thüringen stammend),
deren Glieder sich zum grossten Teil als protestantisch-lutherische

Geistliche, Missionare oder Pädagogen betätigt haben".
- Ergänzt wird der Band durch einen Aufsatz von Georg Roderich
v.Prosch über "Die Nachkommenschaft des Leutnants Gotthard
Barclay de Tolly (1726-1781). Eine familiengeschichtliche
Studie" S 243-262 mit lo Bildtafeln), durch die "Chronik der
Familie (von) Battenberg" von Richard Battenberg (S.263-3o4,
ill., mit Stammtafeln), "die Frucht jahrelanger schwieriger
Arbeit, die m dieser Niederschrift nun endlich soweit
abgeschlossen ist", und einen Namenweiser.

Der Band 91 (267 S.) enthalt nur zwei grossere Beitrage. Unter
dem Titel "Der Weg zur Eisenbahnschiene" schildert Brigitte
Schroder die "Geschichte der Familie Remy und ihre wirtschaftliche

und kulturelle Bedeutung" (S.1-158 mit 37 Bildtafeln und
17 Stammtafeln). "Zu diesem Buch wurde ich durch mehrere Dinge
veranlasst, vor allem durch die Erkenntnis, dass es schon vor
der 'Gründerzeit' eine 'Zeit der Pioniere' gab. Diese Menschen
kamen häufig aus Frankreich nach Aufenthalten in den Niederlanden

oder der Pfalz, wir nennen sie Hugenotten" (genannt
werden, ausser der Familie Remy, die de Bary, Brentano, Gon-
tard, Lejeune, Passavant und Sarassin). "Unter ihnen finden
wir bedeutende Manner der Wissenschaften und Künste... Hier
sind es die Handwerker und Kaufleute, die mit ihren Fähigkeiten
die Entwicklung ganzer Landstriche und deren Kultur beemflusst
haben; ihre kulturhistorische Bedeutung reicht bis in unsere
heutige Zeit"(S.5). Was sie im Westerwald bewirkt haben, fasst
folgendes Zitat kurz zusammen: "1586 wanderte Jacques Remy aus
Lothringen ein. Im Topfergewerbe bringt es die sehr kinderreiche

Familie zu Ansehen und Vermögen und heiratet bald in die
bekannten einheimischen Familien ein. 1728 heiratet Wilhelm
Remy Marie Elisabeth, die Tochter von Johann Philipp Hoffmann
(1677-1724), Eisenhandelsmann, besonders in Holland, und zieht
1729 nach Bendorf. Hier erwirbt er die Eisensteingrube
'Vierwinden' und eine Schmelzhutte... Die Weiterfuhrung der
Unternehmen ist gesichert, obwohl seine Ehe kinderlos geblieben war.
Wilhelm Remy hatte schon um 174o seinen Vetter Johannes Remy

als Teilhaber aufgenommen, nachdem dieser 1739 seine Schwägerin
Johannette Elisabeth Hoffmann geheiratet hatte... 1745 wird
die Firma Remy, Hoffmann & Cie. m Bendorf gegründet. Sie
bringt 1781 sämtliche Blei- und Silberbergwerke beiderseits
der Lahn in ihren Besitz. Als Johannes Remy stirbt, ubernehmen
1778 sein Sohn Johann Friedrich und sein Schwiegersohn und Neffe

Johann Wilhelm die Geschaftsleitung. Ein weiterer Sohn, Carl
Wilhelm, ubernimmt die Firma Heinrich Wilhelm Remy & Konsorten
in Neuwied"(S.44f.), das erste Blechwalzenwerk in Deutschland.
So bildeten am Mittelrhem die Familien Remy, Hoffmann
(verschwägert mit der Familie d'Orville in Frankfurt) und Freudenberg

bald ein grosses Syndikat in der Eisenindustrie, das
schliesslich 1833/35, im Kampf gegen Konig Ludwig I.von Bayern,
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der seine Lieblingsidee eines Ludwig-Donau-Main-Kanals
verwirklichen wollte, den Auftrag bekam, die Schienen fur die
erste deutsche Bahnlinie von Nürnberg nach Furth zu liefern.
Ausser der Geschichte des Eisenbahnbaus (Kp.lo) erfahren wir
jedoch noch manches über die Einwanderung der Hugenotten (Kp.5),
über die Franzosische Revolution und die napoleonischen Kriege
in privater Schilderung (die franzosischen Emigranten befanden
sich ja in Koblenz m nächster Nahe)(Kp.7), über das Familienleben

(Kp.8) und den Geschaftsverlauf (Kp.9) aus Briefen,
Reiseberichten, Ehekontrakten, Geschäftsbriefen u.a.m. Die
Geschichte der Familie Remy bietet so "ein umfassendes Bild der
Zeit der Pioniere und Grunder und verdient nicht nur als
Familienchronik, sondern ebenso als Chronik einer ganzen Epoche
und als ein Stuck Wirtschaftsgeschichte des Mittelrheins
besondere Bedeutung. - Der andere Aufsatz "Mittelsten Schee -
Mittelsten Scheid - Mittelstenscheid, Ahnen und Nachkommen",
bearbeitet von Gisela Schniewind und herausgegeben von Erich
Mittelsten Scheid (S.159-263 mit 24 Bildtafeln und zahlreichen
Stammtafeln) fuhrt uns dagegen zunächst m ländliche Verhaltnisse,

in die Gegend zwischen Hagen und Voerde m Westfalen.
1396/98 ist erstmals ein Wilhelm zum Scheid urkundlich fassbar.

Im 17.Jahrhundert vereinigen sich die beiden Familien auf
dem Lehn und auf dem Scheid durch die Heirat von Heinrich vom
Obersten Lehn (+ 1694) mit Magdalena auf dem Mittelsten Scheid
(+ 1691); von diesem Ehepaar leiten sich seit dem spaten 18.
Jahrhundert die drei Linien ab: die Lenneper Linie (Mittelsten-
scheid), die Linie auf dem Schee und die Wichlmghauser Linie
(Mittelsten Scheid), die sich ihrerseits in verschiedene Stamme

aufteilt. Die Nachkommen finden sich heute in ganz Deutschland
verstreut, aber auch m der Schweiz (ein Lehrer am Zurichsee
hat 1973 eine Renate Mittelsten Scheid geheiratet), in Italien,
Frankreich und England, ja m Kanada und in Nairobi.
Der Band 92 (316 S.) vereinigt sieben Beitrage unterschiedlichen

Charakters. Der umfangreichste Beitrag von Walter L.H.
Buchholz handelt von den "Nachkommen von Hans Sachs m Deutschland

und Amerika (USA)"(S.165-267). Er beginnt mit einer
Biographie des bekannten Dichters (1494-1576), bietet dann die
lange Liste der Nachkommen seiner Tochter Katharina (+ 1556,
oo Hans Pregel) zunächst m Oberfranken, dann auch in Württemberg,

Sachsen und dem übrigen Norddeutschland und schliesst
mit einem Gedicht des Stammvaters auf seine Gattin Kunigunde
Creuzer (+ 156o). Die Nachkommen in Nebraska gehen auf den
Pfarrer und Missionar Albert Theodor Seyler (1839-192o)
zurück, der dorthin mit seiner Frau Anna Maria Manz (geb.1843 in
Thayngen) ausgewandert ist. - Im übrigen präsentieren Heinrich
Wilhelm Muller die "Ahnenliste Muller. Einwohner aus Haidelbach
(Hessen)"(S.1-58 in 22 Generationen, mit einem Verweis auf
DFA 14/196o) und Erhard Marschner "Die Vorfahren der Geschwister

Sorgenfrei"(S.59-12o, ill., in 16 Generationen)(die Familie

Sorgenfrei stammt aus Schleswig-Holstein, die angeheiratete
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Familie Kauls dagegen aus dem Bergischen Land). - Theodor Gunther

schreibt, "in dankbarer Erinnerung an meinen Lehrer",
eine Biographie von "Ludwig Pohle (1869-1926), der Wirtschafts
Wissenschaft verpflichtet"(S.121-164) und fugt ihr eine
ausführliche Bibliographie von dessen "Schriften, Aufsätzen und
sonstigen Beitragen" bei. - Margareta Hinsen-Lenzen bietet eine

"Ahnenliste der Geschwister Lenzen aus Alpen am Niederrhein
Ergänzungen und Berichtigungen zum DFA 26/1964 und 55/1973"
(S.269-283, ill.), Ulrich Horst eine"Ahnenliste Edith Horst
geb.Henning"(S.285-288, recht fragmentarisch, im übrigen auf
die Bande 27, 37, 63 und 86 des DFA verweisend), und Siegfried
von Boehn stellt uns "Das pommersche Geschlecht von Carnitz"
vor (S.289-3o6) mit Angaben über den Grundbesitz, einer Stammfolge

m lo Generationen (15.-18.Jh.) und einer Ahnenliste des
Adolph Carl Graf von Carnitz (1731-18o8). Wie üblich, schliess
der Band mit einem Namenweiser.

Der Band 93 (398 S.) schliesslich ist ganzlich der "Genealogie
der Grafen von der Wenge genannt Lambsdorff (Freiherren von
der Wenge Grafen von Lambsdorff, Grafen Lambsdorf-Galagan)"
gewidmet, die der Schriftleiter der "Ostdeutschen Familien-
kunde", Roland Seeberg-Elverfeldt m Bonn, im Auftrag des Bun-
deswirtschaftsministers a.D.Otto Graf Lambsdorff bearbeitet
hat. Der Auftraggeber meint m seinem Geleitwort: "Die
Familiengeschichte der Grafen von der Wenge gen.Lambsdorff macht
eines uberdeutlich. Kaum ein Zeitabschnitt hat die europaische
Wirklichkeit so verändert wie unser Jahrhundert. Viele
genealogische Daten aus vergangenen Zeiten scheinen verlasslicher
als die Ergebnisse der Nachforschungen über die Ereignisse
zwischen dem Ende des ersten Weltkrieges und heute. Um so sinn
voller war es, die sich bietende Gelegenheit zu ergreifen und
alles das zusammenzutragen, was sich noch an Daten, Urkunden
und Berichten auffinden lasst". Und der Autor bemerkt,
angesichts der Schwierigkeit, die Mitarbeit von osteuropaischen
Archiven zu gewinnen, bedauernd: "Die Einreihung der ermittelten

Namenstrager in eine fortlaufende Genealogie, d.h. die
Erarbeitung feststehender Filiationen, konnte nur mit aller
Vorsicht gebracht werden". Wesentliche Grundlage fur die Forschun
gen waren das Kurlandische Ritterschaftsarchiv im Hessischen
Staatsarchiv in Marburg und die Personalkartei russischer und
russlanddeutscher Persönlichkeiten von Prof.Dr.Erik Amburger.

Nach zwei kürzeren Kapiteln über die Quellen und über das Wappen

berichtet der Autor im 3.Kapitel zunächst über "Die Velt-
hus, Wenge und Lambsdorff in Westfalen"(S.36-5o): "Die baltischen

Lambsdorff, oder - wie sie sich seit der Mitte des 17.
Jahrhunderts auch nannten - die von der Wenge gen.Lambsdorff,
stammen aus dem Herzen Westfalens, genauer gesagt, aus der
seit 1929 nach Dortmund eingemeindeten Ortschaft Lanstrop".
Kurz fasst diese Frühgeschichte das "Genealogische Handbuch
der Gräflichen Hauser" von 1955 zusammen: "Westfälischer Ur-
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adel, zuerst unter dem Namen von dem Velthus (Feldhausen bei
Dorsten, Westfalen), der sich nach Erwerb der Burg Wenge (bei
Dorsten) zuerst 1239 urkundlich von der Wenge nennt und spater
nach der Burg Lamestorpe (Lanstrop bei Dortmund) den Namen von
der Wenge gen.Lambsdorff fuhrt. Das Geschlecht ist seit Beginn
des 15.Jahrhunderts m den baltischen Landern ansässig, wo es
mit Gerhard (Gert) von der Wenge gen.Lambsdorff, Vasall des
Deutschen Ordens in Estland, 141o zuerst erscheint". Die
"ältesten Namenstrager Wenge und Lambsdorff in Livland" stellt
das 4.Kapitel (S.51-71) vor. Das 5.Kapitel zitiert die "Eintragungen

in Adelsmatrikeln", und das 5.Kapitel (S.75-112) zahlt
den Grundbesitz in Est-, Liv- und Kurland, Oesel, Litauen und
Russland auf. Dann folgt als Kernstuck des Bandes die "Stammfolge

des Geschlechts"(S.113-2o6). Zusammenfassend wird gesagt:
"Die von der Wenge gen. Lambsdorff waren seit langem in Kurland
ansassig, spielten jedoch dort zunächst weder bezuglich des
Guterbesitzes noch m der Bekleidung von Aemtern und Wurden,
also im Landesdienst, eine bedeutende Rolle. Sie waren im
Baltikum nie sehr zahlreich... Das änderte sich erst mit dem
Eintritt zahlreicher Familienmitglieder m den russischen Staatsdienst,

d.h.seit 1726 mit Georg Wilhelm"(S.113, Stammfolge XI
9), zunächst als Offiziere, dann im Zivildienst. Gustav
Matthias (XIII 6), der Erzieher des spateren Zaren Nikolai I.,
wurde 1817 vom Zaren Alexander I. mit allen seinen Nachkommen
in den erblichen Grafenstand erhoben; sein Enkel Wladimir Graf
Lambsdorff (XV 24) war von 19oo-19o6 Aussenminister Russlands.
1871 war hingegen Graf Nikolaus Lambsdorff (1828-1891, XV 13)
mit seiner Frau und seinen Kindern nach Deutschland zurückgezogen

und nahm den Doppelnamen von der Wenge gen.Lambsdorff
wieder an. Die Stammfolge zahlt m 2o Generationen 3o7 Namenstrager

auf, z.T. mit ausführlichen biographischen Angaben. Das
8.Kapitel (S.2o7-227) fuhrt noch "unzusammenhangende Nachrichten

über baltische Lambsdorff und sonstige Namenstrager" auf,
das 9.Kapitel bietet schliesslich zwei Ahnenreihen (die des
Auftraggebers und seiner Geschwister und die Gregors Graf
Lambsdorff-Galagan). Besonders wertvoll sind zu jedem Artikel
die seitenlangen Anmerkungsteile, der Urkundenanhang (S.249
bis 341) mit 114 Urkunden, Aktenauszugen und Schreiben von
1239 bis 1913 und die 23 Abbildungen (S.342-365) von Personen,
Hausern, Wappen und Akten. Ein ausfuhrliches Personenregister
(S.366-398) beschliesst den reichen Band, in dessen Tasche
noch eine (verkürzte) Stammtafel steckt.

Joh. Karl Lindau
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