
Verbindungen
Frauen – DDR – Literatur

Torsten Erdbrügger / Inga Probst (Hg.)

Frank & Timme

Verlag für wissenschaftliche Literatur

E
rd

b
rü

g
g

e
r /

 P
ro

b
st

 (
H

g
.)

   
  V

e
rb

in
d

u
n

g
e

n

LITERATURWISSENSCHAFT



Torsten Erdbrügger / Inga Probst (Hg.) 
Verbindungen 



Literaturwissenschaft, Band 70 



Torsten Erdbrügger / Inga Probst (Hg.) 
 
 
 

Verbindungen 
 

Frauen – DDR – Literatur 

Festschrift für Ilse Nagelschmidt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Verlag für wissenschaftliche Literatur 



Umschlagabbildung: © Torsten Erdbrügger 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Hans-Böckler-Stiftung 
 
 
ISBN 978-3-7329-0448-8 
ISBN (E-Book) 978-3-7329-9555-4 
ISSN 1860-1952 
 
© Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur 
Berlin 2018. Alle Rechte vorbehalten. 
 
Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts- 
gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.  
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,  
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in  
elektronischen Systemen. 
 
Herstellung durch Frank & Timme GmbH,  
Wittelsbacherstraße 27a, 10707 Berlin. 
Printed in Germany. 
Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier. 
 
www.frank-timme.de 



 

Inhalt 

Torsten Erdbrügger / Inga Probst 
Vorwort ......................................................................................................................... ..9 
 
Ralf Richter 
Grußwort der Hans-Böckler-Stiftung ....................................................................... 13 
 

EMANZIPATIONSGESCHICHTEN 
 
Susanne Schötz 
Zur Geschichte weiblicher Emanzipationsbestrebungen  
in Leipzig im Kaiserreich ............................................................................................ 19 
 
Sandra Berndt 
Emanzipation unter dem Deckmantel der Geschichte.  
Louise Otto und ihre kulturhistorischen Studien ................................................... 35 
 
Miros awa Czarnecka 
Katharina von Bora und die Gelehrtenkultur ......................................................... 49 
 
Dan Farrelly 
Goethes „Einzige“.  
Die Grenzen von Goethes Liebe zu Charlotte von Stein ..................................... 57 
 
Tanja Schwan 
Carmen intermedial – Inszenierungsmuster einer Ikone.  
Zwischen femme fatale, transgender-Don Juan und weiblichem Dandy  .................. 73 
 



Vesna Kondri  Horvat 
Die Frau als Bewährungsprobe.  
Zum Verhältnis zwischen Mann und Frau in Max Frischs Roman Stiller .............. 91 
 
Dieter Burdorf 
„Jetzt fliegt jede Minute ein Flugzeug durchs Zimmer“. 
Ingeborg Bachmanns Büchner-Preis-Rede im Kontext der modernen  
Großstadtdichtung ....................................................................................................... 107 
 

REVISIONEN UND TRADITIONEN DER DDR-LITERATUR 

 
Hyacinthe Ondoa 
Zwei Mythen und ihre Folgen. 
Zu Anna Seghers’ Das siebte Kreuz und Die Entscheidung ......................................... 127 
 
Yvonne Delhey 
Wie bezeugt man totalitäre Gewalt? 
Christa Wagners Dokumentation über das Frauenkonzentrationslager  
Ravensbrück und ihre in dem Zusammenhang entstandene Polemik  
gegen Christa Wolf ...................................................................................................... 143 
 
Katrin Max 
Im Zweifel schwinden. 
Nachdenken über Christa T.s Krankheit ................................................................. 163 
 
Katerina Karakassi 
Politiken der Freundschaft. 
Jacques Derrida und Christa Wolf ............................................................................ 181 
 
Katrin Löffler 
Mensch, Arbeit, Glück. 
Zu Angela Krauß’ Erzählung Das Vergnügen ............................................................ 197 



Caroline Köhler 
Schreibverfahren verdeckter Kritik 
in der Kinder- und Jugendliteratur der DDR .......................................................... 215 
 

NACHWENDENARRATIONEN 

 
Birgit Dahlke 
Kanonkämpfe und Deutungskonkurrenzen nach 1989.  
Sich wandelnde Perspektiven auf ostdeutsche Literatur  
im geteilten Deutschland ............................................................................................ 235 
 
Ludwig Stockinger 
Die ‚Wende‘ als generationelle Verlusterfahrung? 
Das Jahr 1989 in Lutz Seilers Kruso ........................................................................... 249 
 
Leonhard Herrmann 
Gender trifft Genre. 
Die Novelle als Muster für Judith Hermanns  
Erzählen von Gegenwart ............................................................................................ 267 
 
Helmut Peitsch 
„Und wie viel Mist machte sie, um ihren Lebensunterhalt zu  
sichern.“ 
Arbeit in Annett Gröschners Roman Walpurgistag .................................................. 285 
 
Artur Pełka 
Das Politikum der Textilien. 
Ökologie, Ökonomie und Gender in neuen Theatertexten  
von Elfriede Jelinek ..................................................................................................... 305 
 



Carola Hilmes 
Frauen reisen nach Indien, Shanghai, Tokio und zurück. 
Ulrike Draesner, Susanne Röckel und Kathrin Röggla  
schreiben über ihre Reisen .......................................................................................... 317 
 

ERINNERUNGSBILDER 
 
Anna Chiarloni 
„Keine Familie mehr, wahrscheinlich nirgendwo mehr.“  
Der unbehauste Mensch im Werk von Jenny Erpenbeck ..................................... 333 
 
Monika Wolting 
Bilder vom Breslauer Bahnhof  
in der deutschen Gegenwartsliteratur ....................................................................... 351 
 
Viera Glosíková 
„Das Los dieses Landes ist die Symbiose“. 
Frauen und Frauenbilder in der deutschsprachigen Literatur Prags .................... 367 
 
Sina Meißgeier 
In Search of Himself:  
Der Schriftsteller und Journalist Hans Natonek zwischen  
Europa-Erinnerungen und Sprach-Identität im Exil in den USA........................ 379 
 
Veröffentlichungen von Ilse Nagelschmidt ............................................................. 395 
 
Die Beiträger_innen des Bandes ................................................................................ 403 



 

Verbindungen – Vorwort 
 
Torsten ERDBRÜGGER und Inga PROBST 
 
 
Verbindungen – Die hier versammelten Beiträge sind ein Geschenk für Ilse Nagel-
schmidt zum 65. Geburtstag.  

Sie reflektieren den langjährigen gedanklichen, fachlichen und nicht zuletzt 
freundschaftlichen Austausch der Jubilarin mit ihren Kolleg_innen in Leipzig, 
Deutschland und der Welt. Sie zeigen zugleich die gesamte Breite des thematischen 
und disziplinären Spektrums, mit dem sich Ilse Nagelschmidt in ihrer Forschung 
und in der Lehre auseinandersetzt. Die Auswahl von nur drei dieser thematischen 
Schwerpunkte (Frauen – DDR – Literatur) ist notwendigerweise willkürlich, aber 
sie lässt sich begründen: Am Anfang steht die Beschäftigung mit Fragen der DDR-
Literatur, worin sich gleich zwei der Leitbegriffe verbinden. Ilse Nagelschmidts 
Promotionsschrift zum Bild der Frau in der DDR-Literatur der fünfziger und sechziger 
Jahre1 zeigt aber an, dass es hier nicht (nur) um eine sozialgeschichtliche (Re-)Per-
spektivierung der DDR-Literaturgeschichte geht, sondern dass die Kategorie Gen-
der zum maßgeblichen Kriterium wird – ein nicht unproblematisches Unterfangen 
in den 1980er-Jahren in der DDR, für das die ‚Giftschränke‘ der Deutschen Bü-
cherei mit ihren Beständen westlicher feministischer Theorie geöffnet werden 
mussten. Dass es bei der Erkundung des ‚Bildes der Frau‘ immer sowohl um 
Selbst- als auch um Fremdzuschreibungen geht, dass das Geschlecht also auch – 
und nicht zuletzt – in der Literatur ein diskursives Konstrukt darstellt, das macht 
der Untertitel der 1991 vorgelegten Habilitationsschrift zur Frauenliteratur der 
DDR unmissverständlich klar, der das soziale und literarische Bedingungsgefüge 
dieser Art vergeschlechtlichter Etikette benennt.2 Und so ist es kein Wunder, dass 

                                                 
1  Nagelschmidt, Ilse: Das Bild der Frau in der DDR-Literatur der fünfziger und sechziger Jahre, 

untersucht an epischen Werken mit zeitgenössischem Stoff. Leipzig: Pädagogische Hoch-
schule 1983. 

2  Vgl. Nagelschmidt, Ilse: Frauenliteratur der DDR. Soziales und literarisches Bedingungsge-
füge, Wesen und Erscheinungsformen, untersucht an epischen Werken der DDR-Literatur 
in den 70er und 80er Jahren. Leipzig: Pädagogische Hochschule 1990. 
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eines der maßgeblichen literaturgeschichtlichen Labels zur Literatur der 1990er-
Jahre, die von Volker Hage im Spiegel prominent und marktkonform ausgerufene 
Fräuleinwunder-Literatur,3 nicht unwidersprochen bleiben konnte. „[V]erniedli-
chend und a-historisch“4, so Ilse Nagelschmidt, sei das von Hage gewählte Prädi-
kat, zudem es als Label „von Beginn an nicht literarisch“5 ist. Ob dieses Niedliche 
und Nicht-Literarische einer Überprüfung der Texte standhält, war dann Gegen-
stand von Diskussionen in Lehrveranstaltungen. Sowohl in der wissenschaftlichen 
als auch in der (bei der ausgebildeten Lehrerin immer im Fokus stehenden) didak-
tischen Auseinandersetzung mit dieser Art von zu kurz greifenden Erklärungsan-
geboten, wird eines wichtig: „genauer hinzusehen“6. Dieses genaue Hinsehen ist 
nicht zuletzt ein politisches Anliegen, das Ilse Nagelschmidt als Gleichstellungsbe-
auftragte der Universität Leipzig von 1994 bis 2002, als Leiterin der Leitstelle für 
Gleichstellung im Sächsischen Staatsministerium (2002 bis 2004) und seit 2005 als 
Direktorin des Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung der Universität 
Leipzig verfolgte und verfolgt. Das meint bei ihr immer auch eine Reflexion der 
eigene Person und Position, die Ilse Nagelschmidt nicht unbefragt lässt, sondern 
Auskunft gibt über die prägende Erfahrung der DDR-Sozialisation und die „Ge-
burtsstunden meines feministischen Denkens“7 in der Rezeption literarischer Aus-
einandersetzungen mit den vergeschlechtlichten Machtstrukturen (nicht nur) der 
DDR-Gesellschaft. 
 

                                                 
3  Vgl. Hage, Volker: Ganz schön abgedreht. Die deutsche Literatur ist wieder im Gespräch und 

im Geschäft. In: Der Spiegel 12 (1999). Wiederabdruck: Fräuleinwunder? Die deutsche Lite-
ratur ist wieder im Gespräch. In Hage, Volker: Propheten im eigenen Land. Auf der Suche 
nach der deutschen Literatur. München: dtv 1999, S. 335-341. 

4  Nagelschmidt, Ilse: Was kommt nach dem Feminismus? Junge Autorinnen leben mit anderen 
Botschaften. In: Dies./Müller-Dannhausen, Lea/Feldbacher, Sandy (Hg.): Zwischen Insze-
nierung und Botschaft. Zur Literatur deutschsprachiger Autorinnen ab Ende des 20. Jahr-
hunderts. Berlin: Frank & Timme 2006, S. 7-11, hier: S. 7. 

5  Ebd., S. 8. 
6  Ebd. 
7  Nagelschmidt, Ilse: Vorwort: Vom Mythos der schönen heilen Arbeitswelt. Vier Zugänge 

zum Thema Arbeit – literarische Perspektiven und Voraussetzungen. In: Erdbrügger, 
Torsten/Nagelschmidt, Ilse/Probst, Inga (Hg.): Omnia vincit labor? Narrative der Arbeit – 
Arbeitskulturen in medialer Reflexion. Berlin: Frank & Timme 2013, S. 9-14, hier: S. 11. 
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Der erste Teil des vorliegenden Bandes widmet sich (weiblichen) Emanzipations-
geschichten und demonstriert, dass sich das Interesse Ilse Nagelschmidt keines-
wegs auf Literatur und keineswegs auf das 20. und 21. Jahrhundert beschränkt. 
Deshalb beginnt dieser Abschnitt mit drei Beiträgen, die weibliche Geschichte als 
Emanzipationsgeschichte perspektivieren, bevor der Weg zurück zu Literatur ein-
geschlagen wird. Im zweiten Abschnitt steht dann die DDR-Literatur im Mittel-
punkt des Interesses. Dass dabei das Werk Christa Wolfs einen nicht unerhebli-
chen Teil ausmacht, verwundert nicht, da sich Ilse Nagelschmidt zuletzt mit Carola 
Hilmes der Mammutaufgabe gestellt hat, Leben, Werk und Wirkung dieser Autorin 
einer wissenschaftlichen Bestandsaufnahme zu unterziehen.8 Auch im dritten Ab-
schnitt des Bandes stehen wieder weibliche Schreibverfahren im Fokus, diesmal 
allerdings nach dem Ende der DDR und in einem weiter gefassten Kontext, der 
nicht zuletzt soziale Fragen der Gegenwartsliteratur einschließt. Der letzte Teil 
widmet sich literarischen Erinnerungsbildern in einem Ost-West-Dialog und un-
terstreicht damit nicht nur die Relevanz von Erinnerungs- und Memoriatheorien 
auch im Kontext von Gender-Fragen9, sondern vor allem die Bezüge der Literatur 
zu den Kulturen und Literaturen Ostmitteleuropas, die sich in einem mehrjährigen 
studentischen Austauschprojekt institutionalisiert haben, das unter Leitung von 
Viera Glosíková und Ilse Nagelschmidt Autor_innen und Werke der Prager 
deutsch(sprachig)en Literatur untersucht. 
 
Eine Festschrift ist nicht ohne die Hilfe von verschiedenster Seite zu realisieren. 
Unser großer Dank gilt deshalb der Hans-Böckler-Stiftung, der Ilse Nagelschmidt 
seit Jahren ehrenamtlich als Vertrauensdozentin verbunden ist, für die großzügige 
und unbürokratische Bezuschussung der Druckkosten dieses Buches. Unser Dank 
gilt ebenso der Verlegerin Karin Timme. Dieses Buch konnte in keinem anderen 
Verlag erscheinen. Karin Timme und Ilse Nagelschmidt haben in der jüngeren 

                                                 
8  Vgl. Hilmes, Carola/Nagelschmidt, Ilse (Hg.): Christa Wolf-Handbuch. Leben – Werk – Wir-

kung. Stuttgart: Metzler 2016. 
9  Vgl. dazu Nagelschmidt, Ilse/Probst, Inga/Erdbrügger, Torsten (Hg.): Geschlechtergedächt-

nisse. Gender-Konstellationen und Erinnerungsmuster in Literatur und Film der Gegenwart. 
Berlin: Frank & Timme 2010. 
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Vergangenheit nicht nur mehrere Buchprojekte gemeinsam realisiert, sondern ken-
nen sich seit dem Studium Karin Timmes in Leipzig. Insofern ist der vorliegende 
Band Zeugnis einer gewachsenen kollegialen Verbindung.  

So groß das Netz wissenschaftlicher und persönlicher Bekanntschaften der 
Jubilarin ist, so schwer fiel es, hier nicht den Überblick zu verlieren. Wir danken 
Ludwig Stockinger und Carola Hilmes, die uns als ‚Informant_innen‘ auf etliche 
Beiträger_innen hingewiesen haben, die wir nicht bedacht hatten. Dennoch sind 
die germanistischen und interdisziplinären, die nationalen und globalen Verbin-
dungen so weitreichend, dass es eines – wie Ilse Nagelschmidt mit Bezug zum 
Werk von Angela Krauß getitelt hat – konzentrierten „Weben[s] am ganzen Fa-
den“10 bedürfte, um den Überblick zu behalten. Wir sind uns bewusst, dass wir, 
die mit Ilse Nagelschmidt seit zehn Jahren auch über die Promotion hinaus zusam-
menarbeiten dürfen, diesen Überblick nicht beanspruchen können. Und so werden 
in der Liste der Beiträger_innen Namen fehlen.  

 
Großer Dank gilt Britta Borrego, der geschäftsführenden Bildungsreferentin der 
Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen für ihre große Hilfe bei der re-
daktionellen Bearbeitung der vorliegenden Beiträge. Ebenso danken wir Sina 
Meißgeier und Lisa König für ihre Unterstützung im Lektoratsprozess. An der Pla-
nung des Bandes waren außerdem Sandra Berndt und Tanja Schwan beteiligt, de-
nen wir hiermit ebenfalls unseren herzlichen Dank aussprechen.  
Nicht zuletzt danken wir allen Kolleg_innen, die die Einladung angenommen ha-
ben, Ilse Nagelschmidt mit einem Beitrag zu ihrem Geburtstag zu gratulieren.

                                                 
10  Nagelschmidt, Ilse: Das Weben am ganzen Faden. Prosa von Angela Krauß. In: Abret, 

Helga/Nagelschmidt, Ilse (Hg.): Zwischen Distanz und Nähe. Eine Autorinnengeneration in 
den 80er Jahren. Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang 1998, S. 41-53. 



 

„Weibliche Vorbilder fallen nicht vom Himmel!“ 

Grußwort der Hans-Böckler-Stiftung für die  
Vertrauensdozentin Prof. Ilse Nagelschmidt 
 
 
 
Arbeit und Geschlechterverhältnisse: Das sind die Themen, die bei Ilse Nagel-
schmidt immer wieder auftauchen und sich als roter Faden durch die Forschung 
und das Engagement der Germanistin ziehen. Damit war sie für eine Tätigkeit als 
Vertrauensdozentin des gewerkschaftlichen Begabtenförderungswerkes der Hans-
Böckler-Stiftung prädestiniert. Auf Vorschlag der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft ist Ilse Nagelschmidt im Jahr 2000 erstmals als Vertrauensdozentin 
der Hans-Böckler-Stiftung berufen worden. Schon fünf Jahre zuvor hatte sie als 
Referentin gewerkschaftliche Weiterbildungsveranstaltungen der Stiftung mitge-
staltet, in denen sie etwa über Schriftstellerinnen referierte. Einer der Titel ihrer 
Seminare enthielt schon damals ein programmatisches Ausrufezeichen – „Weibli-
che Vorbilder fallen nicht vom Himmel!“ – und machte früh klar, wofür Ilse Na-
gelschmidt steht. Als kritische und meinungsstarke Feministin hat sie sich immer 
wieder für genderzentrierte Ansätze stark gemacht und war dabei ein Vorbild für 
viele Stipendiatinnen und Stipendiaten.  

Als sie Vertrauensdozentin der Hans-Böckler-Stiftung wurde, hatte sie neben 
ihrer Arbeit als Hochschullehrerin schon einige Jahre Erfahrung als Gleichstel-
lungsbeauftragte der Universität Leipzig. Später wurde sie dort Direktorin des 
Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung. Auch als Vertrauensdozentin 
hat sie sich bald über die Betreuung der Stipendiatinnen und Stipendiaten hinaus 
in die Stiftungsarbeit aktiv eingebracht und Verantwortung übernommen. Sie war 
ab 2006 zehn Jahre lang Mitglied im Auswahlausschuss für Promotionsförderung, 
wo sie durch ihre vermittelnde Art mit großer Sachkenntnis und Eloquenz oft zu 
schwierigen Entscheidungsfindungen beigetragen hat. Dabei konnte sie sehr enga-
giert, fast unerbittlich für Kandidaten und Kandidatinnen einstehen, die vorliegen-
den Anträge auf ein Stipendium mit den dazugehörigen Exposés jedoch gleichzei-
tig jedes Mal kritisch hinterfragen und konkrete, wissenschaftliche Sachverhalte 
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auch für Fachfremde verständlich machen. Als Ausschussmitglied war sie nicht 
nur an Einzelentscheidungen über Stipendien in der Promotionsförderung be-
teiligt, sondern hat sich aus ihrer Perspektive der Literaturwissenschaft und ins-
besondere der germanistischen Frauen- und Geschlechterforschung in die 
strukturellen Debatten und Entscheidungen um Promotionskollegs und Nach-
wuchsforschergruppen eingebracht. Beispielsweise hat sie die Antragstellung, Ein-
richtung und Durchführung des Promotionskollegs „Literaturtheorie als Theorie 
der Gesellschaft“ an der Universität Münster sowie des Promotionskollegs „Die 
Arbeit und ihre Subjekte. Mediale Diskursivierungen von Arbeit seit 1960“ an der 
Universität Duisburg-Essen intensiv betreut und begleitet. 

Im Auswahlausschuss Promotion war sie nicht nur eine kompetente, fachli-
che Vertreterin. In einem solchen Gremium, das Promotionsanträge aus allen Fä-
chern diskutiert und entscheidet, muss der Blick immer auch über die fachliche 
Expertise hinaus hin zu den persönlichen Voraussetzungen, strukturellen Rahmen-
bedingungen und der Qualität der Projekte gehen, womit dann in der Summe über 
eine Prognose entschieden wird. Ilse Nagelschmidt hat diese Perspektiven immer 
sehr differenziert eingebracht und vertreten und damit einen wertvollen Beitrag zu 
den Diskussionen geleistet. Bei den Entscheidungen, die nicht immer einvernehm-
lich getroffen werden und manchmal auch strittig sind, hat sie stets ausgleichend 
und moderierend mitgewirkt.  

Außergewöhnlich ist in ihrer Arbeit als Vertrauensdozentin ihre Bereitschaft, 
die eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen ohne professoralen Dünkel zu teilen. 
Dabei hatte sie junge Frauen an der Schwelle zur Berufstätigkeit besonders im Fo-
kus. So hat sie für die Stipendiatinnen der Hans-Böckler-Stiftung immer wieder 
Seminare zu Strategien erfolgreicher Lebens- und Karriereplanung gegeben. The-
men wie Frauenquote, Gender-Mainstreaming und die sogenannte gläserne Decke 
hat sie während dieser Wochenendseminare sehr lebenspraktisch mit den Studie-
renden besprochen und dabei die großen Themen ihrer Forschung auch ganz kon-
kret in ihrem Engagement vorangetrieben. Generationen von Studierenden und 
Promovierenden haben davon profitiert, dass Forschung und Engagement für sie 
eine Einheit bilden. Damit ist Ilse Nagelschmidt Vorbild für viele jüngere Vertrau-
ensdozentinnen und Vertrauensdozenten unserer Stiftung. 
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Wenn es um Stipendiatinnen und Stipendiaten ging, hat sie oft wesentlich 
mehr Studierende betreut, als üblich. Als verlässliche und fürsorgliche Vertrauens-
dozentin hat sie dabei über das Fachliche hinaus immer auch einen Blick für per-
sönliche Anliegen und Probleme. Sie ist an Grenzgängen von Frauen interessiert 
– akademisch und persönlich. Das hat sich auch in ihrem Engagement immer wie-
der gezeigt. Dabei hat sie wiederholt deutlich gemacht, wie unerlässlich die Erkun-
dung geschlechtlicher Zuweisungen und das Gender-Wissen für die Forschung 
über Arbeit und Arbeitswelten sind. Ihre eigene Biographie als geborene Leipzige-
rin, die die friedliche Revolution 1989 und die patriarchalen Mechanismen im Pro-
zess der Vereinigung beider deutscher Staaten inklusive der Ausgrenzung von 
Frauen aus Arbeitsprozessen in ihrem direkten Umfeld erlebt und als Forscherin 
thematisiert hat, hat sie dabei immer wieder in direkte Berührung mit ihren wis-
senschaftlichen Themen gebracht. 

Die Kolleginnen und Kollegen der Hans-Böckler-Stiftung bedanken sich 
herzlich bei Ilse Nagelschmidt für die langjährige, kontinuierliche und stets freund-
schaftliche Zusammenarbeit und freuen sich, dass sie der Stiftung als aktive Ver-
trauensdozentin erhalten bleibt.  
 

Ralf Richter 

Leiter Abteilung Studienförderung, Hans-Böckler-Stiftung 
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Zur Geschichte weiblicher Emanzipationsbestrebungen  

in Leipzig im Kaiserreich 
 
Susanne SCHÖTZ 
 
 
 
„Alle für Eine und eine für Alle“ – das waren die Losungsworte bzw. der Wahl-
spruch des 1865 in Leipzig auf Initiative von Louise Otto-Peters,1 der wohl be-
deutendsten deutschen Feministin des 19. Jahrhunderts, gegründeten Allgemei-
nen Deutschen Frauenvereins (ADF). Mit ihm nahm die organisierte 
Frauenbewegung in Deutschland ihren Anfang. An die vom ADF und seiner 
Leipziger Ortsgruppe, dem Frauenbildungsverein, ausgehenden bedeutenden Im-
pulse auf die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts ist zuletzt im Rah-
men des Leipziger Stadtjubiläums, aber auch anlässlich von 150 Jahren Frauenbe-
wegung in Deutschland erinnert worden.2 Angesichts der in der Forschung 

                                                 
1  Vgl. zur Biografie: Ludwig, Johanna (†): Eigner Wille und eigne Kraft. Der Lebensweg von 

Louise Otto-Peters bis zur Gründung des Allgemeinen deutschen Frauenvereines 1865. Nach 
Selbstzeugnissen und Dokumenten. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2014; Hundt, Irina: 
Einleitung. In: Dies. (Hg.): Im Streben „nach Einfluß aufs Ganze“. Louise Ottos Tagebücher 
aus den Jahren 1849–1857 [= Louise-Otto-Peters-Jahrbuch III (2009). Forschungen zur 
Schriftstellerin, Journalistin, Publizistin und Frauenpolitikerin Louise Otto-Peters (1819–
1895). Hg. v. Johanna Ludwig, Susanne Schötz und Hannelore Rothenburg]. Beucha/Mark-
kleeberg: Sax 2010, S. 9-40; Freund, Marion: Louise Otto (1819–1895). Biographischer Hin-
tergrund. In: Dies.: „Mag der Thron in Flammen glühn“. Schriftstellerinnen und die Revolu-
tion von 1848/49. Königstein i.T.: Ulrike Helmer 2004, S. 131-145; Diethe, Carol: The life 
and work of Germany’s founding feminist Louise Otto-Peters (1819–1895). New York: Ed-
win Mellen Press Ltd. 2002; Boetcher Joeres, Ruth-Ellen: Die Anfänge der deutschen Frau-
enbewegung: Louise Otto-Peters. Frankfurt a.M.: Fischer 1983; Schmidt, Auguste/Rösch, 
Heinrich Hugo: Louise Otto-Peters, die Dichterin und Vorkämpferin für Frauenrecht. Ein 
Lebensbild. Mit drei Bildnissen. Leipzig: R. Voigländer 1898 sowie zuletzt Schötz, Susanne: 
Louise Otto-Peters (1819–1895). In: Wiemers, Gerald (Hg.): Sächsische Lebensbilder. Band 
2015: Leipziger Lebensbilder. Stuttgart: Franz Steiner 2015, S. 411-459.  

2  Vgl. Schötz, Susanne: Leipzig und die erste deutsche Frauenbewegung. In: Döring, Detlef 
(Hg.): Leipzigs Bedeutung für die Geschichte Sachsens. Politik, Wirtschaft und Kultur in 
sechs Jahrhunderten. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2014, S. 157-180; Schötz, 
Susanne/Hundt, Irina: Allem Anfang wohnt ein Zauber inne oder Los geht’s! Der Allgemeine 
Deutsche Frauenverein von 1865. In: Ariadne 67/68 (2015), S. 8-17; Schötz, Susanne: Zur 
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konstatierten allgemeinen Ausdifferenzierung der Frauenbewegung im Kaiser-
reich in eine Vielzahl von Vereinen und Organisationen mit unterschiedlichsten 
Zielsetzungen und Tätigkeitsfeldern3 wird im Folgenden thematisiert, inwiefern 
sich diese Entwicklung auch in Leipzig vollzog. Damit richtet sich der Blick auf 
frauenemanzipatorische Aktivitäten, die in Leipzig neben dem Frauenbildungsver-
ein und dem in der Stadt ansässigen ADF-Vorstand existierten. Daraus ergeben 
sich Fragen nach dem Verhältnis der verschiedenen Bestrebungen zueinander, 
nach ihrer Gesamtwirkung und -bedeutung in der Geschichte der Stadt. Da hierzu 
bislang keine Gesamtdarstellung vorliegt, sondern ganz im Gegenteil viele For-
schungslücken existieren, erhebt der Text keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Er versteht sich vielmehr als ein Problemaufriss, der zur weiteren Beschäftigung 
mit der Thematik anregen möchte.4 
 
 
1. Vorüberlegungen 
 
Im Folgenden geht es nicht um den überaus interessanten Aspekt persönlicher 
weiblicher Emanzipation, wie er sich beispielsweise im selbstbestimmten, auf Ent-
faltung der eigenen Talente abzielenden Lebensentwurf einer Bertha Wehnert-
Beckmann, der in Leipzig lebenden ersten Berufsfotografin Europas,5 oder in der 

                                                 
Gründung und Strahlkraft des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins. In: Kämmerer, Ger-
linde (Hg.): Auf den Spuren der Begründerinnen der deutschen Frauenbewegung in Leipzig. 
Dokumentation zur Arbeitstagung der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e. V. und des Netz-
werks Miss Marples Schwestern. Leipzig: [o.V.] 2016, S. 21-33. 

3  Vgl. Schaser, Angelika: Frauenbewegung in Deutschland 1848–1933. Darmstadt: Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft 2006, S. 2f.; Gerhard, Ute: Unerhört. Die Geschichte der deut-
schen Frauenbewegung. Reinbek: Rowohlt 1990. 

4  Vgl. auch Schötz, Susanne: „Alle für Eine und eine für Alle“? Zur Geschichte weiblicher 
Emanzipationsbestrebungen im 19. Jahrhundert in Leipzig. In: Brieler, Ulrich/Eckardt, Rai-
ner (Hg.): Unruhiges Leipzig. Beiträge zu einer Geschichte des Ungehorsams in Leipzig. 
Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2016, S. 151-209.  

5  Vgl. zuletzt: Rodekamp, Volker (Hg.): Die Fotografin. Bertha Wehnert-Beckmann 1815–1901. 
Begleitbuch zur Ausstellung des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig, 25. Januar–26. April 
2015. Leipzig: Veröffentlichung des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig 2015 sowie Vogt, 
Jochen: A German Lady. Bertha Wehnert-Beckmann. Leben und Werk einer Fotografiepio-
nierin. Chemnitz: edition mobilis 2014. 
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Karriere einer Clara Schumann6 widerspiegelt, wie er aber auch im selbstbewussten 
Engagement von Stifterinnen zum Ausdruck kommt.7 Dieser Beitrag fokussiert 
auf eine höhere Stufe von Vergesellschaftung, auf Vereine und Organisationen, die 
von Frauen gegründet, geleitet und dominiert wurden, deren Mitglieder mehrheit-
lich ebenfalls Frauen waren, und die sich auf unterschiedlichen Feldern für eine 
Verbesserung der Situation von Frauen, für ihre Befreiung aus Abhängigkeiten und 
damit auch für gesamtgesellschaftliche Reformen einsetzten. Dass auch männli-
ches Engagement zur Förderung von Fraueninteressen existierte, wird anklingen, 
wäre jedoch in einer Spezialstudie einmal gesondert zu betrachten.  

Die im Folgenden in den Blick genommenen Frauen benutzten im Hinblick 
auf ihr Handeln mitunter den Begriff der Frauenemanzipation. Allgemein rückte der 
Begriff der Emanzipation seit den 1840er-Jahren zu einem Bewegungs- und Ziel-
begriff auf. Er beinhaltete die Befreiung aus rechtlichen, sozialen und politischen 
oder ökonomischen Abhängigkeiten, deren Beseitigung ein Reich herrschaftsloser 
Freiheit hervorbringen würde.8 Häufig sprachen die hier betrachteten Protagonis-
tinnen aber auch von ‚sozialer Frauenfrage‘ oder ‚weiblichen Bestrebungen‘, wäh-
rend der Begriff des ‚Feminismus‘ zumeist erst im 20. Jahrhundert aufgegriffen 
wurde.9  

                                                 
6  Vgl. unter anderem Borchard, Beatrix: Clara Schumann – Ihr Leben. Eine biographische 

Montage. 3. überarbeitete und erweiterte Auflage. Hildesheim: Olms 2015; Brück, Marion: 
Schumann, Clara Josephine, geborene Wieck. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). 
Band 23. Berlin: Duncker & Humblot 2007, S. 746-749. 

7  Verwiesen sei auf die Forschungen von Karina Lau, die sich erstmals systematisch mit der 
Teilhabe von Frauen am Leipziger Stiftungswesen des 19. Jahrhunderts befassen. Vgl. dies.: 
Das bürgerliche Leipziger Stiftungswesen im 19. Jahrhundert, Online-Publikation des Stadt-
archivs Leipzig 2017. Vgl. auch Adam, Thomas: Ein Schritt in die bürgerliche Öffentlichkeit? 
Frauen und philanthropische Wohnprojekte im transatlantischen Raum des 19. Jahrhunderts. 
In: Ariadne 42 (2002), S. 24-31 sowie Kämmerer, Gerlinde: Leipziger Frauen als Stifterinnen, 
in: Dies./Pilz, Annett (Hg.): Leipziger Frauengeschichten. Ein historischer Stadtrundgang. 
Leipzig: Gebr. Klingenberg Buchkunst 1995, S. 164-168. 

8  Vgl. Grass, Karl Martin/Koselleck, Reinhart: Emanzipation. In: Brunner, Otto/Conze, Wer-
ner/Koselleck, Reinhart (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur po-
litisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 2: E-G. Stuttgart: Klett-Cotta 1975, S. 153-197. 

9  Der Begriff des Feminismus ist erstmals in den 1880er-Jahren von französischen Frauen-
rechtlerinnen als politische Leitidee gegen den ihrer Meinung nach herrschenden Maskulinis-
mus der Dritten Republik benutzt worden. Vgl. Gerhard, Ute: Frauenbewegung und Femi-
nismus. Eine Geschichte seit 1789. 2. Auflage. München: C. H. Beck 2012, S. 8. Die 
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Um die innovative Kraft ihres Engagements im Kaiserreich angemessen wür-
digen zu können, scheint es unumgänglich, daran zu erinnern, dass Frauen im 19. 
Jahrhundert auf keinem Gebiet die gleichen Rechte wie Männer besaßen, weder in 
Ehe und Familie, Bildung und Erwerbsleben, in Kirchen und Vereinen, noch in 
Wissenschaft, Kunst und Politik. Ganz im Gegenteil: Die Vorstellung von der 
Gleichberechtigung der Geschlechter fand insgesamt wenig Akzeptanz. Als äu-
ßerst wirkungsmächtig in den Köpfen von Männern und Frauen erwies sich die 
bürgerliche Geschlechter- und Familienideologie, nach der für Frauen das Wirken 
im inneren Kreis des Hauses, der sogenannte weibliche Beruf der Gattin, Hausfrau 
und Mutter, als angemessen galt, während Männern die Außenwelt des Erwerbs, 
des allgemeinen öffentlichen Lebens, der Wissenschaft und Politik zukommen 
sollte. Das war keineswegs, wie mitunter argumentiert wird, komplementär, d.h. 
sich ergänzend angelegt. Denn selbst im ehelichen und familiären, eigentlich der 
Frau vorbehaltenen, Bereich galt der Mann als Oberhaupt und besaß bis weit ins 
20. Jahrhundert hinein das Letztentscheidungsrecht.10 Diese Rollenzuweisungen 

                                                 
spezifischen Inhalte von „Feminismus“, „sozialer Frauenfrage“ oder „Frauenemanzipation“ 
lassen sich jeweils nur historisch konkret analysieren. Im Kern ging bzw. geht es aber um die 
Ablehnung der Auffassung von Frauen als den Männern nach- bzw. untergeordnete Gruppe 
und der daraus resultierenden ungleichen Teilhaberechte von Frauen. Häufig ist damit die 
Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Durchsetzung besserer Lebenschancen für 
Frauen verbunden, zumeist eingebettet in mehr oder weniger umfassende gesamtgesellschaft-
liche Reformen. In der Gegenwart existiert eine Vielzahl feministischer Theorien und Strö-
mungen. Vgl. unter anderem Knapp, Gudrun-Axeli: Im Widerstreit. Feministische Theorie 
in Bewegung. Wiesbaden: Springer VS 2012; Cudd, Ann/Andreasen, Robin (Hg.): Feminist 
Theory: A Philosophical Anthology. Oxford, UK/Malden, MA: Blackwell 2005; Metz-Gö-
ckel, Sigrid: Feminismus. In: Haug, Frigga (Hg.): Historisch-kritisches Wörterbuch des Femi-
nismus. Hamburg: Argument 2003, S. 170-179; Offen, Karen: European Feminisms, 1700–
1950: A Political History. Stanford: Stanford University Press 2000. 

10  Vgl. zum bürgerlichen Geschlechterideal unter anderem Frevert, Ute: Bürgerliche Meister-
denker und das Geschlechterverhältnis. Konzepte, Erfahrungen, Visionen an der Wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert. In: Dies. (Hg.): Bürgerinnen und Bürger. Geschlechterverhältnisse 
im 19. Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1988, S. 17-48; Gerhard, Ute: Ver-
hältnisse und Verhinderungen. Frauenarbeit, Familie und Recht der Frauen im 19. Jahrhun-
dert. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1978; Duden, Barbara: Das schöne Eigentum. Zur Heraus-
bildung des bürgerlichen Frauenbildes an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. In: 
Kursbuch 48 (1977), S. 125-140; Hausen, Karin: Die Polarisierung der „Geschlechtscharak-
tere“. Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben. In: Conze, Werner 
(Hg.): Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas. Stuttgart: Klett 1976, S. 363-393. 
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wurden nicht nur theologisch, sondern mit dem Aufschwung der naturalistischen 
Wissenschaften zunehmend auch biologistisch begründet. Aus der unterschiedli-
chen körperlichen Organisation von Mann und Frau glaubte man geistig-morali-
sche Verschiedenheiten ableiten zu können  also zum Beispiel kräftigeren Kno-
chenbau, straffere Muskeln, größere Schädel und folglich stärkeren Verstand, 
erhöhte Tatkraft und mehr Mut beim Mann; dagegen zierlichere Gestalt, ‚weiche-
res Fleisch‘ und damit mehr Gefühl, Empfindsamkeit, Flatterhaftigkeit, Passivität 
und geringeres Selbstvertrauen bei der Frau. Aufgrund dieser entgegengesetzt ge-
dachten Geschlechtscharaktere ergaben sich gleichsam logisch die getrennt vorge-
stellten und hierarchisch angeordneten Wirkungsbereiche und Zuständigkeiten der 
Geschlechter.11  

Von diesem polar und hierarchisch konstruierten Geschlechterideal, wie es 
„bürgerlicher Meisterdenker“12, also Philosophen, Theologen, Juristen, Staatswis-
senschaftler, Literaten und andere immer wieder diskutierten und propagierten, 
setzten sich die Gründerinnen von Frauenvereinen ab. Das geschah allein schon 
durch die Vereinsgründung, einen Akt weiblichen Handelns in der Öffentlichkeit, 
aber auch durch die verfolgten inhaltlichen Zielstellungen und die Art und Weise 
selbstbestimmten Handelns. Sie besaßen offenkundig andere bürgerliche Vorstel-
lungen von der gesellschaftlichen Stellung und Rolle von Frauen. 
 
 
2. Weibliche Emanzipationsbestrebungen neben Frauenbildungsverein  

und ADF seit 1865 
 
Im Stadtarchiv Leipzig befinden sich circa 100 Akten zu Frauenvereinen Leipzigs bzw. 
Leipziger Zweigvereinen überregionaler Verbände des 19. und 20. Jahrhunderts.13 
                                                 
11  Vgl. hierzu Honegger, Claudia: Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaft vom Men-

schen und das Weib 1750–1850. Frankfurt a.M./New York: Campus 1991.  
12  Der Begriff der Meisterdenker stammt von Ute Frevert, vgl. Fußnote 10. 
13  So Kollecker, Kerstin: „Manch ein Leipziger sah in uns `die Emanzipierten´, die – o Schre-

cken aller Schrecken – sogar Vorträge hielten.“ Zur Geschichte Leipziger Frauenvereine. In: 
Ludwig, Johanna/Kämmerer, Gerlinde/Schötz, Susanne (Hg.): Politikverbot – Politikzugang 
– Politikverdruss? Frauen und Politik im 19. und 20. Jahrhundert. Berichte vom 16. Louise-
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Eine exakte Auswertung, welche Frauenvereine wann mit welcher Zielsetzung ent-
standen, steht noch aus.14 Insgesamt lässt sich jedoch auch für Leipzig, vor allem 
seit den 1880er-Jahren, eine stärkere Ausdifferenzierung und Spezialisierung des 
Frauenvereinswesens bestätigen. Dabei waren die Übergänge fließend, denn nicht 
alle Frauenvereine zählten sich zur Frauenbewegung, manche verstanden sich als 
Wohlfahrts- oder Bildungsvereine. Es entstanden Frauenvereine,15 die unter-
schiedlichsten Interessen Rechnung trugen, zum Beispiel Frauenberufsvereine wie 
der Leipziger Lehrerinnenverein (1888)16 und der Leipziger Schriftstellerinnenver-
ein (1889)17; Vereine mit sozialfürsorgerischen und -erzieherischen Absichten, so 
der Verein „Daheim für Arbeiterinnen in Leipzig“ (1872),18 der Frauen-Hilfsverein 
zu Leipzig-Plagwitz (1886), der Verein für Arbeitsbeschaffung für bedürftige 
Frauen (1894), der Frauenverein für das Kinderkrankenhaus zu Leipzig (1905), der 
Zweigverein Leipzig des Verbandes zur Bekämpfung des Mädchenhandels (1909); 
auch konfessionelle Frauenvereine wie die Grauen Schwestern (1884) oder der 
Evangelische Arbeiterinnenverein (1911); Frauenvereine mit speziellen Anliegen 
wie der Frauen-Gewerbeverein (1895), der Zweigverein Leipzig des Allgemeinen 
Vereins für die Verbesserung der Frauenkleidung (1901), der Leipziger Damenklub 
(1906) oder der Deutsche Bund abstinenter Frauen (1900), der 1913 in Leipzig-
Probstheida das Königin-Luise-Haus als „alkoholfreies Erfrischungshaus“ errich-
ten ließ. Auch patriotisch-nationalistische Frauenvereine wurden in Leipzig ge-

                                                 
Otto-Peters-Tag 2008. Leipzig: [o.V.] 2009, S. 65-77, hier: S. 67. 

14  Ebd. 
15  Vgl. den Überblick in ebd., 67f.  
16  Vgl. Berger, Beate: Zwischen Zölibat und Emanzipation. Leipziger Lehrerinnen im 19. Jahr-

hundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In: Ludwig, Johanna/Kämmerer, Ger-
linde/Schötz, Susanne (Hg.): Henriette Goldschmidt und die Hochschule für Frauen zu 
Leipzig. Berichte vom 19. Louise-Otto-Peters-Tag 2011. Leipzig: [o.V.] 2012, S. 30-45, hier: 
S. 43-45. 

17  Vgl. Nagelschmidt, Ilse: Der Leipziger Schriftstellerinnenverein. Die Generation der Erbin-
nen. Oder: Wider den weiblichen Dilettantismus?! In: Schlegel, Uta/Ludwig, Johanna (Hg.): 
Wie gedacht – so vollbracht? Berichte vom 8. Louise-Otto-Peters-Tag 2000. Leipzig: [o.V.] 
2001, S. 80-86. 

18  Vgl. hierzu Pohlmann, Claudia-Friederike: Fürsorge für Arbeiter in Leipzig ab Ende des 19. 
Jahrhunderts. Das „Daheim für Arbeiterinnen in Leipzig“ 1871–1934. Unveröffentlichte 
Masterarbeit an der Universität Leipzig 2016.  
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gründet, so der Deutsche Frauen-Verein vom Roten Kreuz für die Kolonien, Ab-
teilung Leipzig (1897) oder „Frauendank 1914. Bund der dankbaren deutschen 
Frauen und Mädchen für invalide Krieger“ (1915). Ein ganzes Netz von Frauen-
wohlfahrtseinrichtungen und Frauen-Hilfsvereinen als Trägern bildete sich im 
Umfeld des Vereins für Innere Mission Leipzig19 heraus, zum Beispiel der Frauen-
verein für die Mägdeherberge (1869)20 und der Magdalenenhilfsverein (1871).21  

Der 1871 von Henriette Goldschmidt initiierte Verein für Familien- und 
Volkserziehung war zwar nicht ausdrücklich ein Frauenverein, wirkte aber im In-
teresse von Frauen.22 Er beförderte das öffentliche Kindergartenwesen und die 
Kindergärtnerinnenausbildung durch die Gründung von vier Volkskindergärten, 
einem Seminar für Kindergärtnerinnen und einem Lyzeum für Damen. Der Verein 
trat 1896 sowohl dem Verband deutscher Fröbelvereine und als auch der Dachor-
ganisation der deutschen Frauenbewegung, dem Bund Deutscher Frauenvereine, 
bei.23 Er war gemischtgeschlechtlich organisiert; sein Vorstand bestand je zur 
Hälfte aus Frauen und Männern. Ihm gehörten finanzstarke Männer des Leipziger 
Bürgertums an, Wirtschafts- und Bildungsbürger, so der Verleger Eduard Brock-
haus, der Staatswissenschaftler Heinrich Ahrens, der Bürgerschuldirektor und 
Stadtrat Johann Panitz, die Bankiers Saul Finkelstein, Jacob und Friedrich Nachod 
und der Musikverleger Henri Hinrichsen, Letztere auch Stadtverordnete.24 In die-
sem Verein, wie auch im Leipziger Frauenbildungsverein und im ADF-Vorstand, 
arbeiteten erfolgreich Menschen christlichen und jüdischen Glaubens zusammen. 

                                                 
19  Vgl. Klemm, Beate: Der Verein für Innere Mission für, wider und mit den Frauen. Eine Un-

tersuchung am Beispiel des Frauenheims Borsdorf. In: Schötz, Susanne (Hg.): Frauenalltag in 
Leipzig. Weibliche Lebenszusammenhänge im 19. und 20. Jahrhundert. Köln/Weimar/Wien: 
Böhlau 1997, S. 207-236.  

20  Vgl. Pohlmann: Daheim für Arbeiterinnen, S. 96. 
21  Der Magdalenenhilfsverein betreute unter anderem das Frauenheim Borsdorf, die Stadtmis-

sion und das Vorasyl. Vgl. ebd., S. 98.  
22  Vgl. hierzu Döbbelin, Anna-Franziska: Der Verein für Familien- und Volkserziehung und 

seine Bedeutung für die Stadt Leipzig, unveröffentlichte Masterarbeit an der Technischen 
Universität Dresden 2015. 

23  Ebd., S. 23f. 
24  Ebd., insbesondere S. 26 sowie S. 38-41. 
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Eine Schenkung des jüdischen Verlegers Henri Hinrichsen25 zur Unterstützung der 
Arbeit auf dem Gebiet der Frauenbildung, zu der mehrere Häuser gehörten, er-
möglichte 1911 als bedeutendstes Vereinsprojekt die Eröffnung der pädagogisch-
sozial ausgerichteten Hochschule für Frauen zu Leipzig.26 

Auch der Verein für Volkskindergärten und der 1877 von Angelika Hartmann 
ins Leben gerufene Fröbel-Verein waren Bestandteil der Leipziger Fröbelbewe-
gung.27 Sie betonten die Rolle von Frauen als Erzieherinnen kleiner Kinder und 
förderten die Ausbildung von Kindergärtnerinnen. In diesem, an Friedrich Wil-
helm August Fröbels Pädagogik orientierten Bereich scheinen mehrere voneinan-
der unabhängige, ja abgeschlossene Frauennetzwerke nebeneinander existiert zu 
haben.28 Warum das so war, ist bisher nicht sicher zu sagen. Unterschiedliche Tra-
ditionslinien und Motivationen, persönliche Animositäten, aber auch konträre Bil-
dungs- und Erziehungskonzepte für Mädchen und anderes mehr mögen eine Rolle 
gespielt haben. Natürlich bot die rasch wachsende Nachfrage einer Großstadt auch 
unterschiedlichen Anbietern eine Nachfrage. Daneben existierten aber auch offene 
Netzwerke, die sich in Doppel- bzw. Mehrfachmitgliedschaften von Frauen in 

                                                 
25  Henri Hinrichsen wurde 1942 im Vernichtungslager Auschwitz/Birkenau getötet, vgl. zu sei-

ner Person: Kemp, Annerose/Kemp, Horst: Henriette Goldschmidt  ein Glücksfall für 
Leipzig. In: Ludwig, Johanna/Kämmerer, Gerlinde/Schötz, Susanne (Hg.): Henriette Gold-
schmidt und die Hochschule für Frauen zu Leipzig. Berichte vom 19. Louise-Otto-Peters-
Tag 2011. Leipzig: [o.V.] 2012, S. 8-29 sowie Lawford-Hinrichsen, Irene: Schicksalsmomente 
einer Familie. In: Leipziger Blätter 22 (1993), S. 45. 

26  Fassmann, Irmgard Maya: Jüdinnen in der deutschen Frauenbewegung 1865–1919. Hildes-
heim/Zürich/New York: Olms 1996, S. 170-175, sowie Kemp: Henriette Goldschmidt, S. 
19-21. Die Schenkung ist später in eine Stiftung umgewandelt worden, die in den 1920er-
Jahren in städtische Hände überging. Das zur Stiftung gehörende, sich in der Weststraße 16 
(heute Friedrich-Ebert-Straße) befindliche Henriette-Goldschmidt-Haus wurde 1991 wider-
rechtlich verkauft und im Jahre 2000 trotz vielfacher Proteste abgerissen. Vgl. ebd., S. 15. 

27  Vgl. Klemm, Beate: Neue Impulse: Gründungsinitiativen für Kleinkinderbewahranstalten 
und Volkskindergärten in Leipzig 1865–1890. In: Ludwig, Johanna/Schötz, Susanne/Preiß-
ler, Nina (Hg.) unter Mitarbeit von Elvira Pradel: Frauenbildung/Bildungsfrauen. Wie wurde 
begonnen, was wurde gewonnen? Berichte vom 9. Louise-Otto-Peters-Tag 2001. Leipzig: 
[o.V.] 2002, S. 94-110, hier: S. 103-105 sowie Mundus, Doris: Angelika Hartmann. In: Käm-
merer, Gerlinde/Pilz, Annett (Hg.): Leipziger Frauengeschichten. Ein historischer Stadtrund-
gang. Leipzig: Gebr. Klingenberg Buchkunst 1995, S. 131-133. 

28  Vgl. Klemm: Neue Impulse, hier insbesondere: S. 103-108. 
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verschiedenen Frauenvereinen äußerten, zum Beispiel von Lehrerinnen im Frau-
enbildungsverein und im Leipziger Lehrerinnenverein.29 

Erst nach dem Fall des Sozialistengesetzes 1890 konnte sich in Leipzig auch 
die proletarische oder sozialistische Frauenbewegung formieren. Allerdings ist 
diese Bezeichnung nicht unproblematisch, weil es weniger um die Schaffung einer 
selbständigen feministischen Organisation von Arbeiterinnen ging als um deren 
Eingliederung in die sozialistische Arbeiterbewegung.30 Clara Zetkin, die die sozi-
alistische Frauenemanzipationstheorie stark prägte, lehnte die Zusammenarbeit 
mit der bürgerlichen Frauenbewegung ab. Sie postulierte, dass jede Klasse ihre ei-
gene Frauenfrage habe. Der Kampf der Sozialdemokratinnen müsse sich daher 
gegen den Kapitalismus und nicht, wie bei den bürgerlichen Frauen, gegen den 
Mann der eigenen Klasse richten. Ziel war für Zetkin die politische Herrschaft des 
Proletariats. Erst in der sozialistischen oder kommunistischen Gesellschaft, die die 
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beseitige, erwartete sie die Lö-
sung der Frauenfrage.31 Neuere Studien legen allerdings nahe, dass Clara Zetkin 
eine sehr vielseitige, Dogmatismus ablehnende Persönlichkeit gewesen ist, die ent-
schieden für Frauenrechte eintrat und sich möglicherweise stärker für eine eigene 
Frauenbewegung einsetzte, als dies früher betont wurde.32 Allein in den 1890er-
Jahren referierte sie zehnmal im Leipziger Raum vor Zehntausenden von Arbeite-
rinnen und Arbeitern.33 Sie blieb der Stadt, in der sie als junge Frau ihre Ausbildung 

                                                 
29  Vgl. Berger: Zwischen Zölibat und Emanzipation, S. 43. 
30  Vgl. Schaser: Frauenbewegung in Deutschland 1848–1933, S. 3. 
31  Ebd.; Niggemann, Heinz (Hg.): Frauenemanzipation und Sozialdemokratie. Mit Beiträgen 

von Ottilie Baader, Lily Braun, Käte Duncker, Clara Zetkin, Luise Zietz unter anderem, 
Frankfurt a.M.: Fischer 1981; Zetkin, Clara: Zur Geschichte der proletarischen Frauenbewe-
gung Deutschlands. Frankfurt a.M.: Roter Stern 1971. 
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in Berlin. Online-Publikation der Rosa Luxemburg Stiftung 2008; Franzke, Astrid/Nagel-
schmidt, Ilse (Hg.): Ich kann nicht gegen meine Überzeugung handeln – Clara Zetkin zum 
150. Geburtstag. Leipzig: Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen 2008. 

33  Schilling, Rainer: Die proletarische Frauenbewegung in Leipzig von 1890 bis 1908. Unveröf-
fentlichte Dissertation A an der Pädagogischen Hochschule „Clara Zetkin“. Leipzig 1987, S. 
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zur Lehrerin bei Auguste Schmidt erhalten hatte und familiäre Beziehungen besaß, 
auch später verbunden, als sie zur Führungsspitze der deutschen Sozialdemokratie 
zählte.  

1893 ist in Leipzig der sozialdemokratische Bildungsverein für Frauen und 
Mädchen unter dem Vorsitz von Bertha Röber gegründet worden. Sein Ziel war 
es, Aufklärungsarbeit auf wirtschaftlichem und politischem Gebiet zu leisten und 
Arbeiterinnen für die Sozialdemokratie zu gewinnen.34 Unter dem Vorwand der 
Verletzung des Affiliationsverbots, das heißt des Verbotes der überörtlichen Kon-
taktaufnahme von Vereinen, wurde er bereits 1895 aufgelöst. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte er sich mit mehr als 300 Mitgliedern nahezu verdoppelt.35 Obwohl die Mit-
glieder aufgefordert wurden, nunmehr direkt sozialdemokratischen Vereinen bei-
zutreten, folgte dem nur eine Minderheit.36 Als neue Strategie setzte die Sozialde-
mokratie weibliche Vertrauenspersonen zur Agitation unter Arbeiterinnen ein; hier 
wirkte Auguste Jäger.37 1899 gelang es unter ihrem Vorsitz, einen neuen Verein für 
Mädchen und Frauen der Arbeiterklasse zu gründen. Er verfolgte Anliegen wie die 
klassenbewusste Erziehung der Kinder, die Weckung von Solidaritätsgefühlen und 
die Ausdehnung des Arbeiterinnenschutzes. Seine Mitglieder beteiligten sich an 
verschiedenen Massenaktionen der Sozialdemokratie, wie Mai-Demonstrationen 
oder Wahlrechtskämpfen.38 Käte Duncker und Auguste Hennig wirkten als über-
aus aktive Referentinnen.39  

1905 kam es auf dem Parteitag von Jena zu einem Wechsel in der Frauenpo-
litik der Sozialdemokratie: Die Auflösung gesonderter Frauenvereine wurde be-
schlossen. Die Mitglieder sollten sich den Vereinen der Partei anschließen, um eine 
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festere, zentrale Organisationsstruktur auszubilden.40 Auch das System der Ver-
trauensleute wurde abgeschafft.41 Damit und mit der Ablehnung von gesonderten 
Diskussionsabenden von Genossinnen durch die Leipziger Parteiführung exis-
tierte in Leipzig de facto keine eigenständige Organisationsform sozialdemokrati-
scher Frauen mehr. Es ist wenig darüber bekannt, inwiefern es Leipziger Sozial-
demokratinnen in der Folgezeit gelang, innerhalb der Partei spezifische 
Fraueninteressen wahrzunehmen, die aufgrund der ungleichen Arbeits- und Le-
benssituationen von Männern und Frauen weiter bestanden. Immerhin war die 
Leipzigerin Auguste Hennig auf der Internationalen Sozialistischen Frauenkonfe-
renz von 1910 in Kopenhagen gemeinsam mit Clara Zetkin an der Initiierung des 
Internationalen Frauentages als Kampftag für das allgemeine Frauenwahlrecht be-
teiligt, der am 19. März 1911 zum ersten Mal in Deutschland von mehr als 2000 
Frauen im Gartensaal des Leipziger Volkshauses begangen wurde.42 In welcher 
Weise sich die unterschiedlichen Leipziger Frauenvereine ab 1908, als Frauen po-
litischen Organisationen beitreten durften, mit der Frage des Frauenwahlrechts 
auseinandersetzten, ist unerforscht.  

1889 und 1890 entstanden als erste gewerkschaftlich orientierte Interessen-
vertretungen von Leipziger Arbeiterinnen nach dem Leipziger Dienstmädchenver-
ein von 1848 der Verein zur Wahrung der Interessen sämtlicher in der Papierbran-
che beschäftigter Frauen und Mädchen und der Verein der Schneiderinnen und 
aller in der Bekleidungsbranche beschäftigten Arbeiterinnen.43 Sie schlossen sich 
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