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Harleshausen wurde 1936 in die nahegelegene GroBstadt Kassel eingemein
det. In den folgenden Jahrzehnten avancierte dieser neue Stadtteil zu einem 
bevorzugten Wohngebiet fUr Kasseler Burger, die es sich leisten konnten, im 
vornehmen Westen der Stadt ihr Eigenheim im Gmnen zu bauen. Nur noch 
der Ortskern erinnert heute mit seinen Bauernhofen an die Zeit, als in Harles
hausen die Menschen noch von der Landwirtschaft lebten. Bauerndorf, Arbei
terwohnsitzgemeinde und heute nobler Stadtteil von Kassel, das sind die Sta
tionen eines tiefgreifenden sozialen und okonomischen Wandlungsprozesses, 
den Harleshausen in den letzten 150 Jahren erfahren hat. 

Wir wollen in diesem Beitrag diesem UmstrukturierungsprozeB - vom 
Bauerndorf zur Arbeiterwohnsitzgemeinde - auf den Grund gehen. Das um
fangreiche Quellenmaterial erlaubt uns eine detaillierte Beschreibung der so
zialen und wirtschaftlichen Verhaltnisse der Harleshauser Beviilkerung fUr 
den entsprechenden Zeitraum von 1832 (Grundlastenablosung) bis zur Jahr
hundertwende. Anhand der Gemeinde Harleshausen und mehrerer Einzel
schicksale im Dorf werden Lebensverhaltnisse und Wandlungsprozesse auf
zeigbar, die exemplarisch fUr viele ehemals selbstiindige Bauerndorfer stehen, 
die im Wirkungsbereich einer aufstrebenden GroBstadt zur Zeit der Industria
lisierung liegen. 

Urn einen Eindruck von der geographischen Lage Harleshausens und der 
sozialen Situation seiner Einwohner am Vorabend der Industrialisierung ge
winnen zu konnen, soli hier eine topographische Skizze des Ortes vorange
stellt werden. In dem "Lager-, Stiick- und Steuerbuch der Dorfschaft Harles
hausen" von 1747 heiBt es unter der Uberschrift "Situation des Dorfes": Es 
liegt eine Stunde von der Residenzstadt Kassel entfernt. Die dazugehorige 
Feldmark grenzt gegen Morgen an Rothenditmold, gegen Mittag an Kirchdit
mold, gegen Abend an den Habichtswald und gegen Mitternacht an Obervell
mar. .. Durch dieses Dorf fUhrt keine DurchgangsstraBe . . . 1 AuBer der fUr 
heutige Verhaltnisse ungewohnlichen geographischen Lagebeschreibung, in 
der der Sonnenstand noch als natiirlicher KompaB fUr die Bestimmung der 
Himmelsrichtung und die Zeit eines FuBmarsches als MaBeinheit fUr eine 
Wegstrecke herangezogen wurden, enthalt der Text des Staatsschreibers den 
wichtigen Hinweis auf die relative riiumliche Nahe (eine Stunde Weg), ver
kehrstechnischjedoch schlechte Verbindung zur Stadt Kassel. Die wirtschaft
liche Beziehung zwischen Land und Stadt war vermutlich auf die Funktion 
Kassels als Absatzmarkt fUr die in Harleshausen produzierten iiberschiissigen 
Agrarprodukte begrenzt. Erst einige Jahrzehnte spater sollte unter dem Bevol
kerungsdruck und dem Arbeitsmangel in Harleshausen die Abhangigkeitsbe
ziehung zur Stadt Kassel intensiver und strukturbestimmender werden. 

Im Jahr 1747 ernahrten sich noch iiber 90 Prozent (unter Einbeziehung der 
im Tagelohn arbeitenden Schneider) der erwerbstiitigen Beviilkerung direkt 
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oder indirekt von der landwirtschaftlichen Produktion. Wer nicht einen eige
nen Hof besaB, der arbeitete entweder als Tagelohner oder Gesinde auf den 
Hofen der groBeren Bauem in und urn Harleshausen od er produzierte im 
Handwerk mr den Bedarf der Landwirtschaft. 

Tabelle 1: Berufsstruktur 1747' 
Ackermiinner 19 
Knechte 6 
Miigde 13 
Tagelohner 27 (incl. 6 Schneider, die im Sommer tagelohnem) 
Handwerker 18 

Wirt I 

84 

Wagner 13 
Leineweber 4 
Schreiner I 

Aus der Berufsstruktur von 1747 geht hervor, daB die Harleshiiuser Bevolke
rung in ihrer sozialen Schichtungjedoch zu dieser Zeit bereits erheblich diffe
renziert war. Den 19 selbstiindigen Ackermiinnem, von denen anzunehmen 
ist, daB sie Uber den weitaus groBten Anteil am Produktionsfaktor Boden ver
mgten, stand eine erheblich groBere Zahl (46) von Tagelohnem, Knechten 
und Miigden gegenUber, die entweder nur geringen oder gar keinen Grundbe
sitz hatten. 

Aber selbst die Bauem waren keine homogene soziale Schicht. Ihre Hiife 
waren von unterschiedlicher GroBe, und der Grundbesitz konnte stark diffe
rieren '. Hinzu kam als Unterscheidungsmerkmal die GUte des von ihnen be
sessenen Bodens, die oft von groBerem EinfluB auf den Emteertrag des Betrie
bes sein konnte als die Ackerzahl. 

Die soziale Differenzierung der Harleshiiuser Beviilkerung war Ausdruck 
einer allgemeinen Entwicklung, wie sie mr ganz Mittel- und Westdeutschland 
im 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts nachweisbar ist. Die Vollbauem wur
den vielfach zur Minderheit im Dorf, nahmen aber durch ihren Grundbesitz 
eine privilegierte Stellung in der sozialen Hierarchie ein. Gleichzeitig entwik
kelte sich eine unterbiiuerliche Schicht der Kothner und Tagelohner, die mit 
ihrem geringen Grundbesitz auf einen Zuverdienst im Handwerk oder auf ei
nem groBeren Hof angewiesen waren. 

Verantwortlich mr diesen Strukturwandel war das Zusammentreffen ver
schiedener Faktoren, die hi er jedoch nur kurz angemhrt werden konnen. Seit 
der Mitte des 18. Jahrhunderts setzte in Deutschland ein stetiges und beachtli
ches Bevolkerungswachstum ein. Die deutsche Bevolkerungszahl stieg von 18 
Millionen Menschen 1740 auf24 Millionen 1800 und schlieBlich bis auf36 Mil
lionen 1856'. Innerhalb von 116 Jahren muBten auf den deutschen Territorien 
doppelt soviele Menschen Raum, Arbeit und Nahrung finden wie im Jahre 
1740. Urn einiges hOher war der Zuwachs in Harleshausen, denn hier lebten 
1747 304 Menschen ' , wogegen 1846 bereits 788 Einwohner geziihlt wurden ' . 
Dieser Bevolkerungsdruck traf auf eine Wirtschafts- und Sozialstruktur, die, 
eingeengt von den feudalen Fesseln, nicht in der Lage war, si ch der neuen Si
tuation anzupassen. Der knappe Produktionsfaktor Boden wurde unter der 
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landlichen Bevolkerung immer mehr aufgeteilt und bewirkte, daB den einzel
nen Familien sukzessiv weniger Anbaunache zur Verfligung stand. In den 
west- und siiddeutschen Realteilungsgebieten konnten durchschnittlich nur 
noch 30 Prozent der bauerlichen Betriebe allein von der Landwirtschaft 
leben ' . Die iibrigen waren auf Nebenerwerb, vornehmlich Heimarbeit und 
Tagelohn, angewiesen und waren damit gegenjeden KriseneinnuB bei Agrar
oder Absatzkrisen der heimischen Produktion doppelt anfallig. 

In Harleshausen hatte das Zusammenwirken von Bevi:ilkerungswachstum 
und Wirtschaftskrise nachhaltige Auswirkungen auf die Sozialstruktur und 
die Besitzverhaltnisse im Dorf. So war flir die K1einbauern die in der Not auf
gezwungene Realteilung die Quelle flir noch groBere Armut und existentielle 
Unsicherheit und flihrte in vielen Fallen zum Notverkaufvon Grund und Bo
den. Sinnfallig wird dieser ProzeB in einem Vergleich der Berufsstrukturen 
von 1747 und 1846 : 

Tabelle 2: Beru!sstruktu,'·' 
1747 

Selbstandige 
Ackermanner 
Gesinde 
Tagelohner 
Handwerker 
- Bauhandwerker 
- Wagner 
- Schneider 
- Schreiner 
- Schmiede 
- Leineweber 
- Schuhmacher 
- Sonstige 

19 
19 
27 
18 

-
13 
(6) 

I 
-
4 
-
-

1846 

32 
34 
69 
87 

66 
I 
4 
3 
3 
2 
3 
5 

Bei einer mehr als Verdoppelung der Einwohnerzahl von 304 (1747) auf788 
(1846) stieg die Anzahl der selbstandigen Ackerleute "nur" urn 68 Prozent, von 
19 (1747) auf 32 (1846), wogegen die Zahl unselbstiindiger Tagelohner urn 
mehr als 150 Prozent, von 27 (1747) auf69 (1846), anstieg. Auffallig ist ebenfalls 
der enorme Zugang an Handwerkern, der allein durch die 1846 neu erschei
nende Berufsgruppe der Bauhandwerker ausgelost wird. Es ist zu vermuten, 
daB durch die Sattigung des Arbeitskraftebedarfs in der Landwirtschaft die 
jiingeren Generationen aus den Harleshauser K1einbauern- und Tagelohner
familien gezwungen waren, sich eine Beschaftigung im Bauhandwerk in und 
urn die Stadt Kassel zu suchen. 

Die Agrarrefonnen 

Die wirtschaftliche und soziale Lage der kurhessischen Landbevolkerung 
war in den Jahren 1830/31 unertraglich geworden. Hessen gait als das Armen
haus Deutschlands " . Die Auswirkungen der Wirtschaftskrisen am Ende des 
18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts und des Bevolkerungswachstums 
konnten innerhalb der dornichen Gemeinschaften nicht mehr aufgefangen 
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werden. Die Notsituation verlangte nach staatlichen Interventionen. A1s 
Haupthindemisse mr eine langfristige Verbesserung der sozialen Lage auf 
dem Land und der Produktivkraftentfaltung in Landwirtschaft, Handwerk und 
Industrie stellten si ch die feudalen Fesseln der historisch Uberholten Wirt
schaftsverfassung heraus. AuBer den Bauern hatte auch das stiidtische BUrger
turn ein manifestes Interesse an der Aufhebung feudaler Verhiiltnisse und for
derte nicht nur die Einfuhrung der Gewerbefreiheit, sondem auch die Durch
mhrung von Agrarreformen " . Diese wurden dann - trotz erheblicher Verzo
gerungen gegenUber der preuBischen Entwicklung - vom hessischen Kurfur
sten durch folgende Gesetze verfugt: 

I. Das "Gesetz vom 23. Juni 1832 Uber die Ablosung der Grundzinsen, 
Zehnten, Dienste und anderer Real-Lasten" J] 

2. Das "Gesetz zur Errichtung einer Landeskreditkasse", vom 23. Jun; 
1832 I'. 

3. Das "Gesetz die Verkoppelurig der Grundstiicke betrefTend" vom 28. 
August 1834 I'. 

4. Das "Gesetz Uber die Theilung derGemeinschaften, welche hlnsichtlich 
der Viehhute bestehen", vom 25. Okt. 1834 1

' . 

FUr die Mehrheit der Bauem war mit der Grundlastenablosung die HofT
nung auf eine gesicherte Existenz, mit weniger grundherrschaftIichen und 
staatlichen Belastungen als zuvor, verbunden. Die Wirklichkeit sah anders 
aus. 

Der VerelendungsprozeB der Landbevolkerung konnte durch die Agrarre
formen nicht aufgehalten werden, sondem erhielt stattdessen weitere forcie
rende Impulse. Hauptverantwortlich waren hiermr die Bedingungen, unter 
denen sich die Bauem aus ihren feudalen Fesseln "befreien" muBten. Die oko
nomische und politische Schwiiche von BUrgertum und Bauemstand erlaubte 
es dem Kurmrsten und dem Feudaladel, ihre Bedingungen mr die bevorste
hende Umgestaltung der Wirtschaftsverfassung der aufbegehrenden Opposi
tion zu diktieren und damit ihre alten Privilegien - nur im neuen Gewande -
Uber die unruhige Zeit zu retten. Adel und Landesherrschaft wollten nicht 
entschiidigungslos auf ihre bisherigen Einnahmen verzichten, sondem lieBen 
sie si ch teuer abkaufen. In § 6 des AblOsungsgesetzes vom 23. Juni 1832 wurde 
verfugt : Das Abkauf-Kapital bestehet in dem zwanzigfachen Betragedes ermillel
ten Werthes der abzulosenden Leistungen ". Von alien Zehnten, Grundzinsen 
und Frondiensten errechneten die Grundherren die durchschnittliche Jahres
rente und multiplizierten den Geldwert mit dem Faktor 20. Das Ergebnis war 
in der Regel eine Summe von mehreren hundert Thalem Ablosegeld, das die 
Mehrheit der Bauem unmoglich aufbringen konnte. Die Verschuldung von 
Hof und Grundbesitz, nur urn dejure Eigentiimer des bisher bewirtschafteten 
Landes zu werden, wurde unvermeidbar. 

Auch wenn die Landesregierung mit der Einrichtung der Landeskreditkas
se den ablOsewilligen Grundbesitzem verbilligte Darlehen zur Verfugung 
stellte, hatte die notwendige Verschuldung nachhaltige Auswirkungen auf 
den Fortbestand der selbstiindigen KJeinbauem. Die neuen Schuldverhiiltnis
se hatten niimlich qualitative Nachteile gegenUber den alten grundherrschaft
lichen Verhiiltnissen. Wiihrend die Abgaben an den Grundhell n von den ein-
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gebrachlen Ernleertriigen berechnel wurden, und damil in schlechlen Jahren 
niedriger ausfielen als in gulen, waren die Zinsen und Ablriige an die Gliiubi
ger von konslanler GroBe und muBlen unabhiingig von der wirtschaftlichen 
Lage der Belriebe - unler Androhung der Verpfandung 18 - bezahll werden. 
Hinzu kam, daB mil der Aufnahme monetiirer Schuldverhiillnisse die Bauern 
verstiirkl gezwungen waren, ihre Agrarprodukle auf den Miirklen zu schwan
kenden Marklpreisen zu verkaufen, und sie von daher - selbsl bei gulen Ern
leertriigen - nie vorhersehen konnlen, ob die Einnahrnen ausreichlen, urn die 
Scbuldenlilgungen rechlzeilig vorzunehmen. Unertriiglich wurden die hohen 
Belaslungen in wirtscbaftlichen Krisenzeilen. Die MiBernlen in den Jahren 
1845 bis 1847 brachlen die Bauern urn ihre exislenznolwendigen Ertriige, und 
vor all em die kleineren Bauern waren gezwungen, ihren Lebensmittelbedarf 
durch Zukiiufe - bei tiberhohlen Preisen - auf den Miirklen abzudecken " . 
Eine emeule Schuldenaufnahme war vielfach der einzige Ausweg, der den 
Bauem verblieb, wenn sie gleichzeilig ibre Familien erniihren und die Ablriige 
der alIen Schulden zahlen wollten. 

Wir konnen diese Enlwicklung - von den Agrarreformen iiber die Verscbul
dung zum wirtschaftlichen Ruin - an einigen Beispielen in Harleshausen 
nachzeichnen. 

Johannes Scharf war Ackermann in Harleshausen und bewohnle das Haus 
Nr. 35. Sein HofumfaBle im Jahre 1855 43 Kasseler Acker Land, gerade genug, 
urn eine Familie und zwei oder drei Gesindeleule davon erniihren zu konnen. 
Aus einer seiner Abloseurkunden gehl hervor, daB er am 22. April 1847 die 
Fruchlzins-Berechligung des SI. Martin-SliflS an 14 3/4 Acker seiner Grund
sliicke flir 139 Thaler 13 Silbergroschen abgelosl hal 20 Zur Begleichung der 
Schuld muBle er von der Landeskredilkasse ein Darlehen in Hobe von 130 
Thalem zu den bekannlen Konditionen aufnehmen 2I Wir konnen davon aus
gehen, daB die 130 Thaler nur ein Bruchleil der benoliglen Ablosekapitalien 
darslelllen, die Bauer Scharf auBer flir den Zins auch noch flir den Zebnlen 
und die Frondiensle der insgesaml 43 Acker Land aufnehmen muBle. Die flir 
K1ein- und Mittelbauem hohe Verschuldungsquole war vermutlich auch der 
Grund daflir, warum Bauer Scharf ersl 1847, 15 Jahre nach dem Erlall des Ge
seIzes, den AblOsungsvorgang beantragte. Diese schleppende Abwicklung der 
Grundlaslenablosung war flir ganz Kurhessen signifikanl. Im Jabr 1848 waren 
ersl ca. 50 Prozenl aller Laslen und Diensle abgelOsl 22 ; hauplsiichlich auch nur 
die von groBeren Bauem und Dorfgemeinschaften, wie aus den jiihrlichen 
Durchschnittsbelriigen der LKK-Darlehen ersichtlich isl " . In der Hungerkri
se, Anfang der 50-er Jahre, selzle sich die finanzielle Misere des Johannes 
Scbarffort. Er muBle weilere Schulden aufnehrnen;jedoch war er dieses Mal 
auf die privaten Geldverleiher in Kassel angewiesen, die ihm bis zu 5 Prozenl 
Zinsen abverlanglen. lm Jahr 1857 war der Hof mil 4.972 Thalem so hoch ver
schuldel, 24 daB die jiihrlichen Zinszahlungen von ca. 250 Thalem (ohne Ab
Irag) 25 vermullich nichl mehr durch den Ertrag der Landwirtschaft abzudek
ken waren und Bauer Scharfseinen Besilz verkaufen muBle. DerVerkaufser
los von 5 600 Thalem reichle ihrn gerade aus, urn die Schuldenlasl abzutragen 
und sich flir sieben Jahre in seinem zuvor besessenen Wohnhaus einrnielen zu 
k·· 26 onnen . 

Dieser Verlusl der biiuerlichen Selbstiindigkeil, der gleichbedeulend war 
mil der folgenreichen sozialen Deklassierung vom produklionsmittelbesil-
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zenden Grundbesitzer zum eigentumslosen (Tage-) Lohnarbeiter, war in Har
leshausen kein Einzelfall. Von den 32 Ackermiinnern, die 1846 einen eigenen 
HofbesaBen, existierten 1852 nur noch 23 Ackermiinner, also 30 Prozent weni
ger " . Die schon fruher festgestellte Tendenz der Proletarisierung des selb
stiindigen Bauernstandes - vom Ackermann zum Tageliihner - verzeicbnete 
in diesen lahren ihren ersten Hiihepunkt. So wurde zum Beispiel der im Haus 
Nr. 34 wohnende Wollrath Hoffmeister, der mit einem Knecht und einer 
Magd seinen eigenen Betrieb bewirtschaftete, in der Einwohnerliste von 1846 
nocb als Ackermann geflihrt 28. In der Einwohnerliste von 1852 war er bereits 
als Tageliihner ausgewiesen 29. Eine weitere hiiufig vorkommende Form der 
Aufliisung selbstiindiger Betriebe erfolgte im Zusammenhang mit dem Tod 
des Familienoberhaupts. Die finanzielle Situation der Hinterbliebenen er
zwang die Aufteilung des Grundbesitzes an alle Erben und verkleinerte da
durcb die landwirtschaftliche Nutzfliiche auf eine nicht-existenzsichernde Be
triebsgriiBe. Die Siibne von Johannes ReiB, die 1849 alle auf dem viiterlichen 
Hof mitgearbeitet hatten " , verloren 1852, nacb der Erbaufteilung, ihre Ein
kommensgrundlage und muBten im Tagelohn arbeiten ". 

Nachdem in der Konsolidierungsphase der Landwirtschaft von 1855 bis 
1866 auch in Harleshausen die Anzahl der selbstiindigen Bauernstellen wieder 
leicht angestiegen war - von 23 (1852) auf29 (1864) 32, setzte ab 1866 ein kon
tinuierlicher ProletarisierungsprozeB der KJein- und Mittelbauern ein. In der 
KJassensteuerrolle von 1869 sind vor all em die Betriebe unter 10 ha landwirt
schaftlicher Nutzfliiche mit den Vermerken "schwer belastet, stark verschul
det" od er anderen, die Notlage charakterisierenden Bemerkungen versehen J3 

Je kleiner die BetriebsgriiBen waren, umso erdruckender war die Schulden
last. Der Zeitraum von 1864 bis 1872 verzeicbnete dann auch einen Ruckgang 
der selbstiindigen Ackermiinner um 35 Prozent, von 29 (1864) auf 19 (1872) " . 
Interessant ist, daB Landau diese eskalierende Tendenz der sozialen Differen
zierung der Dorfbeviilkerung flir einige Landgemeinden, die niiher an der 
Stadt Kassellagen, bereits im Jahr 1842 konstatieren konnte. In der Beschrei
bung der Ortschaft Wahlershausen kommt er zu dem "Resumee" : "Die Be
wohner sind so herabgekommen, daB nur nocb zwei Bauern ubrig sind und Ta
gelobn die Haupterniihrungsquelle ist" "-

Der Deue Bauerntypus 

In direkter Beziehung zum Niedergang des kleinen Grundbesitzes stand die 
Konsolidierungs- und Expansionsphase der groBbiiuerlichen Betriebe lO. Die 
biiuerliche Oberschicht war der eigentliche Gewinner der Grundlastenablii
sung. Denn erst mit der Aufbebung der Feudallasten wurden die Vorausset
zungen flir eine "Produktion auf eigene Rechnung" und den neuen Unterneh
mertypus, der eine "rationelle Landwirtschaft" betreiben konnte, unter den 
groBen Bauern geschaffen. Diesen Bauern fiel es unter den verbesserten Pro
duktionsbedingungen wesentlich leichter, die Abliisesummen abzutragen. 
Die Aufstellung all er Abliisegelder der LKK zeigt dann auch, daB bauptsiich
lich die groBen Bauern in Kurhessen als erste abgeliist haben mussen ". 

Siimtliche neun Bauernhiife mit uber 20 Hektar BetriebsgriiBe in Harles
hausen uberstanden die Bauernbefreiung unbeschadet und konnten si ch zum 
Teil sogar vergriiBern. Die Not der KJeinbauern wurde zum Vorteil der groBen 
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Bauern. Der Ackermann Heinrich Biede vom Hof Nr. 6 ist fUr diese Tendenz 
ein typisches Beispiel. In den Jahrzehnten nach der Grundlastenablosung 
konnte Biede seinen Besitz durch Zukauf von Grundstiicksparzellen von 
Kleinbauern aus Harleshausen auf fast 30 Hektar vergroBern. Die groBte 
Transaktion tatigte er 1857 mit dem Aufkaufvon Haus, Hofund Grundbesitz 
(43 Acker) des - uns bereits bekannten - Bauern Johannes Scharf. In dem so 
vergroBerten Betrieb war Biede in der Lage, rentabler und rationeller als bis
her die landwirtschaftliche Produktion zu betreiben. Er loste sich von dem tra
ditionellen Gesindebetrieb, der noch van der Fiirsorgepflicht des Bauern ge
geniiber den Knechten und Magden gepragt war, und beschaftigte fast aus
nahmslos Tageliihner". In der gesamten Landwirtschaft van Harleshausen 
ging die Anzahl des Gesindes in dem Zeitraum von 1862 bis 1873 urn 58 Pro
zent zuriick ". Diese Umstellung war die Voraussetzung fUr einen effiziente
ren Arbeitskrafteeinsatz, da mit Tagelohnern wesentlich kostengiinstiger und 
kurzfristiger disponiert werden konnte. Die VergroBerung des Biede'schen 
Betriebes findet ihren Ausdruck auch in den Antragen auf die Baugenehmi
gungen eines privaten Backofens 40 und einer neuen Stallung'l 

Gemeinheitenaufteilung und Verkoppelung 

In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts wurden von den groBen Bauern 
immer haufiger die Forderungen nach restloser Aufhebung der produktions
hemmenden Relikte aus der feudalistischen Wirtschaftsverfassung formu
liert. Neben der Grundlastenablosung batten die Agrarreformen zwar die Auf
teilung der Gemeinheiten und die Zusammenlegung der Grundstiicke (Ver
koppelung) venligt, aber nicht praktisch durchgesetzt. Verantwortlich waren 
hierfUr die Durchflihrungsbestimmungen der Gesetze, die im Fall der Ver
koppelung die Zustimmung samtlicher Grundeigentiimer voraussetzten, was 
dazu fUhrte, daB vorerst keine einzige Zusammenlegung zustande kam 42. Die 
Proteste der groBbauerlichen Interessenvertreter, wie z.B. die Adresse der 
Slandeversammlung an den KurfUrsten im Jahr 1864 mil der Forderung nach 
einer Gesetzesnovellierung ", blieben obne Erfolg. So muBte es wiederum ei
ner von auBen kommenden Macht iiberlassen bleiben, die Jortschritts"-hem
menden Zuslande, die nach Sinning "fUr den eifrigen und vorwartsstrebenden 
Landwirt unertraglich geworden waren"", zu beseitigen. Bald nach der Anne
xion Kurhessens 1866 durch PreuBen wurde am 13. Mai 1867 das "Geselz be
lreffend die Ablosung der Servituten, die Theilung der Gemeinschaften und 
die Zusammenlegung der Grundstiicke fUr das vormalige KurfUrstenthum 
Hessen"" vom preuBischen Konig erlassen. In § 3 wurde als wesentliche 
Neuerung verfUgt, daB die Verkoppelung und Gemeinheitenaufteilung be
reils dann durchgefUhrt werden sollte, wenn der Antrag "von den Besitzern 
mindeslens des vierten Theiles der nach dem Grundsleuerkataster berechne
len Flache dieser Ackerlandereien (ausging)"". Damit wurde es der Minoritiil 
der groBen Bauern in den Dorfern ermoglicht, ihre Interessen auch gegen den 
Willen der Mehrheit der kleinen Grundbesitzer durchzusetzen. 

Wilhelm Fiihrer berichlel in seiner Harleshiiuser Chronik von dem erfolg
losen Widersland der Harleshauser Bauern gegen die Verkoppelungsabsich
len des Louis Richter, der mit einer BelriebsgroBe von 300 Ackern (70 ha) 
groGler Bauer im Dorfwar: "Als Obervellmar, Waldau und viele andere Orte 
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unserer Gegend die Zusammenlegung ihrer Felder schon lange durchgeflihrt 
hatten, haben si ch die Harleshiiuser Bauern noch mit aller Gewalt dagegen ge· 
striiubl. Sie flirchteten die hohen Kosten und die Schiiden, welche durch die 
Vernachliissigung der Felder wiihrend der Verkoppelungszeit entstehen". 
Louis Richter gelang es schlielllich, einige Bauern auf seine Seite zu bringen, 
und so wurde im Jahre 1882 41 das Zusammenlegungsverfahren der Gemar· 
kung Harleshausen erofTnet " . Von den 368 Grundbesitzern in Harleshausen 
hatten nur 31 den Antrag unterschrieben; unter ihnen, mit Louis Richter (70 
ha) und Johannes Klapp H. (35 ha), die zwei groBten Bauern ". Der Wider· 
stand der kleinen Grundbesitzer war mit der Aufnahme des Verkoppelungs· 
verfahrens aber noch nicht endgiiltig gebrochen. "Durch allerlei Schwierigkei· 
ten und Hindernisse wurde die Verkoppelung so verzogert, daB die Planiiber· 
weisung erst nach zehn Jahren, also im Herbst 1902, stattfinden konnte"". 
Doch auch dann verweigerten noch 43 Beteiligte aus Protest ihre Unterschrift 
unter den Recess und forderten damit die staatliche Autoritiit heraus. Diese 
lieB es sich nicht nehmen, die Querulanten gerichtlich zu bestrafen " . 

Der Widerstand der Harleshiiuser Bauern wird aus ihrem existentiellen In· 
teresse an den alten Zustiinden verstiindlich. Die Zusammenlegung der 
Grundstiicke, die Aufhebung des Flurzwanges und die ErschlieBung der Flur 
mit Wegen unterwarfen den Produktionsfaktor Boden vollstiindig dem Ratio· 
nalisierungsinteresse der groBen Bauern. Wiihrend die Verkoppelungsbetrei· 
ber von den MaBnahmen eine efTektivere Ausbeutung des Bodens und groBe· 
re Unabhiingigkeit von den traditionellen, produktionshemmenden Zwiingen 
der Dorfgemeinschaft erwarten konnten, war der Nutzen flir die kleinen 
Grundbesitzer - wenn iiberhaupt - sehr gering. Diejenigen Bauern, die nur 
drei oder vier Parzellen besaBen, hatten nach der endgiiltigen Planiiberwei· 
sung meistens keine Verringerung ihrer Parzellenzahl zu verzeichnen. Statt· 
dessen kam es hiiufiger vor, daB die neu zugewiesenen Grundstiicke in Lage 
und Qualitiit schlechter waren als die vorherigen. Hinzu kamen die hohen 
Umlegungsgebiihren und die von Fiihrer schon erwiihnten Behinderungen 
bei der Ernte. 

Von noch groBerer Bedeutung flir die kleinen Grundbesitzer waren die 
Nachteile, die durch die Aufteilung der Gemeinheiten und die ackermiiBige 
Nutzung der gemeinschaftlichen Brache entstanden. Vor den Agrarreformen 
waren die Gemeindeweiden und das gesamte - auch in privatem Besitz be· 
findliche - Brachland von allen Einwohnern der Gemeinde flir die Viehhal· 
tung genutzt worden. Besonders die kleinen Bauern, die kein eigenes Weide· 
und Brachland besaBen, waren auf diese gemeinschaftliche Fliiche angewie· 
sen, urn ihre wenigen Kiihe, Ziegen und Schweine unterhalten zu konnen. Mit 
ihren niedrigen BetriebsgroBen waren sie nur so lange existentiell gesichert, 
wie sie die sozialen Leistungen der Gemeinde kostenlos in Anspruch nehmen 
durften. Immerhin hatte Harleshausen allein an Gemeindebesitz 93 Acker 
Wiesen, Hute und Triften. 

Die Aufteilung der Gemeinheiten brach mit einer jahrhundertealten So· 
zialleistung der Gemeinschaft flir die kleinen Grundbesitzer und vertrieb sie 
von den Weiden und der Brache. Die groBen Bauern wollten und konnten ihre 
Viehhaltung von der Weideflitterung auf die Stallflitterung umstellen, flir die 
kleinen Viehbesitzer aber war dies nur selten moglich. A1s geringe Entschiidi· 
gung flir ihren erlittenen Verlust wurde den Kleinbauern eine Gemeindewiese 
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ftir 60 Kiihe zur Verftigung gestellt, deren Nutzungsrechtjedoch nicht vererb
bar war und damit ftir die nachfolgenden Generationen endgiiltig verloren
ging ". 

Bereits ein Jahrzehnt zuvor hatten die Harleshiiuser ihr Nutzungsrecht an 
der Viehhute im Habichtswald abtreten miissen. Die tradierten Repriisenta
tions-und Jagdinteressen des ehemals kurhessischen Hofes, die noch mit der 
viehwirtschafUichen Nutzung vereinbar waren, wurden von den forstwirt
schaftlichen Interessen der preuBischen Staatsverwaltung verdriingt und ftihr
ten zur Verbannung der biiuerlichen Nutztiere und zur Ausrottung des statUi
chen Rotwildbestandes im Habichtswald H. "Die Gemeinde hane die Wahl, 
ob sie als Abfindung ein Waldgrundstiick oder Geld haben wollte. Sie wiihlte 
Geldabfindung, weil gerade ein Schulneubau dringend notwendig war, und 
bekam 2000 Mark ausbezahlt"". Diese monetiire Entschiidigungsart und der 
festgelegte Verwendungszweck waren in keiner Weise dazu geeignet, die ent
standenen Verluste an sozialer Absicherung ftir die Ideinen Grund- und Vieh
besitzer auszugleichen. 

Soziale VerhiiItnisse der Tagelohner oDd Bauhandwerker 

Die massenhafte Freisetzung biiuerlicher Existenzen, d.h. die Deldassie
rung des selbstiindigen K1ein- und Mittelbauerostandes zu grundbesitzlosen 
Tagelohnero, und die Auswirkungen der Rationaliserung in den groBen land
wirtschafUichen Betrieben (z. B. geringerer Bedarf an Arbeitskriiften und Ver
schlechterung der Konkurrenzsituation ftir die iibriggebliebenen K1ein
bauero), muBte notwendig solange zu Armut und Hunger ftihren, wie Hand
werk und Industrie keine Ausweichmoglichkeiten ftirdie arbeitslosen Landar
beiter anbieten konnten. 

Tabelle 3: 
Erwerbszweige der Harleshiiuser Beviilkerung (in % der Beschii/ligten) 

Erwerbszweig 1846 1852 1858 1864 1869 1874 

Landwirtschaft 35,7 35,0 34,6 34,8 26,2 15,4 
Bauhandwerk 25,6 23,6 15,5 17,4 16,8 16,2 
Sonst. Handwerk 8,9 4,0 7,7 8,0 4,9 7,7 
Tagelohn 26,7 29,6 33,3 30,8 36,9 49,8 
Industrie 0 2,5 1,8 3,1 2,9 1,6 
Sonstige 3,1 5,3 7, I 5,9 12,3 9,3 
Beschaftigte in 
% der Einwohner 32,7 25,0 29,0 25,8 28,4 27,5 
Quelle : Zusammenstellung aus den BcvolkerungsliSlen 1846, 1852. 1864, a . • . 0 ., 1858, Best. 180 (Kasse l) 
Nr. 805, und Klasse nslcuerrollen ... , 1869 und 1984, • . •. 0 . 

Wenn wir in Tabelle 3 die Haupterwerbszweige ftir die Harleshiiuser Bevol
kerung betrachten, dann wird die Abhiingigkeit von den Sektoren Landwirt
schaft und Bauhandwerk evident. EinschlieBlich der TagelOhner, die verrnut
lich ebenfalls in den beiden Sektoren gearbeitet haben, konzentrierten sich 
hi er fast 90 Prozent aller Beschiiftigten. Unter diesen Voraussetzungen muB
ten Beschiiftigungseinbriiche in Landwirtschaft und Bauhandwerk einer Exi
stenzbedrohung ftir den GroBteil der Dorfbevtilkerung gleichkommen. In der 
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Tat k6nnen wir nicht nur einen langfristigen Niedergang der Landwirtschaft 
van 45,2% (1747) auf 34,6% (1858) und 15,4% (1874) feststellen, sondern eben
falls eine Zasur im Bauhandwerk, das van 25,6 % auf 15,5 % (1858) der Beschaf
tigten zuriickging_ Die Ursache fUr die Krise des Bauhandwerks ist wesentlich 
in der Strukturschwache der Stadt Kassel und der ausbleibenden Industriali
sierung zu se hen. Obwohl nach der Restauration des Absolutismus in 
Deutschland fast alle Residenzstadte aufbliihten, verzeichnete Kassel eine ge
genlaufige Tendenz. Der Widerstand des KurfUrsten Friedrich Wilhelm gegen 
Industrieneugriindungen in der Residenz " und das Fehlen eines Stadterwei
terungsplans so, hatte ein relativ geringes Bev61kerungswachstum der Stadt 
Kassel im Vergleich mit anderen groBen Stadten zur Folge 57 und fUhrte zu ei
nem "Siechtum" der Bautatigkeit bis 1866. 

Fiir die Harleshauser Bauhandwerker blieb angesichts dieserTatsachen nur 
die Arbeitslosigkeit oder der soziale Abstieg auf den Status eines Tage16hners. 
In den Jahren 1846 bis 1874 stieg denn auch die Anzahl der Tage16hner van 
26,7 auf 49,8 Prozent, wobei zu beriicksichtigen ist, daB der statistische Wert 
noch wesentlich hOher ausfallen wiirde, wenn die mitarbeitenden Frauen und 
Kinder ebenfalls unter der Rubrik Tagel6hner erfaBbar waren. 

Der rein quantitative Gr6Benvergleich der Tagel6hneranteile in den ver
schiedenen Jahren istjedoch nicht ausreichend, urn Aussagen iiber die sozia
len und materiellen Lebensverhaltnisse dieser "Berufs"gruppe machen zu 
k6nnen. Das AusmaB des sozialen Dekiassierungsprozesses (vom Bauhand
werker zum Tagel6hner) wird z. B. erst dann nachvollziehbar, wenn man be
denkt, daB im Jahr 1869 in Harleshausen ein Maurer- oder WeiBbindergeselle 
urn 130 Thaler verdiente, wogegen in Tage16hnerfamilien schon zwei Perso
nen arbeiten muBten, urn den gleichen Jahresverdienst zu erreichen. So ist es 
nicht verwunderlich, daB in der Klassensteuerrolle van 1869 bei zwei Drittel 
aller Tagel6hnerfamilien zwei oder mehr Verdiener angegeben sind, wogegen 
der Anteil der Doppelverdiener bei den Bauhandwerkern mit ca. 30 Prozent 
erheblich niedriger liegt 58 . 

Mit der "Antwort der KurfUrstlichen Residenz-Polizei-Direktion" auf eine 
Anfrage iiber die Lage der Tagel6hner in den Ortschaften des Kreises Kassel 
aus dem Jahre 1847 steht uns eine friihe, offizielle Quelle mit detaillierten In
formationen iiber die materiellen Verhaltnisse der Tagel6hner zur Ver
fUgung 59 Nach diesen Angaben laBt sich fUr einen mannlichen Tageliihner in 
der Landwirtschaft bei 280 Arbeitstagen im Jahr ein Jahreslohn van ca. 47 
Thalern errechnen. Frauen waren in der Regel nur ein halbes Jahr beschaftigt 
und kamen auf einen Jahresverdienst van h6chstens 20 Thalern. Derselbe Be
richt fUhrt als Lebenshallungskosten pro Person und Jahr an: 

Brot und Brotfriichte 6-10 Thaler 
Kaffee, 01 etc. 3- 4 Thaler 
Miete 8-12 Thaler 
Brennmaterial 4- 6 Thaler 
Kleidung 10-15 Thaler 

31-47 Thaler 

Hierbei sind die Kosten fUr Gemiise und Kartoffeln nicht beriicksichtigt; die
se wurden van den Tagel6hnern auf dem ihnen zugeteillen Grabeland selbst 
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angebaut und mu3ten in Arbeitsleistungen bei den Landwirten abgearbeitet 
werden. Wenn wir einen Vergleich der Einnahmen und Ausgaben vorneh
men, dann ergibt sich daraus, da3 ein Mann bei voller Beschiiftigung im un
giinstigsten Fall gerade in der Lage war, sich selbst zu erniihren, sowie Miete 
und Brennmaterial zu bezahlen. Eine Frau konnte im besten Fall nur fUr si ch 
selber sorgen; fUr die Versorgung der Kinder bleibt in einer solchen Berech
nung kein Platz. Auch die offiziellen BehOrden kamen zu einer iihnlicb diiste
ren Einschiitzung der Situation von Tagelohnern auf dem Land; sie scbeuten 
sich aber, ihren eigenen Untersucbungen giinzlicb Glauben zu schenken und 
wiegelten, wie im nachfolgenden Auszug aus einem Bericht vor 1846, hiiufig 
ab. "Mutma3Iiche Angaben sind etwa in der fraglichen Beziehung umso be
denklicher, als sie leicht das Resultat zur Folge haben konnen, da3 die Ausga
ben eines Tagelohners zur Beschaffung der notwendigsten Lebensbediirfnisse 
die Einnahmen nicht unbedeutend iibersteigen und dadurch ein Bild iiber die 
Lage eines Mannes hervorgebracht wird, das immer auch beklagenswert aber 
dennoch so schwarz nicht ist als es durcb statistiscbe Uberlegungen gemacbt 
wird ( .. . )" 60. 

Da3 die geschilderte Situation fUr Harleshausen aber durchaus realistiscb 
war, konnen wir einigen Visitationsbericbten der Harleshiiuser Schule ent
nebmen, in denen Aussagen iiber die weit verbreitete Kinderarbeit gemacbt 
werden. "Die Kinder sind rob und ungeschlacbtet, das traurige Abbild ihrer 
verwilderten Eltem; sie sind durchaus ob ne Zucht, EhrgefUbl und religiosen 
Sinn. Das Holzbolen hiilt sie den ganzen Tag iiber - wenn man die Schulzeit 
abrechnet - im Walde, wo sie sich selbst iiberlassen sind und verwildern" 'l 
Oder wie Bitter formuliert: "Pfarrer Fenner fUhrte die Ursacben der hiiufigen 
Schulversiiumnisse leils auf die Beschaffenheit der Gemeinde zuriick, wo sehr 
viele diirftige Eltem sicb gezwungen glaublen, si ch der Kinder vom zarteslen 
Aller an zur Beihilfe in der Nabrung zu bedienen, indem sie dieselben im na
hen Walde des Sommers Blumen, Erdbeeren und dergleichen zum Verkauf, 
wiihrend der rauhen Jahreszeil Holz suchen lie3en, was man von jeher ge
wohnt war" " . Wenn auch aus der Diklion dieser Aussagen biirgerliche Moral
und Werlkalegorien als Bewertungsma3stiibe fUr die soziale Siluation im Darf 
herauszuhoren sind, so vermitteln sie dennoch eine ungefahre Vorslellung 
von der Armut in Harleshausen. 

Ein weiterer Mosaikslein in dem Bild von den Lebensverhiillnissen isl die 
Wohnsiluation des TageWhners Wilhelm Pippig. In den Jahren vordem Haus
'lmbau 1854/55 bewohnle er zusammen mil seiner Familie (drei Personen), 
seiner Schwesler und einem Kostgiinger das Haus Nr. 73 mil einer Wohnflii
che von 18 qm; 6l das waren 3,6 qm pro Person. Im Jahr 1855 vergro3erte er das 
Haus urn 10,5 qm Wohnfliiche. Dieser Zuwachs konnte jedoch nicht zur Aus
breitung der bisherigen Bewohner genutzl werden, sondern wurde fUr den Fa
miliennachwuchs (zwei Kinder) benotigl. Nun wohnlen auf 28,5 qm neun 
Menschen und hatten damit fast genauso wenig Quadratmeter pro Person wie 
zuvor. 

Das soziale Elend und die wirtschaftIiche Not der Einzelnen fanden ihre 
Enlsprechung in dem iirmlichen Zustand der politischen Gemeinde Harles
hausen. Nachdem mit den Agrarreformen die lelzlen Reste der Fiirsorge
pflicht der Grundherren gegeniiber ihren abhiingigen Bauem beseiligl waren, 
mu31e die Gemeinde allein fUr die soziale Absicherung der Gemeindemilglie-
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der aufkommen. Unter den Voraussetzungen, daB es nur noch wenige wohlha
bende Bauem im Dorf gab, die gegebenenfalls hohe Abgaben an die Gemein
dekasse hatten leisten konnen, und daB die Mehrzahl der Einwohner selber 
hilfebedlirftig war, konnte die Gemeinde ihren sozialen Aufgaben bei weitem 
nicht gerecht werden. Nur in einem Fall ist bekannt, daB einerTage16hnerwit
we mit finanzieller Unterstlitzung aus ihrer Notlage geholfen wurde, aber 
selbst hier nur mit Einschrankungen. Im GemeindebeschluBbuch ist folgen
der BeschluB vom 29. Marz 1838 dokumentiert: "Der Nachsuchenden wird 
erotTnet, daB bei ihrer Vermogenslosigkeit vonjetzt an eine Logis auf Kosten 
der Gemeindekasse fUr sie gemietet werden soli. Ubrigens aber, da sie noch 
kraftig und einen starken, gesunden Korperbau hat, danach recht gut im Stan
de ist, die Unterhaltsmittel fUr si ch und ihre drei Kinder anzuschatTen" 64. In al
Ien anderen dokumentierten Beschliissen ist der Gemeindevorstand nach ei
nem Delegationsprinzip verfahren, indem er die sozialen Hilfeleistungen in 
Form von Auflagen durch and ere Gemeindemitglieder aufbringen lieB. So ge
schehen im Zusammenhang mit einem Antrag des" WeiBbindergesellen Jo
hannes Dippel liber Erlangung einer Erwerbsfahigkeits-Bescheinigung zum 
Zwecke seiner Verheiratung mit Anna Maria Fister aus Kassel" vom 9. Mai 
1866 : "De m nachstehenden Johannes Dippel wird die erbetene Erwerbsfahig
keitsbescheinigung ( ... ) gestattet und erteilt, mit dem Vorbehalt, daB er sich 
verpflichtet, so lange er arbeitsfahig bleibt, seine alte Mutter Anna Christina 
Dippel, geb. Biede, unweigerlich zu verpflegen, und zwar bis zu ihrem Lebens
ende, so daB die Mutter alle Anspriiche auf die hiesige Gemeindekasse in Be
ziehung von Unterstlitzung entsagt" 65. 

Selbst wenn die Gemeinde auf diesem indirekten Weg die groBte Not von 
einigen Einwohnem noch zu lindem versuchte, ist zu vermuten, daB vor allem 
vielen Tagelohnerfamilien die Hilfe verwehrt wurde, da sie haufig kein Hei
matrecht in Harleshausen hatten. Von den Zugezogenen konnten nur diejeni
gen einen Anspruch auf materiellen Rlickhalt in der Gemeinde stellen, die 
laut GemeindebeschluB in die Gemeinde aufgenommen worden sind. Aus 
den Jahren 1836 bis 1866 sind uns jedoch nur sehr wenige Aufnahmeantrage 
und Bewilligungen bekannt. Dies ist nicht verwunderlich, denn zur Aufnahme 
wurden immerhin (1.) der Geburtsschein, (2.) ein Zeugnis liber die Aufnih
rung (polizeiliches Flihrungszeugnis) und (3.) ein gerichtlicher Vermogens
schein von der Gemeindebehorde liber 150 Thaler (!) und auBerdem als Auf
nahmegeblihr ein lederner Feuereimer und zwei Obstbaume verlangt 66. Ins
besondere das geforderte Vermogen von 150 Thalern muB in diesen schweren 
Jahren fUr tagelohnernde Familien eine utopische Summe gewesen sein. 

Weitere Indikatoren fUr die miserablen sozialen Verhaltnisse enthalt die 
demographische Entwicklung des Dorfes. In der Hungerkrise der fUnfziger 
Jahre verzeichnete die Einwohnerzahl von Harleshausen einen absoluten 
Rlickgang urn 27 Personen, von 812 (1852) auf 785 (1855) Einwohner und 
stagnierte dann bis 1861 67 

Einige der Ursachen fUr diesen ersten Bevolkerungsriickgang seit dem 
DreiBigjahrigen Krieg konnten in der niedrigen Geburtenrate und der hohe
ren Sauglingssterblichkeit durch Unterernahrung und mangelnde Hygiene ge
legen haben. Wenn wir die Ntersstruktur aus dem lahre 1864 heranziehen " , 
dann konnen wir in der Tat feststellen, daB die Geburtsjahrgange 1853 bis 1856 
erheblich unterreprasentiert sind. Im Vergleich mit dem lahr 1852 ist der 
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1854er Jahrgang urn 30 Prozent weniger vertreten, gegeniiber den Geburts
jahrgangen Anfang der sechziger Jahre sogar urn 50 Prozent. 

Der Geburtenriickgang und die hohe Kindersterblichkeit gingen einher mit 
einer erheblichen Verringerung der durchschnittlichen Lebenserwartung der 
Menschen. Die uns zur VerfUgung stehenden Angaben dokumentieren leider 
nicht die fUnfziger Jahre, sondern reichen nur von 1827 bis 1846. Aber trotz
dem laBt sicb die dort festgestellte Tendenz in den Kontext der zuvor aufge
zeigten Phanomene einordnen. Im Jahre 1827 betrug die mittlere Lebenser
wartung in Kurhessen noch 40,57 Jahre, 1846 waren es nur nocb 35,27 Jahre " . 
Armut und Hungerwaren fUr die Gesundbeit der Menschen also nicbt folgen
los geblieben. 

Ein weiterer nicht unerheblicher Anteil des Bevolkerungsriickgangs ent
fallt auf die Auswanderungen. Die hofTnungsvollen Berichte iiber die Lebens
verhaltnisse in Ubersee und die iibertriebenen Versprechungen der Werbe
agenturen mit ihren "schonfarbenden Zusicherungen und in Aussicht gestell
ten Privilegien" 70 veranlaBten viele Kurhessen, der aussicbtslosen Lage in 
ihrer Heimat den Riicken zu kehren und in der "Neuen Welt" ihr Gliick zu 
such en. 1. Fiihrer gehOrte zu den ersten Harleshausern, die im Jahre 1850 die 
Auswanderung wagten. In seinem Briefvom 31. Dezember 1850 an die Eltern 
und Geschwister schildert er die zu dieser Zeit noch existierenden guten Ver
dienstmoglichkeiten in San Franzisko. "Es sind uns fUnfSchreiner. Wir haben 
uns eine Stube gemietet, wo wir den Monat 25 Dollar Miete bezahlen. Wir fan
den die ersten Tage gleich Arbeit und verdienen fUnfbis sechs Dollar den Tag. 
Vorigen Sommer haben die Schreiner und Zimmerleute noch zehn bis zwolf 
Dollar den Tag verdient. Es istjetzt schon ziemlich iiberbauft von Arbeitern. 
Wir haben diesen Monat jeder von uns fUnf Mann bundert Dollar (!) erspart. 
( . . . ) Wenn man sicb selbst kocht, kann ein Mann fUr einen Dollar den Tag 
recht gut leben. ( ... ) Mehrere Meilen von hier soli ein gutes Land sein. Die 
Ackerbau treiben, sollen gute Geschiifte machen." Aber es lockte noch hOhe
rer Verdienst: "Ich und meine Kollegen haben uns nun entschlossen, ( ... ) in 
die Goldminen zu gehen und unser GIUck zu versuchen, man hat erst keine 
Ruhe bis man dagewesen ist" 71, 

1. Fiihrer halte Gliick und kam als reicher Mann nach Harlesbausen zuriick, 
wo er mit seinem ersparten Geld eine Gastwirtschaft erofTnete. Sein Sohn war 
der spatere Biirgermeister (1904 bis 1927) Wilhelm Fiihrer. Fiihrers Brief - des
sen Inhalt sicherlich sebr bald dorfbekannt war - muB auf die verarmten Har
leshauser wie eine Schilderung aus dem Paradies gewirkt haben. Zumindest 
wird er die 30 Bewobner in ihrem Vorhaben unterstiitzt haben, die in den Jah
ren 1852 bis 1868 aus Harleshausen iiberwiegend nach Amerika ausgewandert 
sind 12, 

Industriewachstum in Kassel 

Harleshausen als Dorfin der Nahe einer GroBstadt war im Laufe seiner Ent
wicklung immer starker in den EinfluB von Kassel geraten. In den Jahrbunder
ten vor 1846 - dem ersten nachweisbaren Jahr mit massive m Auftreten von 
Bauhandwerkern - garantierte der Haupterwerbszweig Landwirtschaft noch 
eine relative Unabhangigkeit von auBerdorflichen, wirtschaftlichen Entwick
lungen und damit die Moglichkeit der Selbstregulierung von Bevolkerungs
entwicklungen und agrarwirtschaftlichen Veranderungen innerhalb der Dorf-
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gemeinschaft. Natiirlich bestanden auch Abhiingigkeiten, auf die die Harles
hiiuser keinen EinfluB hatten, so z. B. die Grundherrschaft mit der stiindigen 
Erhiihung der Grundlasten, die Naturereignisse und die schlechten Ernten 
und die Kriege mit ihren Verwiistungen und Pliinderungen usw., ab er trotz
dem blieben diese fast immer im diirflichen Handlungsrahmen liisbar. Erst 
seitdem die Harleshiiuser Landwirtschaft aus bekannten Griinden die Erniih
rung der Dorfbeviilkerung nicht mehr gewiihrleisten konnte, muBten unter
privilegierte Beviilkerungsschichten in der Stadt ihren Lebensunterhalt ver
dienen. Damit wurde das Schicksal des Dorfes Harleshausen in sukzessiv stei
gendem AusmaB von der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Kassel ab
hiingig. 

Mit der Annexion Kurhessens wurden von der preuBischen Regierung die 
restriktiven Wirtschaftsgesetze der kurhessischen Zeit aufgehoben. Die Ab
schafTung des Zunftmonopols (Gesetz vom 29. Miirz 1867) und die Obernah
me der Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes (Gesetz vom 21. Juni 
1869) schufen die Voraussetzungen, urn auch im ehemaligen Kurhessen die 
Gewerbefreiheit und Freiziigigkeit einflihren zu kiinnen 1'. Vor dem Hinter
grund des wirtschaftlichen Aufschwungs der Griinderzeit, in dem seit 1871 
geeinten Deutschen Reich, wurden in Kassel eine Vielzahl von 1ndustriegriin
dungen vorgenommen. 1nsbesondere die Textil- und Maschinenbauindustrie, 
die schon zuvor in Kassel Tradition hatten, erlebten eine Expansionsphase. 

Die Industrie beniitigte nun massenweise Arbeitskriifte, urn die riesige Pro
duktionsmaschinerie am Laufen zu halten. Allein in den Jahren von 1867 bis 
1907 vervierfachte sich die Zahl der in Industrie und Handwerk Beschiif
tigten 74. Da die Fabriken ihren Arbeitskriiftebedarf nicht vollstiindig aus der 
stiidtischen Reservearmee rekrutierten, boten si ch auch flir Arbeiter aus dem 
liindlichen Urn land neue Beschiiftigungsmiiglichkeiten. 

Arbeitsbedingungen in den Fabriken 

Fiir die eigentums- und arbeitslosen Harleshiiuser Tageliihner und Bau
handwerker erschien die 1ndustrie in Kassel als der Rettungsanker, der ihnen 
einen Ausweg aus ihrer Armut versprach. In unvergleichbarem AusmaB voll-
109 sich eine Umorientierung von den krisenanfalligen und rationalisierungs
bedrohten Arbeitspliitzen in der Landwirtschaft zu den expandierenden Ar
beitspliitzen in der Industrie. Wiihrend in der Klassensteuerrolle von 1874 nur 
4 Familienvorstiinde als Arbeiter ausgewiesen waren, hatten in dem AdreB
buch von 1886 bereits 106 Einwohner ihren Berufmit "Arbeiter" angegeben 7'. 

Die HofTnungen auf einen gesicherten Arbeitsplatz und ein geregeltes Ein
kommen waren vorerstjedoch triigerisch. Das Oberangebot an Arbeitskriiften 
aus dem stiidtischen und liindlichen Bereich und die konjunkturellen Schwan
kungen machten die Arbeitspliitze keineswegs sicher, sondern sorgten flir eine 
hohe Fluktuationsrate unter den Beschiiftigten. Am stiirksten waren hiervon 
unqualifizierte Arbeiter betrofTen, die von den Unternehmernje nach Bedarf 
eingestellt oder entlassen wurden. Mit ihren meist nur angelernten Fiihigkei
ten waren sie am leichtesten austauschbar und unterlagen von daher bestiindig 
der Dispositionsfreiheit der Fabrikherren. 

Wenn wir die Qualifikationsstruktur der Harleshiiuser Arbeiter betrachten, 
dann stellen wir fest, daB gerade aufgrund des gering ausgepriigten traditionel-
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len Handwerks 76 nur sehr wenige Harleshauser iiber eine fachliche Qualifika
tion verftigten und der groBe Teil darauf angewiesen war, in der Industrie als 
tagelohnemde Hilfsarbeiter Beschaftigung zu find en. Die substantielle Be
deutung des Unterschieds, ob ein Arbeiter angelemte oder qualifizierte 
Arbeiten ausflihren konnte, driickt sich in den difTerierenden Lohnen dieser 
Beschaftigtengruppen aus. 

Tabelle 7: Tagesverdienste in der Industrie 77. 78 

1883 1900 

TageWhner 1,33 2,00 
angelemter Arbeiter 2,00 2,50 
Durchschnittsverdienst 
von qualifizierten Arbeitem 2,42 3,33 
qualifizierter Arbeiter 
im Akkord 4,03 5,15 

Der geringe Verdienst eines un- oder angelemten Arbeiters wurde - aurs Jahr 
gerechnet - noch dadurch dezimiert, daB nur selten eine dauerhafte Anstel
lung gewahrleistet war und dadurch Zeitraume entstehen konnten, in denen 
iiberhaupt nichts verdient wurde. Die qualifizierten Arbeiter gehorten hinge
gen zur Stammbelegschaft eines Betriebes und wurden auch in Krisenzeiten 
haufig weiterbeschaftigt. 

Um unter diesen Bedingungen das notwendige Existenzminimum an Ein
kommen erreichen zu konnen, waren die Familien auf Zuverdienst der 
Frauen und Kinder angewiesen. Von den jugendlichen Fabrikarbeitem, die 
im Zeitraum von 1868 bis 1874 in Kasseler Fabriken Arbeit fanden, kamen 
78,4 % aus Ortschaften der naheren und femeren Umgebung von Kassel ; nur 
21,6% wohnten direkt im Stadtgebiet ". Dieses kann als ein Indiz flir die Ar
mut auf dem Lande angeflihrt werden, aber auch flir die Moglichkeit der Fa
brikanten, ihre billigsten Arbeitskriifte aus der Landbevolkerung zu rekrutie
ren. DaB sie hierbei nicht vor der Ausbeutung von Kindem zuriickschreckten, 
laBt sich anhand der Altersstruktur der 28, im Zeitraum von 1869 bis 1874 regi
strierten jugendlichen Fabrikarbeiter aus Harleshausen dokumentieren. 

Tabelle 8: Jugend/iche Fabrikarbeiter aus Harleshausen 0869-1874) 

Alter bei Erhalt der Arbeitserlaubnis 13 14 15 16 
Beschaftigte abs. 9 12 6 1 
in Prozent 32,1 42,9 21,4 3,6 80 

AufschluBreich sind ebenfalls die Familienverhaltnisse, aus denen die Kin-
der kamen. In 9 von 28 Familien war der Vater verstorben, so daB die Kinder 
vom friihesten Alter an die Rolle des Hauptverdieners wahmehmen muBten. 
In den iibrigen Fallen wurde der Vater als Bauhandwerker oder Tagelohner 
angegeben. 

Das existentielle Interesse der Jugendlichen an einem, wenn auch noch so 
geringem Verdienst, deckte sich in einigen Fallen sogar mil dem Ausbeu
tungsinteresse der Fabrikanten, wenn es darum ging, selbst ungesetzlich lange 
Arbeitszeiten in Kauf zu nehmen, nur um nicht die Arbeitsmoglichkeit an al-
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tere Jugendliche oder Erwachsene zu verlieren. In einem Bericht des Kasseler 
Polizeidirektors Bernstein an die K6nigliche Regierung wird dieses Interesse 
auch von offizieller Seite formuliert : " Wie ersichtlich ist, so werden im hiesi
gen Kreise jugendliche Arbeiter unter 14 Jahren gar nicht beschaftigt (was fUr 
Harleshausen nachweisbar unrichtig ist, vgl. Tabelle 6, d. V.), dagegen etwa 150 
von 14-16 Jahren, welche demnachst mit Arbeitsbiichern zu versehen sein wiir
den. Die meisten derselben werden im Widerspruche mit dem § 3 der Regula
tion vom 9. Marz 18391anger als zehn Stunden taglich beschaftigt, manche ei
De, manche zwei Stunden laDger. Dieser MiBstand wird in GemaBheit der er
lassenen Vorschriften einer Abbiilfe bediirfeD; urn den Intentionen K6Dig
licher Regierung entgegen zu kommen und im Interesse sowohl der Arbeitge
ber wie der Arbeitnehmer beaDtrage ich jedoch, mit der Abstellung dieses 
MiBstandes nur allmahlig vorzugehen 81 • 

Insgesamt geseben waren die Arbeitsbedingungen iD den Fabriken misera
bel und menschenunwiirdig. Die Unternehmer waren die uneingeschrankten 
Herrscher in ihren Betrieben. Ihr Wort gait als Gesetz, dem sichjeder Arbeiter 
uDterzuordneD halle. Wenn auch der Arbeiter privat ein freier Mensch war, so 
h6rte seine Freiheit spatestens am Fabriktor auf. Hier veri or das Biirgerliche 
Gesetzbuch seine Giiltigkeit und wurde von den zum Teil unmenschlichen 
Fabrikordnungen abgel6st. 

Ein weiterer Grund fUr die inhumanen Arbeitsbedingungen war von noch 
wesentlicherer Bedeutung : Die Unterordnung der menschlichen Arbeit unter 
das Diktat der Maschine in der industriellen Produktion. Der Arbeiter, der fru
her in der Landwirtschaft und im Handwerk den ProduktionsprozeB noch 
weitgehend selbst bestimmen konnte und dessen individuelle Fahigkeiten in 
der Produktion noch zur Geltung kamen, war, sobald er in den industriellen 
ProduktionsprozeB eingegliedert wurde, jeglicher Selbstbestimmung und In
dividualitat entkleidet. Er muBte si ch in Tempo und Rhythmus der Arbeitsver
richtung einer auBermenscblichen Instanz anpassen. Die Maschine gab den 
Takt an! Die Iandlichen Arbeiter lillen verstarkt unter diesen industriellen Ar
beitsbedingungen. Der Kontrast zwischen landwirtschaftiicher und hand
werklicher Arbeit auf der einen Seite und extrem arbeitsteiliger, entfremdeter 
und nur an dem Rhythmus der Maschine orientierter industrieller Arbeit an
dererseits, fUhrte haufig zu Anpassungsschwierigkeiten. Die "nicht-funktio
nierenden" Arbeiter wurden dann mit harten Strafen gefUgiggemacht und den 
inhumanen Anforderungen des Produktionsprozesses untergeordnet 82. 

Harleshausen im Kraftfeld der Stadt 

Die Folge der industrialisierung war ein enormer Bev61kerungsanstieg in 
Kassel und der naheren Umgebung. In den Jahren zwischen 1867 und 1910 ver
vierfachte sich die Einwohnerzahl Kassels von 41587 auf 153196 " . Da die Ar
beiterquartiere in der Kasseler AJtstadt aber schon vor der Jahrhundertwende 
vollkommen iiberbelegt und sogar die als Wohnraum ungeeigneten Keller 
und Dachb6den ausgenutzt waren, konnte die Stadt die anwachsende Zahl der 
Zuwanderer nicht mehr unbegrenzt aufnehmen ". Viele zugezogene Arbei
terfamilien siedelten sich von daher in den umliegenden Ortschaften des 
Landkreises an. Den tiiglichen Arbeitsweg von einer Stunde und mehr nah
men die Arbeiter in Kauf, urn die Vorteile des billigeren Wohnens und die 
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Moglichkeit des landwirtschaftlichen Nebenerwerbs auf dem Lande nutzen 
zu konnen. In einem Brief des Fabrikanten Wegmann vom 5. April 1890 Uber 
die Wohnverhaltnisse seiner Arbeiter erhalten wir u. a. Auskunft Uber das 
MietpreisgeraUe von Stadt und Land." Von unseren 600 Arbeitern sind ca. 156 
verheiratet. Von letzteren wohnen lI2 Leute in Cassel-Rothenditmold und be
zahlen durchschnittlich fUr eine Wohnung, bestehend aus Stube, Kammer, 
KUche und KeUer 153 Mark. 44 Arbeiter wohnen auf den umliegenden Ort
schaften OberveUmar, NiederveUmar, Wolfsanger, Harleshausen, Kirchdit
mold, Oberzwehren, und bezahlen durchschnittlich fUr ebensoviele Riiume 87 
Mark. Die Miete raUt demgemaB mit der Entfernung von Cassel-Rothendit
mold. Die Wohnungen sind im aUgemeinen klein und ungesund aber trotz
dem sehr gesucht, weil Mangel an Arbeiterwohnungen vorhanden ist" " . 

Urn die Jahrhundertwende wurde die Nachfrage nach LandparzeUen durch 
den stetigen Zuzug von fremden Arbeitern auch in Harleshausen immer gro
Ber. Die einheimischen Bauern erkannten hierin ihre Gewinnchancen und 
verkauften einige ihrer Acker mit erheblichem Preisaufschlag, nachdem sie 
diese in ParzeUen aufgeteilt hatten. Die Anzahl der bis 0,5 ha groBen Grund
stUcke in der Harleshauser Gemarkung stieg in dem Zeitraum 1869 bis 1901 
von 42 auf lI8 an (vg\. TabeUe 5). Diese Entwicklung setzte sich in den ersten 
beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts forciert fort und fUhrte zu dem Er
gebnis, daB Harleshausen 1923 mit 1,04 ba die niedrigste Durchschnittsbe
triebsgroBe im Landkreis (3,1 ha) hatte " . 

Tabelle 5,' BelriebsgrojJenslruklur in Harleshausen 81 

o - 0,5 ha 
05- 2 ha , 
2 - 3 ha 
2 -lOO ha 

1869 

42 
43 
12 
22 

1885 

83 
44 
14 
18 

1901 

118 
54 
16 
17 

Neben der Bewirtscbaftung des Ackerlandes wurde es Ublich, daB sich die Ar
beiter ein Scbwein und/oder die "Kub des Arbeiters", die Ziege, bielten. DaB 
mit der Zunahme von Arbeiterhaushalten in Harleshausen auch die Zahl der 
Schweine und Ziegen ansteigen muBte, ist nur folgerichtig. AufscbluBreich ist 
jedoch das AusmaB, in dem diese Entwicklung voranschritt. Von 193 Schwei
lien im Jahre 1873 erbohte sich die StUckzahl urn 248 % auf 672 Schweine im 
Jahre 1900. Harleshausen hatte damit die zweitgroBte Zuwachsrate des Land
kreises hinter Kirchditmold " . 

Die enormen Zuwachsraten des kleinen ParzeUenbesitzes und der viehbe
sitzenden Haushalte ist ein Ausdruck fUr das starke Bevolkerungswachstum, 
das in Harleshausen durch den Zuzug von Arbeiterfamilien aus entfernteren 
land lichen Gebieten stattgefunden hat. In weniger als zwanzig Jahren (1887 
bis 1905) verdoppelte si cb die Einwohnerzahl und Harlesbausen wandelte sich 
vom ehemals landwirtschaftlich gepragten Dorfzum Arbeiterwohnort vor den 
Toren Kassels. Obwohl Harleshausen fUnf bis zehn Jahre spater von der Zu
wandererweUe erfaBt wurde als die naher an Kassel gelegenen Ortschaften Ro
thenditmold und Kirchditmold, setzte der Anstieg dennoch fruher und we
sentlich vehementer ein als im Durchschnitt des Landkreises (vg\. TabeUe 6). 
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Die groBten Steigerungsraten konnen wir zwiscben 1894 und 1915 feststellen ; 
in dieser Pbase lag die Einwobnerzuwacbsrate sogar iiber der von Kassel. 

Tabelle 6: Beviilkerungsentwicklung von 1869 bis 1935 in Kassel, Harles
hausen und im Landkreis (1869 = 100%) 

Jahr Kassel 
abs. % 

1869 41587 -' 100 
1877 53043 ' ) 127,5 
1887 64083 ,) 154,1 
1890 72477 174,3 
1894 81752 ") 196,6 
1905 120467 290,0 
1915 165315 397,5 
1925 171559 412,5 
1935 178919 430,2 

Harleshausen 
abs. % 

860 100 
964 112,1 

1093 127,1 
1340 155,8 
1600 186,0 
2138 248,6 
3800 441,9 
3994 464,4 
4967 577,6 

a) Vcrgleichsjahr 1861 b) Vergleichsjahr 1875 c) Ve rs leichsjahr 1885 
d) Vergleichsjahr 1895 c) Keine Zahlenangaben vorhanden. 

Landkreis 
abs. % 

36936 ' ) 100 
41664 ') 112,8 
47184 ') 127,7 
51163 138,5 
55951 ' ) 151,5 
62523 169,3 

<) 
• • • ••••• • ••••••• 

Que llen : Rudolf Summa, a .•. 0 ., I abelle 2; Koniglich Preussischer Staatsdienstkalender 1867 rr.. a. a. O. 
Adre6buch von Wehlheiden u.a., Wehlheiden 1886 ff. , Waiter Schreine r a.a.O. , S. 47, Adre6buch von 
Cassel 1901 fr. 

Mit der Ansiedlung stiidtiscber lndustriearbeiter auBerhalb der Stadtgren
zen Kassels wurde die scbon vorber bestehende Abhiingigkeitsbeziehung des 
Dorfes Harlesbausen von der lnteressen- und Bediirfnislage der Stadt ver
stiirkt. Beschriinkten sich in den Anfangen der Industrialisierungsphase die 
Abhiingigkeiten noch auf den Arbeitsmarkt von Kassel, so wurde im 20. 1ahr
hundert zusiitzlich das gesamte Wohnungs- und Siedlungswesen durch exter
ne Faktoren bestimmt. Urn dem Zuwandererstrom von Arbeitern geniigend 
Wohnraum zur VerfUgung stellen zu konnen, muBten groBe Teile der Harles
hiiuser Gemarkung siedlungsmiiBig erschlossen und urbanisiert werden. Die 
Form, in der dieses geschah, ist charakteristisch fUr die Verstiidterung eines 
Dorfes. lnnerhalb von zwei 1ahrzebnten wurden mehrere hundert Hektar Ak
ker-, Wiesen- und Weideland in Bauland umgewandeit und damit der acker
bauenden Bevolkerung als Existenzgrundlage entzogen. Vor dem Hinter
grund der durch die steigende Nachfrage erhohten Bodenpreise 89 sahen im
mer mehr Bauern eine groBere Attraktivitiit im Verkauf ihres Landes, statt es 
selbst landwirtschaftlich zu nutzen. Diejenigen Bauern jedoch, die an ihrer 
Landwirtschaft festhaiten wollten, litten an den hohen Bodenpreisen Scha
den. lhnen war bei Vererbung nur nocb die Alternative verblieben, sich ent
weder bocb zu verschulden, urn die BetriebsgroBe zu erhaiten und gleichzeitig 
die Miterben auszahlen zu konnen, oder Reaiteilung vorzunehmen. Letzteres 
war die iiblicbe Entwicklung. Der sukzessive Niedergang der Landwirtschaft 
im 19. Jahrhundert wurde also auch nach der 1ahrbundertwende in stadtnahen 
Gemeinden nicht aufgebaiten, sondem eher noch forciert und dieses Mal 
auch auf die groBeren Betriebe ausgeweitet 00. 

Die Gewinner der umfangreichen Urbanisierung Harleshausens waren die 
Kasseler Bodenspekulanten. Bereits vor der Verkoppelung, mit der die 

276 



Grundlagen flir die Erschliellung neuer Siedlungsgebiete gelegt wurden, tra
ten zwei ihrer Protagonisten als Landaufkiiufer in Erscheinung: Hermann 
Meyerbof, Kaufmann aus Kassel, und Kommerzienrat Wegmann, der oben 
bereits erwiibnte Fabrikant aus Kassel. Fiihrer bericbtet in seiner Harlesbiiu
ser Cbronik sebr anschaulicb iiber deren eintriiglicbe Geschiifte .• Da seiner 
Zeit fast alle Harleshiiuser Bauem gegen die Verkoppelung waren, glaubten 
sie aucb nicht, dall dieselbe durchgeflihrt werden konne. Der oben erwiihnte 
Jude Hermann Meyerhof aber wullte sehr wobl, dall die Zusammenlegung der 
einzelnen Grundstiicke - wie in allen liindlichen Ortscbaften - auch in Harles
bausen nicbt ausbleiben wiirde. Nacbdem er das ebemals KJapp'sche Gut 
(welcbes er scbon 1870 aufgekauft hatte, d. V.) an Richter verkauft batte, kaufte 
er deshalb alle Grundstiicke unserer Gemarkung, die er baben konnte. Beson
ders batte er es auf die mitten im Habichtswald gelegenen Wiesen der Harles
biiuser Bauern abgeseben, denn diese Waldwiesen brachten nur spiirlicben Er
trag und lagen so weit vom Dorf, dall mancber Besitzer si cb zu ibrem Verkauf 
leicbt bereden liell, aber Meyerbof wullte wohl, dall diese Wiesen bei der Ver
koppelung dem Forstfiskus zufallen wiirden, und dall er als Entschiidigung da
flir irgend ein anderes Stiick in der Feldmark des Dorfes bekommen wiirde. 
Als dann die Verkoppelung im Gange war, setzte sicb Meyerhofmit Kommer
zienrat Wegmann in Verbindung, und dieser kaufte dem Juden seine Harles
biiuser Landereien und Wiesen ab. Dafiir erhielt Wegmann als Abfindung im 
Jabre 1892 einen Plan auf dem Rothenberg an der Rotbenditmolder Grenze. 
Zu diesem Planstiick kaufte er dann nacb einiger Zeit nocb zwei angrenzende 
Pliine hinzu, so dall er schlielllich einen zusammenhiingenden Grundbesitz 
von 240 Acker hier besall. Er glaubte, dall die neue Stralle, welcbe von der 
Wolfhager Stralle auf den Rotbenberg gelegt war, einmal nacb Harlesbausen 
zu weiter geflibrt wiirde, und dall dadurcb sein Harleshiiuser Besitz als Bauge
liinde erschlossen wiirde. So entstand die grolle Siedlung, Wegmanns
Park,,,91. 

Ein anderer, nicht weniger raffinierter Spekulant war Justizrat Friehs aus 
Kassel. Aucb er kaufte sicb vor der Verkoppelung in der Harlesbiiuser Gemar
kung billig ein und spekulierte auf die Zusammenlegung seiner verstreut gele
genen k1einen Parzellen zu grollen, als Baugeliinde geeigneten Flurstiicken. 
Nacb Abscblull des Planiiberweisungsverfabrens erbielt er flir seine ebemals 
68 (!) Parzellen, die eine durchschnittliche Grolle von ca. 1 ha batten, 5 Plan
stiicke, von denen das grollte unterbalb der Rasenallee mit 35 ba ausgewiesen 
wurde 92. 

Dieses Geliinde liell er parzellieren und verkaufte die einzelnen Parzellen 
als Bauland vorwiegend an wohlhabende Beamte und Geschiiftsleute aus Kas
sel, die sich in der idyllisch gelegenen .Gartenstadt", abseits von Gestank, 
Larm und Hektik der Grollstadt niederlassen wollten. Wie lukrativ die Boden
spekulationen selbst dann noch waren, wenn si ch der Spekulant nur daraufbe
scbriinkte, ein grolles Grundstiick aufzuteilen und diese Stiicke dann einzeln 
als Bauland zu verkaufen, verdeutlicht ein Preisvergleich, den Sinning ange
stellt hat. "In diesen Vororten (die in unrnittelbarer Niihe der Stadt liegen, 
d.V.) werden heute schon grollere Stiicke mit 2000 bis 4000 Mk. pro Casseler 
Acker (0,85-1,70 Mk. pro qm, d. V.) bezahlt, k1einere aber, sobald sie sich zu 
Baupliitzen eignen, bringen 2 bis 5 Mk. pro Quadratmeter" ."" . 
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Wir wollen es mit den zwei angeftihrten Beispielen von Bodenspekulationen 
in Harleshausen bewenden lassen, obwohl die Aufziihlung bei we item nicht 
vollstiindig ist, und zu einer abschliellenden Beurteilung der Entwicklung 
kommen. Die siedlungsmiillige Erschliellung der Harleshiiuser Gemarkung 
war in ihrer extensiven Form wesentlich durch die Wohnraumbediirfnisse der 
in Kassel arbeitenden und zugezogenen Industriearbeiter initiiert. Fiir Harles
hausen bedeutete der Zustrom neuer Einwohner eine vollstiindige Uberfrem
dung der alten Dorfbevolkerung und gleichzeitig ei nschneidende Veriinde
rungen in dem Verhiiltnis der Menschen zum traditionellen Produktionsfak
tor Boden. Durch die stark angestiegenen Preise wurde der Boden immer 
mehr zu einer beliebigen Ware in den Hiinden der Bodenspekulanten. In dem 
Handel mit Grundstiicken wurden die Kleingrundbesitzer und Arbeiter fast 
immer von den geschiiftemachenden Biirgem aus Kassel iibervorteilt. 
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41 Vgl. Antrag des ()konomen Heinrich Biede aufBau ei ner Stallung '1. 17.2. 1864. StM Best. 180 

(KasseJ) Nr. 190. 
42 Vg!. E. Lang : Die Aurbereinigung in Hessen. Diss. GieBen. 1953, S. 3. 
43 Vgl. die Abschrift der Adresse. -In : L.t . Kirchner : Die industrielle Entwicklung der Stadt 
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45 Gesetz-Sammlung fUr die Koniglich preuBischen Staaten. Bd. 2. Berlin 1896, S. 151-155. 
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Das war in Harl eshausen der Fall. Vg!. d. vor. S. 152. 
47 Hi er irrt Filhrer; der Antrag wurde im April 1885 ges tellt. Vg!. Antrag aufZusammenlegu ng 

und Huteablosung der Gemarkung Harl es hausen. -In : Recess in der Zusammenlegungssache 
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54 Ebd. S. 25. 
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Kassel. Vg!. Summa a. a. 0 ., S. 30. 
56 Vgl. Kirchner a.a.O., S. 44f. 
57 Vg!. ebd. S. 35. 
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a.a. O., S. 127 fT. 
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62 Ebd .. 
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64 GemeindebeschluBbuch van Harl eshausen, Archiv der Stadt Kassel. 
65 Ebd .. 
66 Vg!. ,bd .. 
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auBer den Bauhandwerkern nur 17 - meistens unselbstilndige - Handwerker registri ert. Vg} , 
Klassensteuerrolle .... 1873-

77 Summa a. a. 0 ., Tabelle 29. 
78 Ebd. Tabelle 31. 
79 Vgl. Summa a. a. 0., S. 169 Anm. 132. 
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n, Summa weist sogar 30 jugendl. Arbeiter nach : vg}. Summa a. a. 0 ., S. 169. 
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82 Verg!. Summa a.a.O., S. 165. 
83 Vg!. Brunner a. a. 0 ., Tabelle 2. 
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Nr. 463 I, 57-60. 

85 StM Best. 165 (Kassel) Nr. 463 I, 187-188. 
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91 FUhrer a. a. 0 ., S. 22 r.. 
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93 Vgl. Sinning a.a.O., S. 84. ' 
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