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Der heule nur allzu oft wegen seiner negaliven Begleilerscheinungen be
klagle funklionale und soziale Wandel im "indlichen Raum Nordhessens von 
ursprtinglich intaklen bliuerlichen Siedlungen hin zu den fasl schon unwirk
licb anmutenden Schlafsiedlungen im Einzugsbereich eines einzigen sllidti
schen Oberzentrums, der Stadl Kassel, das zugleich das gewacbsene stlidliscbe 
.Antlitz" und den Charakter der dorflichen und sllidtischen Siedlungen, bzw., 
allgemeiner, das des llindlichen Raumes, bis zur Unkenntlichkeit verliodert, ist 
llingst bekannt und bereits Gegenstand entsprechender Unlersuchungen ge
worden '. Mit vorliegendem Beilrag soli versucht werden, den Befund einer 
diesbeziiglichen Untersuchung von lngo Sloppier, die er exemplariscb aohaod 
mehrerer Orte im engeren uDd weiteren Einzugsbereichs des Nieder- bzw. 
Nordhessiscben Zenlrums Kassel durchgeflihrt hat, aus bisloriscber Perspek
tive Zll kommentieren, indem die wirtschaftlichen Verhiiltnisse im Bereicb der 
Landstadl Eschwege wlihrend der Industrialisierung Deutscblands' skizziert 
werden. Eschwege selbsl nimmt in 1. StOpplers Arbeit keine zentrale Rolle ein, 
gehort aber zu den Orlen, die sein Unlersuchungsgebiet abrunden, das heiBt 
in diesem Falle markiert die Stadt den nordostlicben Grenzraum in seiner 
Oarsleilung. Vorliegender Aufsalz isl ursprtinglich, das soli nichl unerwlihnt 
bleiben, als Beitrag flir das geplante Eschweger Stadlbucb erarbeitel worden 
und deckt dort die Phase der Stadlgeschichte wlihrend der Induslriellen Revo
lution in Deutscbland ab. Schon bei einer ersten Durchsicht der einschlligigen 
Literalur fiel allerdings auf, daB nichl nur in heimalkundlichen Schriften', 
sondern zum Teil 3uch in der Fachliteratur 4 ein mitunter ehef optimistisches 
Bild von der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadl Eschwege wlihrend des 
Industrialisierungsprozesses entworfen worden ist: Charakterisierungen wie 
Eschwege als eine der "gewerbethatigsten"S hessischen Stadte, Eschwege -
das .Hessische Elberfeld"', neben Kassel die am weileslen entwickelte Sladt 
Niederbessens 7 oder gar .gegen 1860 die groBle Landsladt Niederhessens" ', 
legen es nahe, daB Eschwege eine vom IndustrialisierungsprozeB besonders 
bewegle Sladl gewesen is!. 

Oem slehl allerdings gegentiber, daB in der wirtschafts- und regionalge
schichtlichen Lileratur ' hinsichtlicb der geograpbischen Verortung des lndu
strialisierungsprozesses in Hessen - und damit auch im Hinblick auf die Be
werlung der Entwicklung Eschweges - vielmehr die Vorstellung von drei rele
vanlen GroBrliumen vorherrschl, in denen Eschwege selbst und die mit dieser 
Stadl vergleichbaren Stlidle eine nur unlergeordnete Rolle spielten: das 
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Rhein-Main-Gebiet mit der verkehrsgiinstig gelegenen Banken- und Handels
metropole Frankfurt, das Lahn-Dill-Gebiet als ein wichtiges Zentrum der 
Schwerindustrie und im Norden schlieBlich der Kasseler Raum als si ch ent
wickelndes Verwaltungszentrum bereits in landesherrlicher Zeit sowie als 
Statte der metallverarbeitenden Industrie 10 Eschwege, und auch die nicht 
mehr zu Niederhessen zahlende Stadt Hersfeld ", aber genauso Melsungen 
und weitere, vergieichbare Siedlungs- und Handelsraume, stehen in diesem 
Bild auf einer anderen Stufe, auf einem deutlich niedrigeren Industrialisie
rungsniveau. AIs solche Orte, die vom UrbanisierungsprozeB des Niederhessi
schen Oberzentrums, der Stadt Kassel, noch in der Gegenwart erfaBt werden, 
tauchen diese Stadte, zu den en auch Eschwege gerechnet werden muB, 
schlieBlich in der angesprochenen Untersuchung von I. Stoppler wieder auf. 
Auch dort gehoren sie keineswegs zu urbanen (Unter-)Zentren, sondern sie 
sind deutlich von den (Aus-)Wirkungen gepragt, die von den Zentralitatsfunk
tionen Kassels ausgehen. Von den Charakterisierungen der heimatkundlichen 
Literatur scheinen sich wenigstens keine Spuren erhalten zu haben - sofem sie 
denn iiberhaupt jemals zutreffend gewesen sind. Fiir diese Vermutung spre
chen mehrere, im Verlaufe des Beitrages darzulegende Griinde, die zugleich 
erkennen lassen, und darin besteht sozusagen zugleich der historisch formu
lierte Kommentar an die Untersuchung von I. Stoppler, daB die Weichenstel
lungen dafur, welche Regionen des alten Deutschen Reiches zu den neuen 
Zentren des modemen Deutschlands werden soUten, nur zum Teil in der Zeit 
der Industrialisierung vorgenommen wurden, nicht unwesentlich aber schon 
sehr viel friiher gesteUt worden sind. Die Feststellung Stopplers, daB der alte 
Stadt-Land-Gegensatz im Erscheinungsbild, in der Sozialstruktur und in den 
sozialen Verhaltensweisen unfruchtbar zu werden und sich zunehmend auf
zuheben scheint, ist in diesem Sinne nicht nur tief mit den funktionalen, das 
heiBt den infrasturkturellen, okonomischen und personalen Verflechtungen 
des land lichen Raumes mit dem urbanen Zentrum Kassel verkniipft, sondem 
besitzt zudem eine nicht Zll vemachHissigende historische Dimension, die im 
folgenden anhand der Eschweger Verhaltnisse herausgearbeitet werden soli. 

Das wirtschaftliche GefUge der Stadte wie Eschwege od er Hersfeld, urn nur 
zwei der "groBeren" Zll nennen, reichte zumeist bis in ihre hochmittelalterli
che, okonomische Bliitephase zuriick. Aber mit Ausnahme von Kassel iiber
lebten die althergebrachten Strukturen den in der Protoindustrialisierung 12 

initiierten Strukturwandel, so daB sich die Wirtschaft dieser Stiidte und ihrer 
Einzugsraume zur Mitte des 19. lahrhunderts ihrem Wesen nach kaum von 
den (spat-) mittelalterlichen Verhiiltnissen unterschied. Dies gilt in besonde
rem MaBe fUr die infrastrukturellen Bedingungen und die Rohstoffsituation 
dieser Stadte, die sie spezifisch von den kiinftigen Industriezentren Deutsch
lands abhoben: Konnte eine Region keine besonderen Rohstoffvorkommen 
vorweisen, muBte sie zumindest zentral gelegen sein (und, wie z. B. das Rhein
Main-Gebiet, iiber eine lange und bedeutsame Handelstradition verfugen), 
urn den IndustrialisierungsprozeB erfolgreich zu bewaltigen. 

Da aber der Eschweger Raum weder das eine noch das andere in nennens
wertem Umfange fUr sich geltend machen konnte, stellt sich die Frage nach 
der Diktion obengenannter, generoser und plakativer Entwiirfe. 

Nicht, daB dem nach Lage der Dinge nicht grundsatzlich zuzustimmen wa
re: Doch der allzu enge Blick auf den im wesentlichen kurhessischen (und teil-
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weise thtiringischen) Wirtscbaftsraum ist durchaus geeignet, die Suche nach 
einer angemessenen Fragestellung zu erscbweren. Deshalb geht es in diesem 
Beitrag nicht urn die Gegentiberstellung kleinraumlicher Wirtschaftseinhei
ten I] Vielmehr soil hier die Frage nach dem zweifelsfrei vorhanden gewese
nen Ausgangspotential gestellt werden: Im Werratal, bzw. im Hinblick auf 
Kurhessen od er Teile Thtiringens, batte Eschwege im 19. lahrhundert schlieB
lich keine viillig unbedeutende Position eingenommen! 

Zugleicb soil nach den grundsatzlich miiglichen Entwicklungschancen der 
Wirtscbaft des Eschweger Raumes im Vergleich zum deutschen Wirtscbafts
raum insgesamt gefragt werden 14 : Dies laBt im Ansatz eine KJarung der gegen
w3rtigen Situation erwarten: Escbwege, wie das ganze ehemalige nordhessi
sche "Zonenrandgebiet" tiberhaupt, gehiirt seit langer Zeit schon zu den Pro
blemgebieten der deutschen Wirtschaft. 

Wie es dazu kam, welche Chancen zur Wende des 19. zum 20. lahrhundert 
fUr diesen Raum bestanden, urn die Entwicklung zum okonomischen Passiv
raum zu verhindem, wird im folgenden anhand der fUr die Stadt und ihr Um
feld maBgeblichen Produktionsbereiche untersucbt. 

Wachstum der Stadt 
Die Beviilkerung Eschweges betrug zu Beginn des 19. lahrhunderts kaum 

mehr als 4.000 Menschen IS . Am Anfang des 20. lahrhunderts wohnten 11.113 
Menschen im Ort " . Demnacb ist die BeviilkerungszabJ im Untersuchungs
zeitraum fast auf das Dreifache angewachsen; im lahre 1910 schlieBlich hatte 
die Stadt mit 12.500 Einwohnern einen Stand erreicht, den sie nach dem Ersten 
Weltkrieg erst 1926 mit 12.773 Menschen wieder leicht tibertraf". 

In demographischer Hinsicht sprechen sol cbe ZifTern gegen eine Teilnah
me der Stadt am IndustrialisierungsprozeB - dies setzte wesentlicb dynami
schere Wachstumsraten voraus: Stiidte wie Essen, Duisburg und Dortmund 
hatten beispielsweise in der zweiten Halfte der 20er lahre des 19. lahrhunderts 
etwa gleich vie I Einwohner wie Eschwege, namlich 4.000 bis 5.000 Menschen; 
Bochum war mit 2.000 Einwobnern gar nur halb so groB I'. Zur lahrhundert
mitte hatte si cb die Einwohnerzahl der genannten Stadte ab er bereits verdop
pelt bzw. verdreifacht; in Eschwege hingegen war dies erst runde drei lahr
zehnte spater der Fall. Urn die Mitte der 1870er lahre ist diese sich bis zur lahr
hundertmitte nur andeutende Diskrepanz viillig ofTenkundig gewesen: Die 
Stadte Essen, Dortmund und Bocbum sind tiber das Zehnfache ihrer GriiBe 
seit labrhundertbeginn angewachsen. Duisburg hing zurtick : Es hatte bis da
hin nur die sechsfache Beviilkerungszahl seit 1800 erreicben kiinnen - Escbwe
ge dagegen hatte sich in diesen labren nicht einmal verdoppelt. Urn die kras
sen Unterscbiede in der Entwicklung von demographisch ursprtinglicb abnJi
chen Siedlungsraumen I' vollends zu verdeutlichen, sei ein Blick auf die Be
viilkerungszahlen am Vorabend des Ersten Weltkrieges gestattet: Essen war 
nun 60mal so beviilkerungsreich wie zum lahrbundertbeginn (295.000 Ein
wohner), Duisburg 46mal (229.000 Einwobner), Dortmund 54mal (214.000 
Einwohner) und Bochum 69mal (137 .000 Einwohner) so groB geworden. 
Demgegentiber wucbs die Eschweger Beviilkerung in diesem Zeitraum ledi
glich auf das Dreifache ihrer AusgangsgriiBe an (12.500 Einwohner), womit es 
selbst hinter das auf der Ebene des Vergleichs so begehrte Elberfeld zurtick
fiel, das seine Bevolkerung in dieser Zeitspanne verachtfacbte 20 . 
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Was sagl dieser Vergleich aus? 
Zwar ein 3uJ3eres, aber dennoch wesentliches Kennzeichen des Industriali

sierungssprozesses isl die grundlegende Umgeslaltung der von diesem be
rtihrten Raume. und zwar in wirtschaftlicher, politischer und sozialer Hinsicht 
- nichl zulelzl aber auch im Hinblick aufdas in ersler Linie sladtische Beviilke
rungswachstum, das eine verhaitnismafiig leicht zugangliche, meBbare und 
damil eine vergleichbare GriiBe darslelll, mil deren Hilfe dieser ProzeB de
skripliv erfaill werden kann. Geradezu charaklerislisch laill si ch mittels demo
graphischer Indikaloren die Umwandlung ehedem agrarisch genulzler Raume 
- wie das Ruhrgebiel oder das Werralal mil Eschwege als einem Siedlungsmil
lelpunkl - in induslrielle Ballungsraume ablesen, bzw. ihr Verharren im landli
chen SiedlungsgefUge erkennen. Damil in enger Verbindung slehl das Auf
kommen viillig neuer Sladtetypen und deren Infrastrukturen, bzw. die Urbani
sierung schlechthin. 

Aufder anderen Seite aber ist das marginale oder nur ziigerliche Wachstum 
der Regionen mit traditioneller, agrarischer und kleingewerblicher Gtiterpro
duktion - und damit oft verbunden: konservativ - bestandiger Wirtschafts
struktur - mit fUr die neuen, aufstrebenden Industrien ungtinstiger Rohstoff
situation ebenso kennzeichnend. 

Hierzu, und in diesem Sinne drangen sich dann doch wieder »elberfelder" 
Parallelen auf, ist auch Eschwege - sozusagen stellvertretend fUr zahllose 
deutsche Landstadte 21 - zu rechnen: Die Siedlungsraume mit dominieren
dem KJeingewerbe, wie dem seit alters gepflegten Textilgewerbe und dem Ge
brauchsgiiterhandel, also die .alten" Industrie- oder Gewerbestadte, waren in 
aller Regel, selbst wenn sie in der zweiten Halfte des 19. lahrhunderts noch 
einen bedeutenden Anteil am Wirtschaftsaufkommen ihrer Branche im 
deutschsprachigen Raume batten, im Hinblick aufihr Beviilkerungswachstum 
kaum mehr mit der Expansion der ,jungen" Industriestadte zu vergleichen. 
Und dies, obwohl die absolute GriiBe der Beviilkerung der .alten" die der ,jun
gen" Industriestadte mitunter deutlich tiberstieg. Damit ab er befinden sich 
diese Siedlungsraume am unteren Ende der Skala bei der Messung der mit der 
Industrialisierung einhergehenden Urbanisierung Deutschlands. 

Dies muB berticksichtigt werden, wenn von Eschweges Wirtschaftsleben in 
dieser Zeit gesprochen wird: Selbst wenn man unterstellt, daB die Stadt in der 
Zeit der Protoindustrialisierung in iikonomischer und infrastruktureller Hin
sicht eine verhaltnismaBig giinstige Mittellage einnahm, so verlor sie dennoch 
diese gtinstige Position spatestens seit der Mitte des 19. lahrhunderts in zu
nehmendem MaBe, bis sie schlieBlich im industrialisierten Deutschland des 
20. lahrhunderts zum - aus heutiger Sicht - seit Jahrzehnten staatlicb subven
tionierten, strukturschwachen Raum wurde 22

. 

Entrestung, Stadlerweilerung uud ruuktionale Differenzierung 

Neben der demographischen Entwicklung einer Stadt ist ein weiteres Krite
rium ZUT Verortung ihrer funktionalen Position im Industrialisierungsprozel3 
die Frage nach der Entfestung einer Stadt und nach der Entstehung der 
.Stadtetechnik" 23 , das heiBt, dem Zeitpunkt der Einrichtung gemeindlicher 
Wirtschaftsbetriebe (GWB): Ihre Etablierung erfolgte gewiihnlich auBerhalb 
des historischen Stadtkerns an fUr die neuen wirtschaftlichen (Infra-)Struktu
ren miiglichst gtinstigen Platzen. Einerseits die zumeist groBe Raumnot im al-
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ten Stadtkem und andererseits die dort in der Regel weiterhin gUltige Wirt
schaftsverfassung (z. B. Zunftordnungen) kiinnen dabei als die entscheiden
den Triebkrafte dieser Vorgange angesehen werden 24 • 

In Eschwege voHzog sich der Ausbau der Stadtetechnik nicht nur langsamer 
als in erfolgreich am IndustrialisierungsprozeB teilhabenden Stadten ver
gleichbarer GriiBenordnung und mit ebenfaHs traditioneHer Gewerbestruk
tUf, sondern er setzle 3uch merklich spater ein. 

Hatten z. B. Stadte wie Elberfeld und Barmen spatestens in den 1840em 
Gaswerke, so bekam Eschwege das seinige erst im lahre 1878. Die Wasserver
sorgung wurde ebenfaHs erst seit 1891 durch ein Rohrsystem zu den sudlich 
der Stadt gelegenen QueHen (Iupiterheide) modemisiert - einen Hochbehal
ter (am Galgen) errichtete man aber erst im lahre 1910. Die Kanalisation 
schlieBlich wurde im 20. lahrhundert begonnen, und zwar im Bereich der 
noch jungen Siedlung zwischen SchloB und Bahnhof. 1926 dann wurden die 
tiefer gelegenen, und 1928 endlich auch die res!lichen StraBen an das Kanalisa
lionsnetz angeschlossen. GleichermaBen spat im Verhaltnis zu Stiidten mit 
traditioneHem Gewerbe erfolgte der Bau des Eschweger Schlachthofes im lah
re 1878. Der schrittweise Aufbau des Eschweger Elektriziatswerkes 2l gar setz
te zu einer Zeit (1906/08) ein, als bereitsjede fUnfte vergleichbare Stadt eines 
besaB. Gerade Teile des Textil- oder Ledergewerbes waren aber schon bald 
nach dem Aufkommen der Elektrizitatswerke bestrebt, Produktionssegmente 
mil Hilfe elektrischer Energie zu mechanisieren 26 . 

Dies deutet auf eine spat, das heiBt, nach dem Zeitpunkt des Beginns der 
Stadtetechnik zu urteilen, erst in den 1870er Iahren begonnene Phase wirt
schafUicher Expansion in Eschwege hin. Inwiefern der ProzeB der Entfestung, 
bzw. der flachenhaften Ausdehnung der Stadt, diesem Bild entspricht, ist im 
folgenden zu prufen. 

L. Hochhuth hat bei seinem - 1928 in einer Broschure veriifTenUichten -
Stadtrundgang bemerkt, daB sich Eschwege im Zeitraum von 1580 bis 1870 
verdoppelt, seit 1657 (wiederum bis 1870) aber vervierfacht habe" und fUhrt 
darauf - sicher zu recht - die vermehrte Bautatigkeit zuruck 28 • Doch mehr als 
7.000 Einwohner verkraftete Eschwege innerhalb seiner Mauern nicht, wobei 
die Aufstockung der Hauser mit Mietwohnungen, aber auch Warenlager des 
Gewerbes etc., uDd die intensive, von der Stadtmauer begrenzte Freiflachen
nutzung zu diesem Zeitpunkt bereits ausgeschiipft war29. AuBerhalb aber be
fanden sich urn 1870 "nur Je eine Zucker-, Zigarren-, Leder- und Leimfabrik 
und eine Haarspinnerei,, 3 - sowie zwei Friedhofe. Dieser Zustand anderte 
sich im 1etzten Viertel des 19. Iahrhunderts nur aHmablich, und selbst der 1876 
dem Verkehr ubergebene Bahnhof liiste den im Falle einer intensiven Indu
strialisierung (und dem damit verbundenen Zuzug immer neuer Menschen
massen, die in immer zablreicber und griiBer werdenden Betrieben zu be
schiiftigen gewesen waren) zu erwartenden Bauboom nicht aus. Vielmehr 
wurde das Erscheinungsbild der in diesem letzten labrhundertviertel neu an
gelegten StraBen Jl teilweise noch bis uber die lahrhundertwende hinaus vom 
Anblick nur eioiger neuer Betriebe uDd anderer Einrichtungen bestimmt: 
Gasanstalt (1878), Post (1882), katholische Schule (1883; Kirche 1905), Was
serwerk (1891), Hotel Koch (1906; 1920 Stadtsparkasse). Dies aHes befand sich 
an der durch den neuen Bahnhof attraktiver gewordenen Trassenf'tibrung von 
Honer- und Friedrich-Wilbelm-StraBe. Ferner kamen an der BahnhofsstraBe 
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im Laufe der Zeit das Amtsgericht, eine Bank, das Friedrich-Wilhelm-Gymna
sium und der Schlachthof (seit 1878) dazu. 

Ein iihnliches Bild bot sich in entgegengesetzter Richtung, mithin parallel 
zu den mittelalterlichen Wallanlagen entIang der ehemaligen Westbefestigung 
der Stadt. Dort, wo die ReichensiichserstraBe auf die beiden vom Bahnhof 
kommenden Linien trim, koapp oberhalb des urn die lahrhundertwende noch 
so genannten "Neuen Tores", wurde westlich des Nikolaiturmes der heute "An 
den Anlagen", friiher "Bismarckanlagen", genannte Park eingerichtet. Er wur
de nordlicb vom "Neuen Tor", siidlich dagegen vom "Leimentor" UDd westlich 
bzw. tistIich von den heutigen StraBen der "Oberen" bzw. "Unteren Anlagen" 
begrenzt. Die Fortsetzung dieser StraBen bildet die an den zugeschiitteten 
Stadtteichen entIang mhrende HumboldtstraBe. Bemerkenswert daran ist, 
daB hier, gewissermaBen im Zentrum dieser jungen Mischsiedlung, eine 
Griinanlage, nicht etwa ein industrieller, gewerblicher od er dienstIeistungsbe
zogener Nutzung zugedachter Raum entstand. Die Bebauung auch dieser Tei
lachse war zuniichst von der Knaben-Biirger-Schule (1895), dem 1910 erwei
terten Landeskrankenhaus (1874) und einer RoBhaarspinnerei bestimmt wor
den . Die iiber lange Zeit sporadische Wohnhausbebauung im Griinderzeitstil 
auf der Gesamtachse (Boyneburger Tor - Bahnhot) vervollstiindigte den An
blick dieser Mischsiedlung, deren betriichtIiche BauIiicken erst im ersten Drit
tel dieses lahrhunderts groBteils geschlossen worden sind. 

Entscbeidend an dieser Entwicklung ist zweierlei : zum einen der relativ 
spiite Zeitpunkt des Entfestungsbeginns und die lange Dauer dieses Vorgangs; 
zum anderen ist, mit Blick aufdas Resultat dieses Prozesses, zu erwiihnen, daB 
das neue Siedlungsgebilde wiederum lediglich eine Mischform verschiedener 
Funktionen darstellte - keineswegs aber erwuchs eines dieser mr die Indu
strialisierung typischen Industrieviertel mit vorgelagerten ArbeiterwohnQuar
tieren. 

Zu einem iihnlichen Ergebnis mhrt die Ertirterung des kernstiidtischen 
Strukturwandels. Diese Veriinderungen, die aufgrund geiinderter Produkti
ons- und Handelsbedingungen erforderlich wurden, mhrten zur Herausbil
dung von wenigstens zwei GeschiiftsstraBen, niimlich dem Stad und der 
MarktstraBe mit dem Marktplatz. Doch noch immer waren gegen Ende des 19. 
lahrhunderts die Handwerkerstiitten aus den GeschiiftsstraBen nicht ver
bannt : die Umwandlung der kleingewerblichen Produktion in industrielle 
Formen vollzog sich also nur ztigernd. Wo dies allerdings der Fall war, verlo
ren die dort Beschiiftigten ihre gewohnte Existenzgrundlage: Die Betriebe gin
gen ein und die Riiumlichkeiten, die Stiitlen ihrer ehemaligen Tiitigkeit, stan
den damit einer andereo, neuen Nutzungsform offen. Summa summarum wa
ren Vorgiinge solcher Art auf eine Weise miteinander verschriinkt, daB an ih
rem Eode die namliche Ditferenzierung innerstadtischer Funktionsbereiche 
hervortrat : Neben der noch nicht industrialisierten oder sich nur allmiihlich 
modernisierenden und zentralisierenden Produktion des ursprtinglicben 
Kleingewerbes nahmen im historischen Kern Eschweges der Handel und das 
Handelsgewerbe einen immer grtiBeren Raum ein, vornehmlich im Schenkel 
von Stad und MarktstraBe/Marktplatz. Mit dem steigenden Bedeutungsver
lust der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen (Aufttisen der Zunftord
nung) wuchs auch die Gewerbesegregation in riiumlich getrennte und private 
Unternehmungen mitsamt ihren integrierten Verkaufsstiitten an : So wurde 
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beispielsweise das traditionelle Gewandhaus oder der Thchboden als Ort der 
Distribution in den 1880er lahren iiberfliissig und konnte se it 1888 als Sitz der 
stiidtischen Verwaltung neu genutzt werden. 

Ungeachtet des auf okonomischem Strukturwandel basierenden Differen
zierungsprozesses der historischen Altstadt blieb die Eschweger Neustadt ih
rem Erscheinungsbild nach verhaltnismiiBig intakt. Sie war sozusagen jener 
Raum, an dem die von C. Schreiber hervorgehobene und seitdem oft wieder
holte "materielle Fundierung" J2 des Eschweger Handwerks verortet war. 
Denn der Charakter der Subsistenzsicherung der Bewohner dieser der Alt
stadt dem Grunde nach lediglich angegliederten Ackerbiirgerstadt war keines
wegs allein agrarischer Provenienz. Vielmehr laBt schon die Namengebung ei
niger ihrer StraBen - wie beispielsweise Topfergasse - die Ansiedlung nicht 
unwichtiger Handwerke erkennen. Gerade diese Verschriinkung von agrarisch 
bestrittenen Nebengewerben und kleingewerblich/merkantiler Subsistenz bei 
gleichzeitig stark ausgepragter mentater Traditionalitiit ihrer Bewohner war es, 
die die Masse der deutschen Klein- und Landstiidte so auffallig indifferent ge
geniiber dem ProzeB der Modernisierung wahrend der 1ndustrialisierung er
scheinen lieB. Es muB allerdings auch erwahnt werden, daB der Anteil des biiu
erlichen Nebengewerbes am Lebensunterhalt der Bewohner der Eschweger 
Altstadt insgesamt ebenfalls bemerkenswert war und si ch also die Unterschie
de zwischen Alt- und Neustadt wenigstens in dieser Hinsicht nivellierten. Was 
aber die Tragerschaft des Modemisierungsprozesses betriffi, besonders des in 
Eschwege seit alters dominierenden Textil- und Ledergewerbes mitsamt sei
nen Nebengewerben, ist festzuhalten , daB diese Bevolkerungsgruppe in wirt
schaftIicher, politischer und sozialer Hinsicht tendenziell eher der Altstadt zu
zuordnen war. Dagegen sind Gewerbe und Handwerk der Neustadt nicht nen
nenswert in industrielle od er fabrikmiiBige Betriebsformen iiberflihrt worden. 
Dementsprechend hoch diirfte daher der Anteil der Neustadt an der in diesem 
Rahmen nicht zu untersuchenden gesamtstiidtischen Mobilitiitsquote gewe
sen sein 33 . 

Insgesamt bedeutet dies, daB die wirtschaftliche Entwicklung Eschweges 
wiihrend der lndustrialisierung nicht zusiitzlich durch ein nennenswertes Ent
wicklungsgefalle zwischen Alt- und Neustadt belastet worden ist " . Vielmehr 
ist bei der Betrachtung innerstadtischer Differenzierungsprozesse im Zusam
menhang mit der Stadtentfestung auf die funktionale Einheit beider Teile hin
zuweisen . Dies ist sogaT zwingend geboten, wenn man bedenkt, daB si ch 
Eschwege urn die van seinen Mauern umgrenzte Flache allein innerhalb eines 
koappen lahrhunderts auf das Doppelte ausgedehnt hatte. Damit befanden 
sich am Vorabend des Ersten Weltkrieges innerhalb und auBerhalb derehema
ligen Stadtgrenze Wohn- und Gewerbefliichen in einer bislang - jedoch ledig
lich vor Ort - unbekannten GroBenordnung. Diese nicht nur quantitative Aus
weitung der wirtschaftlichen Tiitigkeit, vielmehr auch die flir den einzelnen 
Menschen qualitativen Veriinderungen ihrer Beschiiftigungen neben dem Be
volkerungswachstum auf nunmehr iiber 12.000 Menschen - dies alles muBte 
im Vollzug des biirgerlichen AlItages einen flir den einzelnen bemerkenswer
ten Niederschlag finden und flihrte vermutlich auch zu den eingangs erwiihn
ten, zeitgenossischen Charakterisierungen der Eschweger Wirtschaft. 

Die zusammenfassende Betrachtung sowohl der quantitativen wie der de
mographischen, sowie der riiumlich-funktionalen Aspekte laBt flir die Stadt 
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dennoch kaum mehr als einen gedampften Modernisierungsschub erkennen. 
Eschwege gehorte im 19. lahrhundert vielmehr zu jener Gruppe von Land
stadten mit zwischen 5.000 und 20.000 Einwohnern, bei denen si ch seit den 
1870er lahren bereits abzeichnete, daB sie kiinftig eher zu den Passivraumen 
Deutschlands zu rechnen sein wiirden als zu den industriellen Ballungszen
tren (oder deren Peripherieraumen) mit ihren in dieser Zeit spektakularen 
Veriinderungen und mitunter "systembedrohenden Zuspitzungen" 3S. Van da
her kann die weitere wirtschaftliche Entwicklung dieser Stadte als ein bestan
diger Kampf um den - in der Regel jedoch von Anfang an verpaBten - wirt
schaftlichen AnschluB gesehen werden. Dies wird an spaterer Stelle am Bei
spiel der Niederhoner Zuckerfabrik ausfUhrlicher zu erortern sein. Zuvor je
doch erfolgt ein kurzer Uberblick iiber den Verlauf der Entwicklung im ge
werblicben Sektor. 

Entwicklung des gewerblichen Sektors 

Unter anderem kann der Industrialisierungsgrad einer Region anhand fol
gender Rahmendaten der Entwicklung des gewerblichen Sektors bestimmt 
werden: 

1. Bei ZugrifTsmoglichkeiten aufBetriebsdaten und die Zahlen der in den 
Betrieben Beschliftigten kann neben der durchschnittlichen BetriebsgroBe 
(Beschaftigte pro Betrieb) unter Zuhilfenahme der Einwohnerzahl der Region 
der BeschaftigungsefTekt des gewerblichen Sektors (Beschaftigte pro 1.000 
Einwohner) im Verhaltnis zur gesamtgesellschaftlichen Produktion bestimmt 
werden. SchlieBlich ergibt sich iiber die Korrelation beider Einzelindikatoren 
ein abstrakter Faktor zur Priifung der von beiden Indikatoren ausgehenden 
Tendenz" . 

2. Wird innerhalb des gewerblichen Sektors fUr die jeweils wesentlichen 
Produktionsbereiche einer Region ebenfalls der Indikator "Beschliftigungsef
fekt" (wiederum als Zahl der Beschaftigtenje 1.000 Einwohner) gebildet, und 
wird ferner ein Gewichtungsindikator errechnet, der den Anteil der Produkti
onsbereiche ins Verhaltnis zum gewerblichen Sektor dieser Region insgesamt 
setzt (prozentualer Anteil der Beschliftigtenje Produktionsbereich an der Ge
samtzahl der im gewerblichen Sektor einer Region Beschaftigten), kann die 
Binnenstruktur dieses Sektors erfaBt werden und somit konnen Aussagen 
iiber die regionalen Trager des Industrialisierungsprozesses getrofTen werden. 

Ad 1.: 
Fiir Eschwege und den Kreis sehen die Oaten fUr den allgemeinen Entwick

lungsverlaufvon der lahrbundertmitte bis in die 80er lahre des 19. labrhun
derts folgendermaBen aus 37 : 
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Tabelle I: 

Jahr Zahl der Beschaftigte Zahl der durch- 4x5 
Betriebe Beschliftigten schnittliche 

pro 1000 Zahi der 
Einwohner Beschaftigten 

pro Betrieb 

- 1 - -2- -3- -4- -S- -6-

1846 2.736 4.917 117,79 1,80 212,022 
1852 2.388 4.200 101,35 1,76 178,376 
1861 2.833 5.028 121,58 1,78 216,412 
1875 2.621 5.860 142,63 2,24 319,491 
1882 2.461 6.032 139,93 2,45 342,828 

Urn einen Vergieich mit anderen hessischen SUidten zu ermoglichen, wer
den im folgenden dieselben Oaten fUr Melsungen, Witzenhausen, Hersfeld, 
Kassel (Stadt und Land), Kassel (Stadt) und (in einer Tabelle zusammenge
faBt) fUr die ubrigen Kreise Niederhessens (Fritzlar, Homberg, Rotenburg, 
Wolfbagen) gegeben. 

Melsungen 38 : 

Tabelle 2: 

Jahr Zahl der Beschiiftigte Zahl der durch- 4x5 
Betriebe Beschaftigten schnittliche 

pro 1000 Zahl der 
Einwohner Beschaftigten 

pro Betrieb 

- 1- -2- -3- -4- -S- -6-

1846 1.814 2.866 90,99 1,58 143,764 
1852 1.994 3.116 101,89 1,56 158,948 
1861 1.737 2.914 100,32 1,68 168,538 
1875 2.051 3.116 111,27 1,52 169,130 
1882 1.609 2.990 103,81 1,86 193,087 

Witzenhausen 39 : 

Tabelle 3: 

Jahr Zahl der Beschaftigte Zahl der durch- 4x5 
Betriebe Beschaftigten schnittliche 

pro 1000 Zahl der 
Einwohner Beschaftigten 

pro Betrieb 

-I - -2- -3- -4- -S- -6-

1846 2.282 4.633 137,07 2,03 278,252 
1852 2.369 4.987 149,36 2,11 315,150 
1861 1.902 4.650 145,68 2,45 356,916 
1875 2.210 4.541 146,07 2,06 300,904 
1882 1.840 4.049 131,11 2,20 288,442 
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Hersfeld 40 : 

Tabelle 4: 

Jahr Zaht der Beschaftigte Zah! der durch- 4x5 
Betriebe Beschafiigten scbnittliche 

pro 1000 Zahl der 
Einwohner Bescbafiigten 

pro Betrieb 

- 1- -,- -3- -.- -5- -6-

1846 2.272 3.909 107,18 1,72 184,350 
1852 2.005 3.344 92,79 1,67 154,960 
1861 2.023 3.908 111,42 1,93 215,041 
1875 1.985 3.399 103,76 1,71 177,430 
1882 1.524 3.369 100,66 2,21 222,459 

Kassel (Stadt UDd Land) 41 : 

Tabelle 5: 

Jahr Zaht der Beschaftigte Zah! der durch- 4x 5 
Betriebe Beschaftigten schnittliche 

pro 1000 Zahl der 
Einwohner Beschafiigten 

pro Betrieb 

- 1- -,- -3- -4- -5- -6-

1846 3.578 9.433 136,72 2,64 360,941 
1852 3.905 10.818 149,70 2,77 414,670 
1861 3.180 10.408 140,38 3,27 459,043 
1875 6.336 16.848 177,90 2,66 473,214 
1882 7.081 20.814 203,6 1 2,94 598,613 

Kossel (Stadt) " : 

Tabelle 6: 

Jahr Zabl der Beschaftigte Zahl der durch- 4x5 
Belriebe Beschafiigten schnittliche 

pro 1000 Zahl der 
Einwohner Beschaftigten 

pro Belrieb 

- 1- -,- - 3 - -4- -5- -6-

1846 2.175 6.418 185,78 2,95 548,051 
1852 - - - - -
1861 - - - - -
1875 4.128 12.504 235,73 3,03 714,262 
1882 4.891 16.562 284,13 3,39 963,201 

..J. 
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Obriges Niederhessen 4J : 

Tabelle 7: 

Jahr Zahl der Beschaftigle Zahl der dUTch- 4x5 
Betriebe Beschafiigten schnittliche 

pro 1000 Zahl der 
Einwohner Beschiifligten 

pro Betrieb 

- 1 - - 2 - -3 - -.- - l - -6-

1846 8.255 13.372 86,61 1,63 141,174 
1852 8.272 13.821 90,30 1,67 150,801 
1861 8.193 14.678 100,61 1,79 180,092 
1875 9.065 13.573 98,34 1,50 147,510 
1882 8.029 14.336 101,40 1,79 181,510 

Was isl den Zahlenreihen zu enlnehmen? 

Zuniichsl zurn Anleil des gewerblichen Seklors an der gesarnlgesellschaftli
chen Produklion: Hier halle das Gewerbe irn Eschweger Raurn urn die Jahr
hunderlmille einen Anleil von rund 10%, der sich zum Ende der Reihe - in den 
1880er Jahren - auf 14% ausweilele. Auffallig isl, daG der gewerbliche Seklor 
fUr den Nachbarkreis Wilzenhausen mil durchschniltlich 14% fiber die gesam
le Zeilspanne aufiihnlichem Niveau lag und si ch deshalb nichl signifikanl vom 
Kreis Eschwege unlerschied. Andererseils ab er konnle, was die Sleigerungsra
len belrifft, nur die Sladl Kassel ihren ursprfinglichen Anleil von rund 18% auf 
elwa 28% am Ende der Reihe ausdehnen. Aber selbsl Kassels Gewerbe reichle 
damil noch nichl fiber jenes Iheoretische Drillel an der Gesamlwirtschaft hin
aus, urn zu dieser Zeil (1882) schon von einer eindeuligen Dominanz dieses 
Seklors zu sprechen 44 • Urn so weniger Irim dies mil einem nur 14%igen Anleil 
der gewerblichen an der gesamlen Wirlschaft fUr Eschwege und den Kreis zu. 
Wie zu erwarten, falll dieser Unlerschied bei der Belrachlung der Werte fUr die 
durchschnilllichen BelriebsgroGen weniger auffallig ins Auge. Das hal seine 
Ursache darin, daG zum Teil noch weil bis fiber die lahrhundertwende hinaus 
die k1einbelriebliche Form der Produklion im gewerblichen Seklor erhalten 
geblieben ist. So lag beispielsweise noch 1907 " die Zahl der Belriebe mil zwi
schen einem und 5 Beschiiftiglen bei 89,8% von alien Belrieben, die mil zwi
schen 6 und 50 Beschiiftiglen bei 8,9% und die mit fiber 50 Beschiiftigten (also 
GroGbelriebe) bei nur 1,3 %. Nattirlich sind hierbei sowohl die riiumliche Ver
leHung wie auch die Standortfrage zu berficksichtigen. Aber gerade die tradi
tionellen Produktionsbereiche des gewerblichen Sektors wie Leder- und Tex
lilgewerbe hallen selbsl in ihren Zentren nur eine durchschnillliche Betriebs
groGe von 1,92 Beschiiftiglen pro Betrieb. Gleichwohl gab es in den 1880er Jah
ren schon wichlige Produktionsbereiche, in denen der GroGbelrieb dorninier
le, besonders in den Bereichen Bergbau/Salinen, Melallerzeugung (nichl Ver
arbeilung), Chemie und bedingl Eleklroinduslrie (diese mil der fUr sie von 
Anfang an Iypischen Dicholomie von wenigen ganz groGen und zahlreichen 
kleineren Betrieben 46). Vber den lalsiichlichen Verlauf der Induslrialisierung 
gibl eher schon der Konlrollindikalor (das Produkl aus der durchschniltlichen 
BelriebsgroGe und dem Beschiifligungseffekl) AufschluG. So Jag Eschwege 
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beispielsweise mil 342 Faklorpunklen am SchluB der Reihe knapp unlerhalb 
des Niveaus, das Kassel (Sladl und Land) bereils zu Beginn derselben Reihe 
aufwies - was nur besagl, daB der Eschweger Induslrialisierungsgrad im Jahre 
1882 urn mehr als drei Jahrzebnle hinler dem Kasseler zurtickhing. Vergleichl 
man aber Eschwege mil den tibrigen Regionen der Reihe, slelll man fesl , daB 
Eschwege nur von Wilzenhausen (und auch nur bis in die 1870er Jahre) tiber
lrotTen worden is!. Damil bestiiligl sich zwar das bekannle Bild von Eschwege 
als neben Kassel der gewerbelaligslen Landsladl Niederhessens" , zugleichje
doch, und das ist weitaus wichtiger, tritt das insgesamt in Niederhessen niedri
ge Niveau der EnlwickJung deutlich hervor. 

Ad 2.: 
Die BeschatTenheil der Binnenslruktur des gewerblichen Sektors in der Re

gion Escbwege kann anhand folgender Tabellen erlautert werden " : 

Tabelle 8: 1846 

Produktionsbereich Beschliftigte pro %-Anteil der Beschliftigten 
1000 Einwobner j e Bereich im gewerbl. Sektor 

- 1- - 2 - - 3 -

Metallverarbeitung (I) 6,66 5,65 

Textilgewerbe (11) 14,30 12,14 

Papier- und Lederindustrie (III) 5,97 5,06 

Industrie der Holz-
und ScbnitzstotTe (IV) 9,06 7,69 

Industrie der Nabrungs-
und GenuBmittel (V) 14,01 11,90 

BekJeidungs-
und Reinigungsgewerbe (VI) 18,0 I 15,29 

Baugewerbe (VII) 20,03 17,00 

Handelsgewerbe (VIII) 8,96 7,61 
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Tabelle 9: 1852 

Produktionsbereich Beschiiftigte pro %-Anteil der Beschaftigten 
1000 Einwohner je Bereich im gewerbl. Sektor 

- 1- -2- -3-

Metallverarbeitung (I) 5,79 5,71 

Textilgewerbe (I1) 19,62 19,36 

Papier- und Lederindustrie (Ill) 4,08 4,02 

Industrie der Holz-
und Schnitzstoffe (IV) 6,80 6,72 

Industrie der Nabrungs-
und GenuBmittel (V) 12,67 12,50 

Bekleidungs-
und Reinigungsgewerbe (VI) 15,59 15,38 

Baugewerbe (VII) 11,05 10,91 

Handelsgewerbe (VIII) 8,44 8,33 

Tabelle 10: 1861 

Produktionsbereich Beschaftigte pro %-Anteil der Beschaftigten 
1000 Einwohner je Bereich im gewerbl. Sektor 

-1- -2- -3-

Metallverarbeitung (I) 7,13 5,87 

Textilgewerbe (11) 19,34 15,91 

Papier- und Lederindustrie (Ill) 6,48 5,33 

Industrie der Holz-
und Scbnitzstoffe (IV) 10,25 8,43 

Industrie der Nabrungs-
und GenuBmittel (V) 15,38 12,65 

Bekleidungs-
und Reinigungsgewerbe (VI) 19,32 15,89 

Baugewerbe (VII) 18,69 15,38 

Handelsgewerbe (V1I1) 10,66 8,77 
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Tabelle 11: 1875 

Produktionsbereich Beschaftigte pro %-Anteil der Beschiiftigten 
1000 Einwohner je Bereich im gewerbl. Sektor 

- 1 - -,- -,-
Metallverarbeitung (I) 6,98 4,89 

Textilgewerbe (11) 16,19 11,35 

Papier- und Lederindustrie (Ill) 11,78 8, II 

Industrie der Holz-
und SchnitzstofTe (IV) 11,56 8,26 

Industrie der Nahrungs-
und GenuBmittel (V) 29,33 20,56 

Bekleidungs-
und Reinigungsgewerbe (VI) 24,66 17,29 

Baugewerbe (VII) 12,63 8,86 

Handelsgewerbe (VIII) 12,15 8,51 

Tabelle 12: 1882 

Produktionsbere ich 8eschiiftigte pro %-Anteil der Beschiifiigten 
1000 Einwohner je Bereich im gewerbl. Sektor 

- 1- -,- -,-
Metallverarbeitung (I) 6,68 4,77 

Textilgewerbe (ID 12,43 8,89 

Papier- und Lederindustrie (Ill) 12,02 8,59 

Industrie der Holz-
und SchnitzstofTe (IV) 9,00 6,43 

Industrie der Nahrungs-
und GenuBmittel (V) 28,19 20,14 

Bekleidungs-
und Reinigungsgewerbe (VI) 28,14 20,11 

Baugewerbe (VID 13,80 9,86 

Handelsgewerbe (VIII) 14,73 10,53 

Welche Entwicklung Hegt diesen Zahlen zugrunde? 
Die Standbeine des gewerblichen Sektors zur Mitte des 19. lahrhunderts 

waren in erster Linie das Baugewerbe, gefolgt von dem Bekleidungs- und 
Reinigungsgewerbe und schlieBlich zu etwa gleichen Teilen von dem Textil
gewerbe und den Industrien der Nahrungs- und GenuBmittel. 
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Diese Produktionsbereiche hatten in derselben Reibenfolge auch die sHirk
sten regionalen Beschiiftigungseffekte. Am ScbluB der Reihe, in den 1880er 
Jabren, aber trugen zu etwa gleicben Teilen die Industrien der Nabrungs- und 
GenuBmittel und das BekJeidungs- und Reinigungsgewerbe den gewerblicben 
Sektor und wiesen aucb die bticbsten Beschiiftigungseffekte auf. 

Das mr den Eschweger Raum traditionelle und zur Jahrhundertmitte nocb 
an dritter Stelle (Anteil am gewerblichen Sektor) positionierte Textilgewerbe 
rallt im Jahre 1882 auf die mnfte zurlick. Die dritte Stelle nimmt nun das Han
delsgewerbe ein, das 1846 nocb die mnfte belegte. Das ebenfalls traditionelle 
Ledergewerbe arbeitet sich von der achten, d. b. der letzten Stelle in diesem 
Zeitraum, auf die mnfte Stelle vor, so daB nunmebr die Metallverarbeitung an 
der letzten Stelle lieg!. 

Bedeutsam an dieser Entwicklung ist weniger die interne Verschiebung der 
Produktionsbereiche im gewerblichen Sektor. Sie macht lediglich deutlich, 
daB die wirtschaftliche EntwickJung in Eschwege und im Kreis nicht so sehr 
von dem Textil- uDd/odeT dem Ledergewerbe getragen wurde, wie dies immer 
wieder zu lesen ist 49, sondem wesentlich eher schon vom Baugewerbe, dem 
BekJeidungsgewerbe oder der Herstellung von Nabrungs- und GenuBmitteln, 
bzw. seit den 1870er Jabren aucb vom Handelsgewerbe. 

Entscheidend vielmehr ist, daB zu keiner Zeit in diesen vier Jahrzehnten ein 
modern er und damit, im Hinblick auf die klinftige wirtscbaftliche Entwick
lung, zukunftstrachtiger Produktionsbereich, wie das metallverarbeitende Ge
werbe, signifikant nachgewiesen werden kann. 

Diese beiden Befunde bescbreiben eine ausgesprochen problematische Si
tuation: Eschwege - wie der ganze Kreis - lebte in der zweiten Hiilfte des 19. 
Jahrhunderts von einer wirtschaftlichen Produktionsstruktur, die zwar meB
bar positive Effekte hatte (wie Zuwachsraten und Beschiiftigungswirkungen 
zeigen), uDd die sich zeitgenossisch sicher 3uch prosperierend darsteUte 50. 

Aber ihre tatsiicbliche Vberlebtheit ofTenbarte sich frlihestens im ersten Jabr
zebnt des 20. Jahrhunderts. Denn seit dieser Zeit wurde wirtschaftliches 
Wachstum primiir von der Chemie-, Elektro- und der Metallindustrie, ferner 
von den Bereicben Rohstotf- und Energiegewinnung, getragen 51, jedocb 
liingst nicht mehr von den vor Ort und im Kreisgebiet noch immer dominie
renden Gewerben " , die deshalb auf die kOffimenden Anforderungen nicbt 
vorbereitet waren. 

Textilgewerbe 
Wie anderenorts nahm aucb in Escbwege die Textilienproduktion seit dem 

Mittelalter eine wichtige Rolle ein. 
Vor Ort bescbriinkte sich die im 19. Jahrbundert nacbweisbare Produktion 

in erster Linie auf die Verarbeitung von Flachs, gefolgt von Wolle und Baum
wolle - die Seidenproduktion und Seidenverarbeitung spielte liberhaupt keine 
Rolle " ; auch das flachsverarbeitende Leinengewerbe bliBte zur Jahrhundert
wende hin immer mehr von seiner ufsprtinglichen Bedeutung ein. 

Die Gliterpalette bergestellter Textilien bewegte sich nicbt liber das hessen
weit Vbliche binaus und wurde auBer liber die tirtlichen und siichsischen 
Markte oach Sremen und, wie andere hessische Textilien auch, in geringem 
MaBe nach England exportier!. Wolle, besonders WolIgarne, fanden auf preu
Bischen sowie auf niederrheinischen Markten Absatz. Die Rohstoffe kamen 
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aufgrund geoldimatischer VerhaItnisse nur teilweise unmittelbar aus der Um
gebung von Escbwege. Da die Qualitat des bier angebauten Flachses zudem 
verhaltnismaBig schlecht war, beschrankte sich die Fabrikation von leinenen 
Geweben im wesenUichen auf grabere Stoffe 54 • Auf die Woll- und Baumwoll
verarbeitung traf dieser MiBstand nicht im selben MaBe zu, obwohl es aucb in 
der WoUproduktion bauptsachlich die graberen Game waren, die von den 
Escbweger Tucbmacbem primar verarbeitet wurden; die feineren, in erster Li
nie nicht im Eschweger, sondem im Eichsfelder Raum gesponnenen Game 
dagegen wurden zu Weiterverarbeitungszwecken zumeist exportiert 55, 

In wirtschaftspotitischer Hinsicht hatte die Eschweger Textilindustrie mit 
den ublichen, zeitgentissischen Schwierigkeiten zu kampfen: Wie im Falle der 
Branche in Kassel aucb, schrankte einerseits das FesthaIten an der zunftigen 
Organisation des Gewerbes die EntfaItung der Produktion ein 56. Andererseits 
war die hessische Produktion starker nationaler wie internationaler Konkur
renz ausgesetzt: Die Textilien aus PreuBen und Sachsen, aber auch aus West
falen (vor 1866) beispielsweise, batten zwar nicht, wie die britiscben Textilien, 
aufgrund von Technologievorsprungen, das heiBt, dem massiven Maschinen
einsatz bei der Produktion, Preisvorteile auf dem Markt - doch die auf deut
scbem Wirtschaftsgebiet herrscbenden ZoUschranken zum einen und zum an
deren die wesentlich fruhere Aufhebung der Zunftfesseln in den meisten 
deutschen Landern benachteiligten insgesamt die Preissituation hessischer 
Textilien. 

Diese, sich bis zur Mitte des 19. Jahrbunderts sukzessive verscbarfende Si
tuation auf den hessischen Textilmarkten trug im Zusammenhang mit den Re
aktionen auf der Herstellerseite (Kompensation des Preisverfalls durch Pro
duktionssteigerung bei gleichzeitig einhergehender Qualitatsverschlecbte
rung) zum SchlieBen eines gefahrlichen Kreislaufes bei: Das so abermaIs ver
mehrte Angebot lautete einen erneuten Preisverfall ein, wahrend der Quali
tatsverlust der Waren die ohnedies schon begrenzten Absatzmtiglichkeiten 
zusatzlich minderte " . Im Falle der Eschweger Leinenproduktion engte die 
mangelhafte Rohstoffqualitat (der Bast war aufgrund viel zu spat erfolgender 
Flacbsemte viel zu fest) die Absatzchancen ein weiteres Mal ein. Zum endgul
tigen Untergang des Eschweger Leinengewerbes trug schlieBlich die nicht 
oder erst viel zu spat durchgeftihrte Maschinisierung der Produktion bei, was 
zur Folge hatte, daB die Arbeitskrafte dieser bis zuletzt primar klein- und ne
bengewerblich betriebenen Produktion in verwandte, doch durcbweg lukrati
vere Zweige uberwecbselten, bzw. sicb, im Falle des in landwirtscbaftlicbem 
Rahmen nebengewerblich abspielenden Leinengewerbes, auf die seit den 
1870er Jabren wieder rentabler scheinende Viehzucht und auf die lntensivie
rung des Ackerbaus konzentrierten . 

Vermutlicb in der Hauptsacbe aus diesen Grunden blieb die protoindu
strielle, d. h. eher Idein- und nebengewerbliche, in einem Verlags- oder Ma
nufakturrahmen eingebundene Organisationsform des Eschweger Textilge
werbes bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts erhalten. Denn erst in diesen 
Jahren, mit dem Niedergang der Leinenherstellung, entstanden auf der Basis 
mechaniscber Woll- und Baumwollwebereien einige Betriebe, die ihre Exi
stenz bis uber den Ersten Weltkrieg hinaus fortftihren konnten, so beispiels
weise die noch in den 20er Jabren dieses Jahrhunderts existierenden Mebe
des-Werke, die aus der bereits 1842 gegrtindeten, ab er bis fast zur Jahrhun-
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dertwende vorwiegend rnit Handarbeit operierenden Weberei D6rries hervor
gingen 58. Allerdings hat si ch in den beiden letzten Jahrzehnten des 19. Jahr
hunderts dann doch noch eine spiirbare und nachhaltig wirksame Verande
rung ergeben, iiber deren Vorziige zu streiten iSI: Von den im Jahre 1880 nach
weisbaren 78 Thchmachereien (gegeniiber zwei mit Dampfantrieb versehenen 
Webereien) waren rund zwanzig lahre spater lediglich gute 10% (acht Tuch
machereien) iibriggeblieben (bei nunmehr sieben mit Motorkraft betriebenen 
Webereien). Gleichwohl kann das Produktionsvolumen dieser Schrumpfung 
(eher schon die auf diesem Wege freigesetzte Belegschaft) keineswegs in vol
tern Umfange von den nun vermehrt rnechanisiert produzierenden Webereien 
aufgefangen worden sein, denn dazu lief die mechanische Fabrikation dort 
nicht nur altzu z6gernd an, sondern forderte, wenigstens im Impiernentations
zeitraum, eine groBe Zahl begleitender und quaiifizierter, aber profitmindern
der Hand-, das heWI: Facharbeit. So wurde, urn dies zu illustrieren, die bereits 
genannte Firma Dorries zwar schon 1855 mit Wasserkraft betrieben, doch fast 
15 Jahre spater erst konnte die Handarbeit aus ihren Hallen verbannt werden. 
Ahnliches gait fUr die seit den 1820er Jahren in Reichensachsen ansassige, 
1875 a1s Thchfabrik in Eschwege neugegriindete Firma Bartholomaus & Soh
ne, die ihre im Griindungsjahr 1875 bereits vollinstallierten mechanischen 
Webstiihle auch erst im Jahre 1883 dauerhaft einzusetzen vermochte - in der 
Zwischenzeit von fast einem Jahrzehnt blieb sie folglich aufden bei einem sol
chen Mechanisierungsgrad im Hinblick auf die Betriebsrentabilitat problema
tischen Einsatz von Handarbeit angewiesen. 

Somit scheint es sich bei den Tuchmachereien letztlich urn einen Schrum
pfungsprozeB gehandelt zu haben. Teilweise kamen die auf diese Weise freige
setzten Arbeitskrafte in den Deu entstandenen, nunrnehr gr6Beren uDd rne
chanisierten Betrieben unter, teilweise aber wurden sie von den neu hinzuge
kommenen Produktionsbereichen der Branche, wie den Strickereien und Wir
kereien ", aufgefangen. Andererseils ist die Situation aufden Markten ins Kal
kiil zu ziehen, wo Wolle und Baumwolle im deutschen Wirtschaftsraum bis 
zur Jahrhundertwende einen seit den 1880er Jahren fasl stagnierenden Anteil 
von 35% (Wolle), bzw. 38% (Baumwolle) hielten "'. Fiir die Eschweger Textil
produktion und ihre sich gerade in diesen zwei lahrzehnten viei zu langsam 
vOllziehende, fabrikengerechte Mechanisierung der Produktion gingen da
durch schlicht entscheidende Marktanteile verloren - betriebliche Einkiinfte 
letztlich, die als Reinvestitionenjenen ModernisierungsprozeB moglicherwei
se entscheidend hatten beschleunigen konnen. 

Das insgesamt aber Entscheidende an dieser, im gegebenen Rahmen nur an 
wenigen, ausgesuchlen Beispielen schilderbaren Entwicklung des Uberganges 
der kleingewerblichen Produktion textiler Giiter hin zu industriellen Formen 
ihrer Fabrikation ist weniger das eher bescheidene Resultat dieses Prozesses 
(hinsichtiich des Produktionsvolumens), noch sein ngemiitiicher Vollzug", 
mil dem er im Vergleich zu dem in der industrialisierungsphase iiblichen Tem
po vonstatten ging. Dies alles verhielt sich im restiichen Niederhessen kaum 
anders als in Eschwege, und selbst das im Hinblick auf die Textilbranche in 
Niederhessen fUhrende Zentrum Kassel muB am Ende der industrialisierung 
in dieser Hinsicht zu den" Verlierergebieten" gezahlt werden - nicht aber in 
Bezug auf die in dieser Epoche neu hinzugekommenen, aufslrebenden Indu
striezweige, besonders der Chemie-, Elektro- und der metallverarbeitenden 
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Industrie 6l . Genau in dieser Situation aber liegen die starken und problemati
schen Wirtschaftsgeflille der Region begrlindet: Die Eschweger Wirtschaft hat 
diese gerade mr die IndustriaJisierung charakteristische Verschiebung der Pro
duktionsschwerpunkte von den traditionellen Bereichen hin zu den aufstre
benden Industrien ganz ofTensichtlich nicht vollzogen. Vielmehr zeigen die 
vorliegenden Beobachtungen im Textilsektor das Gegenteil. Sie machen zu
gleich deutlich, daB dieser klassische Wegbereiter des Industrialisierungspro
zesses - das Textilgewerbe - selbst in dessen letzter Phase noch zu wenigstens 
partieiler Regeneration, bzw. sogar moderater Modernisierung auf kleinge
werblichem Niveau fahig war. Dieses aus anderen Zusammenhangen 62 zwar 
schon bekannte, bislang aber kaum naher untersuchte Phanomen trat mit dem 
Leinengewerbe und seiner Entwicklung in Eschwege gleich ein zweites Mal 
auf. 

Schuh- UDd Ledergewerbe 

Spricht man von Eschweges Wirtschaft, wird auBer dem Textil- augenblick
lich das Ledergewerbe angemhrt. G. Seib meinte, es im Hinblick auf das 
Eschweger Wirtschaftsleben zur Mitte des 19. lahrhunderts gar an erster Stelle 
nenneD zu mussen 63! und G. Landau sagte, daB "das beste uDd meiste Sohlle
der"64 kurhessischer Provenienz Eschwege Iieferte. Auch im Hessischen Stad
tebuch 65 wird die Leder- und Schuhherstellung neben dem Textilgewerbe als 
mr die Eschweger Wirtschaft kennzeichnend angemhr!. Hingegen taucht ein 
vermeintliches Zentrum niederhessischer Lederverarbeitung mit Eschwege 
an der Spitze in der einschlagigen Literatur liberhaupt nicht aur'. Vielmehr 
gellen als Zentren der Lederverarbeitung im 19. lahrhundert auBer PreuBen 
(neben Berlin besonders die Rheinprovinz) die Lander Bayern, Baden, Wlirt
temberg und Sachsen - nichl aber Hessen 61 . Das Gewerbe der Schuhmacher 
dagegen kannte gar keinen geographischen Schwerpunkt, sieht man einmaJ 
von der preuBischen Rheinprovinz und besonders Wlirttemberg ab". 

In welcher GroBenordnung ist dieses Eschweger Gewerbe wahrend der 
Industrialisierung im Vergleich ZUT reichsweiten Produktion dieses Wirt
schaftszweiges tatsachlich anzusetzen? H. Allmeroth 69 kann bei seinen Aus
mhrungen liber die hohe Bedeutung der Eschweger Schuhfabrikation ledig
lich auf zwei groBere Schuhfabriken - die Firmen Hochhuth und Rost - ver
weisen, wobei er die Existenzder ersleren bis in die Mitte des 19. lahrhunderts 
zuriickverfolgle. Typischerweise enlstand sie aus dem genossenschaftlichen 
ZusammenschluB zweier Meisler, die die Zahl ihrer Gesellen bis zum Beginn 
der 1860er lahre auf 20 ausdehnten und den Belegschaftsstamm nach einer 
ersten Ausstattung des Unternehmens mit Maschinen im Jahre 1864 in den 
1870er lahren zunachst auf50 Arbeiter und im letzten labrzehnt des lahrhun
derts schlieBlich auf 100 Arbeitskriifte aufslockten. Zwiscbenzeitlich erfolgte 
urn 1864 ein Fabrikneubau, dessen maschinelle Ausstattung zum lahre 1886 
hin roit Dampfantrieb verseben wurde (Folge: neues, taglicbes Produklions
volumen nunmehr 2.000 Paar Schuhe). Urn die lahrhundertwende wurde der 
Maschinenpark erneut erweitert (Zwickmascbinen), docb diesmal wuchs die 
Belegschaft bis in die Mitte der 20er Jahre dieses lahrhunderts nur noch um 50 
auf 150 Arbeitskrafte an, einschlieBlich aller angestellten Blirokrafte etc., je
doch ohne die bemerkenswerterweise in dieser Zeit noch immer beschiiftigten 
Heimarbeiter des Betriebes. Die Entwicklung der Firma Rost verlief ofTenbar 
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iihnlich. Neben diesen Betrieben gab es wiihrend der ganzen Periode fortwiih
rend einen selbstiindigen, kleingewerblich produzierenden Handwerker
stamm, der zuniichst noch maBfabriziertes Schuhwerk lieferte, sich jedoch zu
nehmend mit reinen Instandsetzungstiitigkeiten begnugen muBte. 

Der ZusammenschluB ehedem unabhiingiger Schuhmacher in einem ge
nossenschaftlichen Produktionsverband ist in der Zeit urn die Wende vom 19. 
zum 20. Jahrhundert durchweg typisch fUr das Gewerbe (Schuhmacherasso
ziationen) gewesen. Diese GeseIlschaften versorgten sich in erster Linie selbst 
auf dem Wege des koordinierten Ankaufs von Leder, das sie auf diese Weise 
erheblich preisgunstiger als im FaIle des Einzeleinkaufs bei der mitunter rigo
rosen Zwischenhiindlerschaft erwerben konnten. Gerade in Eschwege aber 
spielte dieser Aspekt angesichts des ortlichen Ledergewerbes kaum eine RoIle. 

Die industrieIle Fabrikation von Schuhen begann in Eschwege zwar schon 
in den 1850er Jabren mit der Grundung der oben erwahnten Firma Hochhuth, 
doch erst in der Zeit nach 1860 wurden taglich 2.000 Paar Schuhe produziert, 
d. h. etwa 600.000 p. a. Jedoch mindestens 850.000 Paar Schuhe p. a. lieferten 
demgegenuber bereits drei Jahrzehnte fruher im Kgr. Sachsen die Groitz'
schen Schuhwerke, die dabei ca. 1.500 Arbeitskrafte und ca. 50 Maschinen 
zum Einsatz brachten 70. Urn einen weiteren Vergleich zu nennen: Die rhein
pfalzische Stadt Pirmasens hatte urn 1870 unwesentlich unter 8.000 Einwoh
ner (Eschwege 1870: 7.108 Einwohner) und steIlte in dieser Zeit pro Jahr 1,56 
Mio. Paar Schuhe oder Stiefel her (Eschwege lieferte mehr als zehn Jahre spa
ter gerade die Hiilfte), womit 1.700 Arbeiter und 150 Maschinen ausgelastet 
waren. Doch obwohl Pirmasens ein Kuriosum der kleingewerblichen Guter
produktion war, gehorte es dennoch nicht zu den Zentren der Schuhproduk
tion 71 . 

Ungeachtet des sich im direkten Vergleich als niedrig erweisenden Eschwe
ger Produktionsvolumens tritt das beachtliche .time lag" der tatsachlich ma
schineIlen Fertigung (1880) im reichsweiten Vergleich zu Tage. In unmittelba
rem Zusammenhang damit steht, daB die Zahl der kleingewerblich produzie
rend en Schuhmachermeister erst mit Beginn des 20. Jahrhunderts signifikant 
zuruckging: 1847 bel rug diese Zahl 208 Meister pro 10.000 Einwohner 
(M/IO.OOO). Sie steigerte si ch bis zum Jahr 1895 sogar noch auf250 MIlO.OOO 
und fiel erst in 1907 auf 161 M/IO.OOO zuriick, urn selbst dam it zu dieser sehr 
spaten Zeit noch deutlich hinter dem in den 1870er Jahren fast uberhaupt 
nichl induslrialisierten Schuhgewerbe auf altpreuBischem Gebiel zu liegen 
(52 MIlO.OOO 72). 

Diese Daten - die GroBenordnung der Belriebe, die produzierte Guter
menge und der Zeilpunkl des maschinellen Fertigungsbeginns sowie die Rela
lion der selbstiindigen Meisler in Bezug aur die Bevolkerung -Iegen insgesamt 
die Bewerlung nabe, daB die protoindustrielle Produktionsform im Eschweger 
Schuhgewerbe - bis zur Mitte des 19. lahrhunderts ubrigens generell in 
DeuIschland 7J - nichl nur im erslen lahrzehnt des 20. lahrhunderls noch exi
stierte, sondern daB das gleichwohJ seit den 1880er lahren vorwiegend indu
striell fabrizierte Guteraufkommen insgesamt auf vergleichsweise niedrigem 
Niveau verharrte und somit auf eine inefTektive Nutzung der industriellen Be
triebsform im Gewerbe geschlossen werden kann. Die Zukunft des Eschweger 
Schuhgewerbes sah daher im reichsweiten Vergleich am Vorabend des Ersten 
Wellkrieges real eher dusler aus. Die lederverarbeilende lndustrie in Deutsch-
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land, obwohl selbst noch groBteils kleingewerblicb organisiert, war insgesamt 
zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Wege, den Automationsgrad der zum 
Vorbild genommenen amerikanjscben Branche zu realisieren. A11ein van da
her schon wurde es flir- wie Eschwege - derart ins Hintertreffen geratene Riiu
me (am Produktionsvolumen wie am Technisierungsgrad gemessen) proble
matisch, diesen Vorsprung jemals aufzuholen. 

Ahnlich detizitiir verlief die Entwicklung des in Eschwege seit alters betrie
benen Ledergewerbes, besonders der Sobllederbereitung (Gerberei). Fiir die
sen Bereich ist zuvorderst hinsichtlicb des Beginns der industriellen Produk
tionsform gegeniiber der allgemeinen Entwicklung ein bemerkenswertes Zeit
detizit zu konstatieren : Von den 1880 nachweisbaren vierzig Soblledergerbe
reien liefen nur acht dampfmascbinenunterstiitzt. Zwanzig labre spiiter hatten 
zwar alle zu diesem Zeitpunkt noch verbliebenen zwanzig Gerbereien motori
sche Kraftquellen (auch die Oberlederfabrik, die Buntfarberei und die WeiB
gerberei " ), docb eine modeme Lederfabrik auf der Basis des neuartigen FaB
gerberverfahrens und der Chromgerberei sowie mit Maschinen zum Scbaben, 
Stanzen und Gliitten des Leders kam erst im lahre 1906 nacb Escbwege, als ein 
Frankfurter Unternebmer vor Ort eine Niederlassung griindete ". 

Femer zeigt sicb der Entwicklungsverlauf des Eschweger Ledergewerbes an 
folgender Zusammenstellung: 1834 verfertigten die 21 Meister mit ihren 130 
Gesellen (Meister-Gesellen-Relation I : 6,19; in PreuBen zur selben Zeit: 
I: 0,819) 1.600 Zentner lohgare Leder, d. b. 76,19 Zentner pro Gerberei und 
p. a. 76 In den 1840er labren wurden von 24 Gerbermeistern mit 200 Gesellen 
3.000 Zentner Leder gefertigt (M-G-Relation: I: 8,33; in PreuBen: I: 0,971), d. 
h. 125 Zentner pro Gerberei und p. a. 71 1848 verarbeiteten 31 Gerbereien mit 
300 Gesellen 6120 Zentner Leder (M-G-Relation : I : 8,33; in PreuBen: I : 0,910), 
d. b. 197,4 Zentner pro Gerberei und p. a. 78

. Aber selbst als scblieBlicb die 
Eschweger Gerbereien in den 1880er lahren durchschnittlich 920 Zentner 
Sohlleder pro Gerberei und p. a. fabrizierten, lagen sie noch immer knapp un
ter dem ~reuBiscben Durcbscbnittswert (980 Zentner in 1880 und 660 Zentner 
in 1867 7 ), obgleich die Gerbereien zu diesem Zeitpunkt in Eschwege zu 20% 
mechanjsiert waren 80. 

Neben dieser nur unterdurchscbnittlichen Steigerung des Produktionsvo
lumens ist besonders der groBe Unterschied zwischen der Eschweger und der 
preuBischen Meister-Gesellen-Relation auffallig. Dies deutet darauf hin, daB 
in Eschwege der Grad der Verselbstiindigung von Gesellen stiindig niedrig 
blieb'l: Nocb 1864 betrug die M-G-Relation bier I: 4,65". So hatten die Ge
sellen dieses Gewerbes keine andere Wahl, als fortwiihrend in abbiingiger Po
sition tiitig zu bleiben " . Dagegen spiegeln die preuBiscben Werte (von 1816 
bis 1850 betrugen die M-G-Relationen im Durchschnitt I : 0,88 84 ) deutlich die 
besseren Miiglichkeiten zum Sprung der Gesellen in die Selbstiindigkeit, und 
damit die bessere Kapitalisierung, wider. 

A1lein diese knappe Skizze der Verhiiltnisse des Eschweger Ledergewerbes 
im 19. lahrhundert gibt scbon die Problematik der (zu) spiit erfolgten Techni
sierung der Produktion in Verbindung mit der nur miiBigen Ausdehnung der 
Produkionsvolumen (mit der Folge von betrieblichen Kapitalisierungsdetizi
ten) zu erkennen: Signitikante Wachstumsraten verzeichneten Leder- wie 
Scbubgewerbejeweils erst seit den 1880er labren. Sie reicbten aber in beiden 
Fiillen nicbt aus, urn die im Vergleicb zur reicbsweiten Produktion entstande-
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nen Defizite zu kornpensieren, so daB, wie irn Falle des ortlichen Textilgewer
bes auch, die Eschweger Leder- und Schuhherstellung am Ende des Industria
lisierungsprozesses sich als kaum mehr konkurrenz- und damit auch als kaum 
mehr iiberlebensfahig darstellte. Dieser Zustand mag der zeitgentissischen 
Perspektive und selbst dem Betrachter der Zwischenkriegszeit verbargen ge
blieben sein. Auch der zwangslaufig Optimism us verbreitende Vergleich der 
Eschweger Wirtschaft mit den die Stadt umgebenden, weitaus starker noch 
agrarisch bestimmten Verhiiltnissen, trug nichtgerade zur Aufhellung des pro
blematischen Zustandes bei. 

Mtiglicherweise spielte das AusmaB der Gewerbekapitalisierung, sicher 
aber der erst in den 1870er Jahren erfalgte AnschluB der Stadt an das neue Ver
kehrsmiltel, die Eisenbahn, eine gewichtige Ralle, und damit eben auch der 
verspatete AnschluB der Eschweger Wirtschaft an die neuen und lukrativen 
Absatzgebiete, was dem angesprachenen Kapitalisierungsdefizit des Gewer
bes den ntitigen Varschub halte verschafTen ktinnnen. Der BahnanschluB und 
die Trassenflihrung waren aber in letzter Kansequenz ein Prablem der kurhes
sischen Wirtschaftspalitik 85. 

Gerade diese muB bei einer Ursachendiskussion berucksichtigt werden und 
darf sich dabei keinesfaUs allein auf die Eisenbahnfrage erstrecken. Desglei
chen ist an die stiidtische Wirtschaftspalitik zu den ken, wobei allerdings sal
che Dinge, wie politische Fraktionsgrenzen tiberschreitende, personliche und 
geschaftliche Interessen, analytisch nur schwer zu fassen sind 86, 

Dies alles ist im vargegebenen Rahmen jedach nicht zu leisten. Anhand 
van Einzelbeispielen allerdings lassen sich unter Verweis auf die infrastruktu
relle Situation auch in einem knappen Beitrag das AusmaB und die kritischen 
Punkte der Eschweger Industrialisierungsproblematik zeigen: Die erfalgrei
che Teilnahme einer Region am ProzeB der Industrialisierung war afTensicht
lich nicht immer, wie schon die Situation im Rhein-Main-Gebiet andeutete, 
eine Frage nach den vorhandenen RohstofTen, sondern mindestens ebenso ei
ne nach der geapolitischen Lage;bzw. dem infrastrukturellen AnschluB eines 
Gebietes. 

Sa waren es vermutlich gerade diese flir Eschwege uber lange Zeit im 19. 
Jahrhundert schlechten verkehrstechnischen Varaussetzungen, die zum Ab
gleiten der Stadt in die groBe Gruppe der wirtschaftlichen Passivraume beitru
gen. 

In diesem Sinne verdeutlichen denn auch die EntwickJungen in den ande
ren Escbweger Wirtschaftszweigen, ohne im einzelnen auf sie einzugehen 88, 

wie sehr die tirtliche Wirtschaft im Untersuchungszeitraum von der Suche 
nach Produktions- und damit in erster Linie nach Marktnischen gepragt war. 
Am Beispiel der Niederhaner Zuckerfabrik" soil dies im folgenden verdeut
licht werden. 

Zucker 
Die Zuckerfabrik in Niederhane, die lediglich im Falle wirtschaftshistorisch 

nur scbwer begrtindbaren Festhaltens an kommunalen Gebietsgrenzen nicht 
zum Eschweger Wirtschaftsraum zu rechnen ist, wurde im Jahre 1836 als eine 
der fruhen in Deutschland gegrundet und bestand bis zum Ersten Weltkrieg, 
bis zum Ende des Industrialisierungsprozesses alsa. In heimatkundlichen 
Schriften wird sie viel geruhmt und besonders wegen ihres fruhen Grundungs-
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dalums als Zeicben der Innovationsfabigkeil der Escbweger Wirtscbafl ber
vorgehoben 90. 

Talsiichlich slieg der Pro-Kopf-Zuckerverbraucb in Deulschland im 19. 
Jahrhunderl, besonders aber seil der Jabrbunderlmitte 91 , erbeblicb an, so daB 
in der Folge davon der Rtibenanbau drasliscb erweilert wurde 92 und die Roh
zuckerfabrikalion induslriellen Stils immer umfangreicher wurde 9'. Beson
ders fUr die wiihrend der lnduslrialisierungspbase vorwiegend in ibrer agrari
schen Slruklur verbliebenen Riiurne enlsland hier eine Chance, tiber die Er
rich lung einer Zuckerfabrik doch noch am allgemeinen Modemisierungspro
zell leilzunehmen 94 . Der Frage danach, inwieweil dies mil dem Aufbau der 
Niederboner Zuckerfabrik fUr den Escbweger Raum gelungen isl, soli nun 
nachgegangen werden. 

lm Jahre 1844 wurden in Niederbone 10.135 Zenlner Rtiben zu 506,75 Zenl
ner Robzucker verarbeilel 95. Anders ausgedriickl konnle aus 20 kg Rtiben 1 kg 
Rohzucker gewonnen werden. lm Jahre 1897 schlieBlich gewann man aus 
500.000 Zenlnem Rtiben 10.000 Zenlner Robzucker und 12.000 Zenlner Me
lasse 96, d. h. von 50 kg Rtiben bekam man 1 kg Rohzucker (ohne Berticksichli
gung des Melasseanleils), bzw. aus 22,72 kg Rtiben (wenn man die bedingl ge
gebene Moglichkeit, Melasse Zll Rohzucker zu verarbeiten, einrechnen wiir
de). Die Produklionseffizienz belrugsomil gegentiber den 5% aus 1844 im Jah
re 1897 nur noch 2%, bzw. 4,4% (mil Melasse). Vergleichl man diese Angaben 
mil den Dalen der Zuckerfabrikation des Deulschen ZoUvereins aus 1845/46, 
bzw. mil denen des Reiches aus 1891192 und 1900/01 97, ergibl sich folgendes 
Bild: lm Jahre 184516 verarbeilele eine durcbscbnittliche deutscbe Zuckerfa
brik 46.407 Zenlner Rtiben (Niederhone: 10.135 Zenlner) und gewann daraus 
7.157 Zenlner Rohzucker (Niederhone: 506,75 Zenlner), was einer Effizienz 
von 14,7 kg Rtiben (Niederhone: 20 kg) fUr 1 kg Rohzucker oder6,8% (Nieder
hone: 5%) enlspracb. In 1891192 wurden durcbschnittlich pro Fabrik aus 
470.869 Zenlnern Rtiben (Niederbone: 500.000 Zenlner) 56.793 Zenlner Rob
zucker (Niederhone: 10.000 Zenlner, bzw. 22.000 Zenlner mil Melasse) ge
wonnen, bzw. aus 8,29 kg Rtiben (Niederhone: 50 kg, bzw. 22,72 kg mil Melas
se) 1 kg Rohzucker. Dies enlsprach einer Effizienz von 12,06% (Niederhone: 2, 
bzw. 4,4% mil Melasse). In 1900/01 kamen aus durchschnittlich 671.084 Zenl
nem Rtiben pro Fabrik 94.922 Zenlner Robzucker, bzw. aus 7,07 kg Rtiben 1 kg 
Rohzucker, was einer 14,14% igen Effizienz pro Fabrik im Reichsmittel enl
sprach. 

Auffallig isl zuniichsl der groBe Unlerschied in der tiberhaupl zur Verarbei
lung gelanglen Rtibenmenge zurn erslen Vergleichsdalum 1845/46, bzw. 1844. 
Ersl urn die Jahrbundertwende (1897) lag Niederhone in dieser Hinsichl auf 
dem allgerneinen Niveau, doch die Effizienz des Belriebes belrug in dieser 
Zeil beslenfalls nocb ein Drittel, bzw. ein Ftinftel (fUr 1900/01) der deuIscben 
Durcbscbnittsproduklion. 

Ziehl man zusiilzlich die mil Rtiben beslelllen Ackerfliichen in Belrachl, 
wird die Divergenz der Enlwicklung noch deutlicher: lm Jahre 1847 waren im 
Einzugsbereicb der Niederboner Fabrik 32.793 Acker beslelll, 909 davon mil 
Rtiben, d. h. 2,77% der Fliiche 98 . Das ergibl unler Zugrundelegung der Dalen 
aus dem Jabre 1844 in Bezug auf 1% der mil Rtiben bepflanzlen Acker einen 
Rohzuckererlrag von 182,94 Zenlner. Vergleichszablen liegen ersl fUr das 
Deulsche Reich vor, und zwar frtiheslens ab 1893 99, wo der Rtibenanbau irn 
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Schnitt 1,51% der Ackerfliiche im Einzugsbereich einer Zuckerfabrik betrug. 
Legt man auch hi er den zeitlich niichstliegenden Rohzuckerertrag (aus 18911 
92) von 56.793 Zentnern pro Betrieb zugrunde, so kamen auf 1% der mit Riiben 
bebauten Ackerfliiche 37.611 Zentner Rohzucker. Wird, urn den direkten Ver
gleich zu erhalten, fUr Niederhone nun giinstigerweise im Jahre 1897 eine 
gleich groBe Riibenfliiche wie 1847 angenommen 100, also 2,77% (in Klammern 
im folgenden die Werte fUr das Doppelte, d. h. also fUr 5,54%), wiirde der Roh
zuckerertrag in diesem Jahre in Bezug auf 1% der roit Riiben bestellten Acker 
im Einzugsbereich der Fabrik 3.610 Zentner oh ne Melasse und 7.942 Zentner 
mit Melasse (1.805 Zentner, bzw. 3.971 Zentner mit Melasse) betragen haben, 
mithin gerade nur ein Zebntel (ohne Melasse), bzw. ein Ftinftel des Ertrages 
(m it Melasse), der auf Reichsebene bereits ein halbes Jahrzehnt fruher er
reicht word en war (bei 5,54% sogar nur 1/,0, bzw. l/lO - jeweils mit, bzw. ohne 
Melasseanteil). 

Damit ist klar, daB in Bezug auf den reichsweiten Durchschnitt die Nieder
honer Zuckerfabrik zu keiner Zeit ihres Bestehens bis nach der Jahrhundert
wende eine nennenswerte Bedeutung batte. Der ofTensicbtlicb bis in die Mitte 
der 1860er Jahre dauernde Aufstieg der Fabrik muB irgendwann zwischen 
1865 und 1897 durch hier nicht niiher bestimmbare Entwicklungen wieder 
zunichte gemacht word en sein. Es war daher nur eine Frage der Zeit, wann sie 
ihre Produktion aufgeben wiirde. Der Einslieg der Eschweger Wirtschaft in 
diesen Bereich des GroBgewerbes kann somit sicher wenigstens fUr diesen 
Zeitraum als miBlungen bezeichnet werden. 

Der in Anm. 89 erwiihnte Aufbau der Peitschen- und Stockfabriken als Teil
bereich der Haus- und Gebrauchsgiiterindustrie schien demgegentiber erfolg
reicher verlaufen zu sein, zumindest bis sich selbst mit ibrem Niedergang ber
ausstellte, daB auch dieser Versuch des Vordringens der Eschweger Wirtschaft 
in neue Bereiche der Produktion miBgliickt war. 

Fragt man nach den Ursachen dieser Entwicklung, muB aufdas Zusammen
wirken unterschiedlicher Faktoren verwiesen werden 101 . Zuniichst ist im Falle 
der Zuckerfabrik das hohe MaB mineralischer Dtingung zu nennen, das notig 
war, urn iiberhaupt gleicbbleibende Riibenertriige mit stabilem Zuckergehalt 
zu bekommen. Das aber war kostspielig, wie iibrigens auch die personal- und 
zeitintensive Bearbeitung der Boden fUr den Riibenanbau. Zwar hatten und 
baben die fraglicben Acker eine hobe Bodengiite, doch der fUr Personal und 
Oiingung erforderliche Kapitalaufwand war auf der Seite der zumeist klein
biiuerlicben Rtibenproduzenten ofTensichtlich eine Oberforderung. Dieses 
Oefizit in der Riibenmenge und in ihrer Qualitiit hinsichtlich des Zuckerge
baits konnte seitens der Kostenkalkulation der Zuckerfabrik tiber die 1860er 
Jahre binaus aufDauer nicbt aufgefangen werden, obwohl seit den 1850er Jah
ren technologische [nnovalionen zur VerfUgung stand en, die Rohzuckeraus
beute wirksam zu erhohen. Doch auch das ware ein kapitalintensives Unter
fangen gewesen zu dessen Realisation die Kapitalisierung nicht od er noch 
nicht ausreichte 10l Dies alles erschwerend kamen die geographische Lage und 
die bis in die 1870er Jahre tiberaus problemalische Markt- bzw. Verkehrsan
bindung hinzu, die den betrieblichen Reinertrag durch hohe Transportkosten 
fUr den Transport des Rohzuckers zu den Raffineriestandorten abermals 
schmiilerten. Hatte der Rtibenanbau fUr die ortlicbe Viehzucht nocb unver
kennbare Vorteile geboten, und schien er allein von daher schon erhaltens-
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wert, so setzte doch das erfolgreiche Betreiben einer Zuckerfabrik unter ge
nannten Umstanden eine gezielte Subventionspolitik voraus. Da diese aber 
nicht erfolgte, verwundert der Fortbestand des Unternehmens noch bis zum 
Ersten Weltkrieg umso mehr. 

Tabakanbau 
Der Tabakanbau im Werratal lOJ hatte eine lange Tradition, aber erst rnit Be

ginn des 18. lahrhunderts wurden die Kultur und der Anbau von Tabakpflan
zen systematisch betrieben 104. 

Zur Hochkonjunktur des regionalen Tabakanbaus (I 780er labre bis 1818) 
wurdenjahrlich ca. 1.550 Acker (entspricht 348,75 ha) bebaut, von denen etwa 
12.500 Zentner Tabakblatter geerntet wurden (d . h. durchschnittIich 35,84 
Zentner pro ha) 10'. 

Im lahre 1815 erzielte man fUr einen Zentner Rohtabak aus dem Werratal 
zwischen 10 und 15 Rt!. 106 auf dem Markt (Hauptmarkte waren im Rheinland, 
in Sachsen, in Thiiringen und seit der lahrhundertmitte auch Frankfurt 10'). 

Mit der Wirtschaflskrise in Deutschland von 1816/17 und der Aufhebung 
der preu3ischen Binnenzolle verfiel jedoch der gesamte deutsche Tabakan
bau, und auch der besonders hochwertige, au3ereuropaische Tabak mu3te 
starke Preiseinbu3en am Markt hinnehmen. Diese Situation wahrte bis zur 
Griindung des Mitteldeutschen Zollvereins (1828/29) und besserte sich noch
mals mit der Griindung des Deutschen Zollvereins (1833/34). Gleichzeitig 
aber setzten sich von den deutschen Tabaken nur die qualitativ hoherwertigen 
durch, in deren Besitz das Werratal nicht war und auch durch gezielte Forder
ma3nahmen nur bedingt kam 108. 

Folge davon war, daB der Tabakanbau im Werratal trotz eines leichten Auf
schwunges seit den 1840er lahren nicht mehr sein urspriingliches Niveau er
reichte, sondern bis in die 1870er lahre aufeinem Produktionsniveau von etwa 
2.500 bis 3.500 Zentnern Tabakblatter jahrlich verharrte 109. Erst zum lahrhun
dertende stieg mit einem jahrlichen Ernteaufkommen von etwa 5.000 Zent
nem Tabakblatter die Rohtabakproduktion im Werratal wieder deut!ich an 110 

Was die Zahl der Arbeitskriifle im Gewerbe betriffi, ist zu sagen, daB in der 
Hochkonjunktur etwa 1.500 Personen mit dem Tabakanbau beschaftigt waren. 
Bis zum lahre 1884 reduzierte sich diese Zahl aufetwa 400 bis 500, und im lah
re 1907 schlieBlich fanden 833 Personen im Gewerbe Arbeit und Brot 111 . 

Was bedeuten diese Oaten? 
Nach der Krise des Tabakanbaus im Werratal (seit 1819) wurden bis zur 

lahrhundertwende ofTenbar nicht mehr als 90 ha mit Tabakpflanzen bestellt. 
Bezogen auf die lahrhundertmitte waren das aber immer noch etwa 40% des 
kurhessischen Tabakanbaus insgesamt 112 • Da zusatzlich zum Ende des lahr
hunderts das Gewerbe im Werratal wieder einen Aufschwung nahm, erhohte 
sich der ort!iche Anteil an der kurhessischen Tabakproduktion ein weiteres 
Mal. Zwar erreichte das Werratal das Emtevolumen aus den 1810er lahren 
nicht mehr, aber dies trafzugleich fUr ganz Kurhessen zu. Zieht man ferner die 
Preisentwicklung des Werrataltabaks in Betracht, verwundert es nicht, wenn 
aus der ortlichen Perspektive der Eindruck entstand, als sei der - in erster Li
nie - Eschweger und Wanfrieder Tabakanbau von relativ groBer Bedeutung 
gewesen. 
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Docb diese Perspektive, so verlockend sie auch ist, tiiusch!. Denn a1Iein 
schon der durchschnittliche Ertrag pro Hektar Iag mit zwischen 35 und 37 
Zentnem Tabakbliitter pro Hektar im WerrataI klar unter dem kurhessischen 
Durchschnitt von 46 Zentnem pro ha m Siebt man femer auf die absoluten 
Emteertriige, wird deutlicb, daB Kurhessen - und damit aucb Eschwege und 
das WerrataI im Ganzen - keineswegs zu den Schwerpunktgebieten des deut
scben Tabakanbaus gehtirte. Die wichtigen Gebiete waren liber das ganze 
19. lahrhundert hinweg vielmebr Baden und Bayem 11'. Im Gegensatz zu Kur
hessen, das fortwiihrend Tabakimportgebiet blieb, exportierten Baden und 
Bayem stiindig groBe Mengen Rohtabak lIS . 

Damit ist aIs Befund festzubalten, daB der Tabakanbau im WerrataI, und da
mit auch der Eschweger Tabakanbau, bestenfalls in kurhessischen Dimensio
nen aIs bedeutsam bezeichnet werden kann. ledoch absolut, reichsweit gese
hen, war er bedeutungslos, so daB natlirlich auch klinftig, das heiBt liber das 
19. labrbundert hinausweisend, keine Wachstumseffekte von ihm ausgeben 
konnten. 

Tabakgewerbe 
Das FoIgegewerbe des Tabakanbaus im WerrtaI (TabakhandeI und Tabak

verarbeitung) ist iihnlich zu bewerten. 
So gab es zwar liber den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg in 

Eschwege Tabakhandlungen, z. B. im lahre 1841142 drei Rohtabakhandlun
gen mit 24 bis 32 und zwei Rauchtabakhandlungen mit 11 bis 14 Arbeitskriif
ten. Sie konnten jedoch allesamt nicht vom Tabakgeschiift allein existieren 116 

und muBten daher ZUT Subsistenzsicherung nach roil anderen Giitem, z. B. 
(Hen und Fetten, handeln 117 • Siebt man aber auf die BetriebsgrtiBen und die 
Beschiiftigungswirkung, stelIt man eine erstaunlicbe DurcbschnittsgroBe der 
HandeIsuntemebmen von 7 bis 9,2 Beschiiftigten pro Betrieb und 35 bis 46 Be
schiiftigten insgesamt fes!. Die Eschweger Tabakbandlungen gehorten damit 
in der Mitte des 19. lahrhunderts zu den grtiBeren Untemehmen der Gegend. 

Dies erkliirt den zeitgenossiscben, und in der heimatkundlichen Literatur 
zum TeiI bis heute fortgeschriebenen Eindruck der relativ hohen Bedeutung 
dieses Gewerbes. 

Nicht vieI anders siebt das von den Eschweger Zigarrenfabriken zu zeich
nende Bild aus. "Neben einer AnzahI kJeinerer sind in Escbwege negen 10 grti
Bere Fabriken, von denen einige liber 100 Arbeiter beschiiftigen" " schrieb H. 
Bierwirth im lahre 1897 und erweckte damit den Eindruck der fabrikmiiBigen 
Zigarrenfabrikation. Tatsiichlich ab er war das Herstellen von Zigarren zum ei
nen noch in den ersten lahren des 20. lahrhunderts groBteiIs eine Angelegen
heit von Heimarbeitern, vorwiegend Frauen 119, UDd zum anderen bot nur die 
frlihzeitige Mechanisierung der Produktion auf Dauer die Gewiihr, der schon 
vor der lahrhundertwende sicb abzeicbnenden Schrumpfungskrise in diesem 
Gewerbe zu entkommen. Mit anderen Worten : Die BetriebsgroBe nach der 
BeschiiftigtenzahI ist hier eber ein Indiz fUr die nocb nicht erfoIgte Modemi
sierung der Produktion, und damit eine Mtiglichkeit, die in der Krise der Bran
che besonders geflihrdeten Betriebe zu erkennen. Im librigen traf das von H. 
Bierwirth fUr das lahrhundertende gegebene Bild in dieser Form liberbaupt 
nicht zu. Im lahre 1882 gab es im Kreis Eschwege 11 grtiBere Zigarrenfabriken 
mit 567 und 32 kJeinere mit 47 Beschiiftigten sowie 46 in hiiuslichem Nebenge-
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werbe Zigarren- und Tabakwaren herstellende Personen. Da es in Eschwege 
femer zwischen 1875 und 1922 nur zwei Betriebe gab, die iiber lOO Personen 
hatten beschiiftigen konnen 12., und ferner die Wanfrieder Firma mit zur Jahr
hundertwende ebenfalls iiber 100 Beschiiftigten bedacht werden muB, kann 
die DurchschnittsgroBe der verbleibenden, acht groBeren Betriebe im Kreis 
nicht wesentlich iiber 33 Arbeitskriiften pro Betrieb ~A/B) gelegen haben. 
Zieht man ferner das Produktionsvolumen in Betracht 12 ,tritt deutlich die vor
wiegend kleingewerbliche Produktionsstruktur des Eschweger Tabakwaren
gewerbes hervor 122 , die nicht von den wenigen groBen Betrieben verdeckt 
weed en kann. Andererseits ist nattirlich einzuriiumen, daB die zeitgenossische 
Perspektive aus der Stadt Eschwege heraus eine andere war. Hier mogen die 
Firmen Baum & Zeug sowie Ackermann sicb von den anderen (mit durch
schnittlicb 33 Beschaftigten allerdings ebenfalls nicht gerade kleinen) Betrie
ben der Stadt von den insgesamt und kreisweit kleingewerblichen Unterneh
men deutlich abgehoben haben. 

So erklart si ch denn auch die Gewichtung des Eschweger Tabakwarenge
werbes als ein bedeutsamer Sektor, obgleich das Warenaufkommen selbst im 
Vergleich zur reichsweiten Tabakwarenherstellung immer gering blieb I". 

Epilog 

Das sich allein anhand einiger Fallbeispiele abzeichnende Resultat vor
liegender Darstellung ist keineswegs iiberraschend : Der Wirtschaftsraum 
Eschwege gehorte im Zeitalter der lndustrialisierung in zunehmendem MaBe 
zu den im Verlauf dieser Epoche neu entstehenden wirtschaftlichen Passivrau
men. Keiner der traditionellen Gewerbe- und Produktionszweige des Raumes 
konnte langfristig, das heiBt, iiber die eigentliche Epoche hinaus, in die regio
nale Wirtschaftsstruktur integriert werden. Vielmehr ist gerade das Ver
schwinden der althergebrachten Produktion am Ende der Industrialisierung 
entschieden das zentrale Charakteristikum zur Beschreibung der ortlichen 
Verhaltnisse. 

Dies gilt in gleichem MaBe fUr die im Industrialisierungsjahrhundert im 
Raum Eschwege neu entstandenen Gewerbe- und Produktionsbereiche: 
Nicht einer von ihnen spielte, selbst in der friihen Moderne, eine noch halb
wegs bedeutsame Rolle, bzw. hatte eine im ReichsmaBstab signifikante Distri
butionskapazitat oder Produktionseffizienz aufzuweisen. 

Der Wirtschaft des Eschweger Raumes kam also zu keiner Zeit wahrend des 
Untersuchungszeitraumes eine Bedeutung zu, die iiber diejenige der deut
schen Klein- und Landstadte dieser Zeit hinauswies. Genau darin aber ver
birgt si ch ein noch heute wirksames Strukturproblem der wirtschaftlichen 
Schwerpunktverteilung in Deutschland iiberhaupl. 

Andererseits kiime wohl niemand auf die Idee, die im 19. und im beginnen
den 20. Jahrhundert erbrachten wirtschaftlichen, stadtebaulichen und ver
kehrstechnischen Leistungen der zeitgenossischen Gesellschaft zu iibersehen 
oder gaT unterzubewerten. Sowohl in historischer Perspektive wie 3uch im 
Vergleich zur zeitgenossischen Entwicklung des geographischen Umfeldes 
des Untersuchungsraumes veranderte sich das tagliche Leben in dieser Zeit 
rascher als jemals zuvor und auch in einem bislang nicht gekannten Ausmall 
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folgte eine Neuerung der anderen, verlangte Maschine aufMaschine erneutes 
Umdenken, veriinderte StraBe urn StraBe und Haus urn Haus die subjektive 
Einstellung der Menschen zu ihrer Stadl. 

Aber dies alles war ofTensichtlich zu wenig, urn den AnschluB an die sich 
gleichzeitig herausbildenden wirtschaftlichen Schwerpunktgebiete Oeutsch
lands zu sichern; Eschweges Wirtschaft wuchs iiber ihre in Niederhessen ne
ben Kassel in manchen Bereichen ftihrende Stellung nicht hinaus, sondern 
muBte im Gegenteil sogar hinnehmen, daB spates tens seit dem ersten Orittel 
des 20. Jahrhunderts selbst diese Position immer fraglicher wurde. 

Ooch dieses Schicksal teilte Eschwege und sein Wirtschaftsraum mit der 
Masse der deutschen Landstadte: Ihre mitunter vom Hochmittelalter bis in 
das 19. Jahrhundert mit nur wenigen Unterbrechungen reichende okonomi
sche Prosperitat wurde aufgrund des umfassenden Strukturwandels in Wirt
schaft und Gesellschaft im Zeitalter der Industrialisierung jah und endgiiltig 
gestoppt: Einst bliihende Stadte wurden auf diese Weise vollig bedeutungslos 
und andere, ehedem ausschlieBlich agrarisch bestimmte Siedlungsraume tra
ten an deren Stelle, urn in nur einem Jahrhundert iiber alles bislang Oagewese
ne hinauszuwachsen. 

So gesehen wurde die Stadt von den Folgen der Industrialisierung nur be
dingt im positiven Sinne getrofTen. Mit Blick auf die Gegenwart ist festzustel
len, daB die 6konomische Potenz des Raumes noch immer nicht ausreichend 
ist, urn all en in ihm lebenden Menschen Beschaftigung in ihrem naheren Le
bensumfeld zu gewahren - und dies ist schlieBlich eines der wichtigsten Krite
rien. Noch immer gibt es einen taglich groBer werdenden Pendlerstrom in die 
nordhessische Industrie- und Verwaltungsmetropole Kassel, noch immer fin
den in diesem Raum bemerkenswerte BetriebsschlieBungen oder Standort
verlegungen (sofem es sich urn die beriichtigten "verlangerten Werkbanke" 
groBer Konzerne handel!) statl. Nach wie vor ist nur bedingt von einer soliden 
Basis des insgesamt eher strukturschwachen nordhessischen Raumes zu spre
chen, weshalb auch das Hervortreten der Stadt in diesem nur mit Vorsicht ge
wiirdigt werden kann. 

Inwieweit sich flir den Wirtschaftsraum Eschwege mit Uberwindung der 
deutschen Teilung grundsatzliche Abhilfe einstellen wird, war hier nicht zu 
untersuchen. Gleichwohl: Oem ofTenbar unerschiittlichen Glauben daran ist 
in Erinnerung zu rufen, daB das Vorhandensein des "Hinterlandes" fUr die 
wirtschaftliche Entwicklung wiihrend der Industrialisierung in ahnJicher Wei
se bedeutungslos war wie sein Fehlen nach der Teilung Oeutschlands in Folge 
des Zweiten Weltkrieges bedeutsam. 
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stellationen, vgl. auch H. Brunnee, op. cH., S. 40f. 

23 Zu dieser Problematik vgl. J. Reulecke, op. cit., S. 56ffund S. 213 . Tab. 9. 2., woher auch die fol· 
genden Vergleichsdaten stammen. 

24 Zu beachten ist, daB die neuen, im IndustrialisierungsprozeB entstandenen, urbanen Zentren 
bei der Errichtung von GWB keineswegs injeder Hinsicht nihrend waren: In ihnen steht viel· 
mehr gerade das Fehlen einiger dieser Einrichtungen, wie Wasser·, besonders aber Abwasser· 
und K.1iirsysteme, in ursiichlichem Zusammenhang mit den groBen, in dieser Zeil massiv auf· 
tretenden Problemen des sozialen und hygienischen Elends. AuBerdem kann uber das bloBe 
Vorhandensein eines gemeindlichen Wirtschaftsbetriebes in einer Stadt nicht ohne Ein· 
schriinkungen aufseine Funktion, bzw. seinen Einzugsbereich oder seinen Versorgungskreis 
geschlossen werden. Oft waren es (z. B. bei den Elektrizitiitswerken) aIlein einige wenige ange· 
schlossene GroBbetriebe, die versorgt wurden . Ahnliches gilt nir die Gas·, Wasser· und Ab· 
wassersysteme, die zudem noch die Stadtteile oder Wohnviertel der gehobenen Schichten be· 
lieferten, bzw. eotsorgteo.ln aller Regel aberwares noch im ersten Jahrzebnt des 20. Jabrbun· 
derts in Deutschland so, daB nirgends die gesamte Bevolkerung einer Stadt in den GenuB die· 
ser Einrichtungen kam. Dies steh! in engem Zusammenhang mit der Eigentumsform der 
GWB, die meist erst einige Zeit nach ibrer Grllndung durch private Gesellschaften in der 
Hoffnung auf zusiitzliche stiidtische Einnahmequellen kommunalisiert word en sind. Doch 
unter anderem die kostenintensive Ausdehnuns der GWB aufdie gesamte Stadt machte diese 
Erwartunsen reselmaBig zunichte. Gleichwohl kann die Entstehung und die Ausdehnung der 
Stiidtetechnik in den Bereichen der Gas·, Wasser·/ Abwasser· und Elektrizitiitswerke, der 
SchlachthOfe sowie der (hier nicht weiter interessierenden) Verkehrsbetriebe periodisiert und 
(in Bezug auf ihre FunktiOD im IndustrialisierungsprozeB) hierarchisiert werden. Die seit den 
1820er lahreo gegrilndeten Gaswerke beispielsweise waren ilberhaupt die ersten Grundungen 
von gemeindlichen Wirtschaftsbetrieben , die auch entsprechend fruh in stiidtischen Besitz 
uberflihrt worden sind. Naturlich war bis in die 1870er Jahre kein fliichendeckender Ausbau 
erfolgt (1877 gab es 481 Gaswerke), docb fast die Hiilfte davon (45%) war bereits stiidtisches Ei· 
senium. Wasser·/ Abwassersysleme entstanden seit der lahrhundertmitte anlaOlich der zahl· 
reicben Choleraepidemien (1829/37) zumeist zuniichst allein in den GroBstiidten wie Ham· 
burg, Berlin, Munchen und Frankfurt, und aucb dort nur in unzureichender,lediglich Teile ei· 
nes Stadtgebietes abdeckender Form. vgl. Armengaud, A.: Die Bevolkerung Europas von 1700 
bis 1914, in: Europiiische Wirtschaftsgeschichte, Bd. 2, op. ci!., S. 22ff und S. 23, Abb. I. Berlin 
warbis uber die lahrhundertwende hinaus fUhrend und es vergroBerte seinen Vorsprung zuse· 
hends, da bis in die 188Ger lahre lediglich 18 deutsche Stadte eine Berlin abnliche, moderne 
Kanalisation (9O%iger AnschluB aller GrundstUcke) besa8en, darunter Obrigens auch Elber· 
reld. Mit Blick allein auf die Wasserwerke muO ferner ein noch weitaus schlechterer Versor· 
gungsgrad festgestellt werden: Wasser war normalerweise hinreichend vorhanden und die 
durch die Choleraepidemien ausgeloste Qualitiitsdiskussion beschriinkte sich im 19. lahrhun· 
dert gewohnlich auf die Abwasserentsorgung (damit hielt man die Brauchbarkeit des Trink· 
wassers f"tir gewiihrleistet). Es verwundert somit nicht, wenn es in ganz PreuBen bis 1870 ledi· 
glich 12 Wasserwerke gab. Dennoch: in den folgenden ninf Jahren kamen 18 weitere hinzu 
und zur lahrhundertwende waren bereits ilber 70% aller preuBischen Stiidte zwischen 5 und 
20.000 Einwohnern mit einem Wasserwerk ausgerustet (in den GroBstiidten lag der Wert bei 
ilber 90%. Lediglich die Stiidte unler 5.000 Einwohner waren noch nicht zu 50% versorgt). Ne· 
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ben den Wasser- und Abwassersystemen stellten auch die SchJachthafe stidtische Hygiene
maBnahmen unterstiitzende Einrichtungen dar. Seit den 1860er Jahren wurden sie verstarkt 
gebaut und im Jahre 1908 hatten immerhjn 60% der Stidte zwischen 5 und 20.000 Einwohnem 
einen Schlachthof. 

25 Im Jahre 1906 wurden zunichst die MUhlen an der ersten Werrabriicke 'Ion der Stadt gekauft. 
1907 war das Werk aufdem Werdchen fertig. 1908 kaufte die Stadt schlie6lich die Schl06mUh
le zum Bau einer Thrbinenanlage, vgl. H. Bierwirth 1932, op. cit., S. 39f. 

26 Maglich war das zunichst nurbei solchen Vorgingen der Produktion, die technisch unkompli
ziert und verhliltnism!6ig wenig energieaufwendig waren, da zum einen flir kompliziertere 
Vorgiinge keine Maschinen entwickelt und zum anderen die Leistungsabgaben der E-Werke 
bescbeiden waren, wie auch der Transport des Stromes zum Werk sellen kontinuierlich - ge
schweige denn von bohem Leistungsniveau - war, vgl. HofTmann, W.: Das Wachstum der 
deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Berlin (Enzykloplidie der Rechts
und Staatswissenschaft, bg. v. Kunkel, W., H. Peters und E. Preiser, Abtlg. Staatswissenschaft) 
1965. S. 387f. 

27 Vgl. L. Hochhuth 1928, op. cit., S. 108f. 
28 Vg! . 'bd .• S. 111. 
29 Vgl. D. Twardy, op. cit., S. 21. 
30 L. Hochhuth 1928, op. cit., S. Ill. 
31 Zuniichst die Honer Landstra6e uod die Friedrich-Wilhelm-Stra6e als deren Fortsetzung in 

Richtung aufden neuen Bahnbof; anschlie6end dann die schon Iiinger projektierte und in den 
1898/9ger Jahren gebaute, durch den ehemaligen ScbloSgarten fUhrende, heutige Bahnhof
straBe als Reaktion auf das gestiegene Verkehrsauflcommen im Zusammenbang mit der flir 
den Lastverkehr beschwerlichen, weil zum MUhlgraben hin stark abfallenden Trassenflihrung 
der Friedrich - Wilhelm - Stra6e. 

32 C. Schreiber, op. cit., S. 131 und G. Landau, op. cit., S. 305, aur den sich Schreiber offenbar be-
109· 

33 Oer Wanderungsumschlag einfacher saisonaler Wanderarbeiter oder die dauerhafte Abwan
deruog des qualifizierten BUrgertums ist indessen weder eindeutig der AIt- noch der Neustadt 
zuzuordnen, da einerseits die Neustadt iiber Aoteile nicht zunftpOichtigen Gewerbes verfug
te, andererseits der Anteil der Mietwohnungen in der Altstadt aber ebenfaUs erheblich war. 
Beide Gruppen - die Angeharigen des., Toten Gewerbes· und die nur Lohnabhingigen (und 
zur Miete wohnenden!) - waren jedoch zum groBen TeiJ die personellen Triger des Wande
rungsprozesses. Obrigens hiell sich der Wanderungsanteilvon der Jahrhundertmitte bis zum 
Jahrhundertende sowohl im Altkreis Eschwege wie in der Stadt selbst am unteren Ende der 
Rangskala niederhessischer Kreise und Stidte, vgl. U. Maker, op. cit., S. 30. So ist in den 1850-
er Jahren in Eschwege eine Abwanderungsrate 'Ion 2,56%, d. b. 158 Menschen , zu verzeichnen 
gewesen. Oa lag selbst die mehr und bessere Beschiftigungsmaglichkeiten bietende Stadt 
Kassel mit 3,37% oder 1.206 Menschen merklich haher! Und im Jahrzehnt der ReichsgrUn
dung sind aus Eschwege rechnerisch unter Zugrundelegung der Kreis - Stadt - Relationen der 
1850er Jahre lediglich ca. 72 Menscben oder rund IIM:I der Stadtbevolkerung ausgewandert, d . 
h. nur etwa ein Viertel des niederhessischen Ourchscbnitts der 1870er Jahre. 

34 Spannungen dieser Art drilckten sicb zumeist in 10kalpolitischerVerpackung mit einer gehori
gen Portion Lokalpatriotismus der Vertreter einzelner, ortlich-politischer Fraktionen aus und 
behinderten oder verzogerten aufihre Weise nicht selten dringend notwendige Entscheidun
gen im Rahmen des wirtscbaftspolitischen OrdnungsgefUges einer Stadt. Tatsachlich aber 
steckten dahinter manifeste personlicbe und wirtschafiliche Interessen und Interessensver
schrankungen der bekannten vettemwirtschafilichen Art. Wie sehr dieser .,Altherrenfilz" mit
unter die gesamtwirtschaftliche Entwicklung einer Stadt beeintrachtigen konnte, ist exempla
risch gut untersucht flIr Harburg von P. Chr. Witt : Kommunalpolitik in Harburg lwischen In
teressen lokaler Eliten und Entstehung einer modemen Leistungsverwaltung (1867 - 1914). 
In : Ellermeyer, J., K. Richter und O. Stegmann (Hrsg.): Harburg. Van der Burg zur Stadt, 
Hamburg (VerofTentJichungen des Vereins flIr Hamburgische Geschichte 33) 1988, S. 219ff 
und ware in ahnlicher Form sicber auch rur Eschwegeoder andere Stadte ein aufschJu6reiches 
Unterfangen. 

35 J. Reulecke, op. cit., S. 49. 
36 Hat beispielsweise der Indikator .,BeschiiftigungsefTekt" in einer Zeitreihe eine babe Zu

wachsrate, zeigt dies einen rasch wachsenden Industrialisierungsgrad an. Oa aber nicht gJeich
zeitig der Indikator "durchschnittliche BetriebsgroBe" in derselben Zeitreihe mitwachsen 
mull (dies wiirde die Beibehaltung der kleinbetrieblichen Produktionsform bedeuten), kann 
durch geeignete Korrelation (hier: Multiplikation) beider Indikatoren die durch den ersten In-
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dikalor nahegelegte Tendenz des lndustrialisierungsgrades korrigiert werden. SchlieBlich ist 
dieser Faktor im Gegensatz zu beiden Einzelindikatoren mit anderen Regionen vergleichbar. 
Zur Indikatorenbildung Uberbaupt vgl. Henning, F. W.: Die Industrialisierung in Deutsch
land . 1800 bis 1914, Paderbom, 4. Auft., 1978, S. 59ff. 

37 Die folgenden Daten sind entnommen aus U. Maker, op. cit., S. 155. 
38 Aus: ebd., S. 171. 
39 Aus: ebd., S. 186. 
40 Aus: ebd., S. 202. 
41-42 Aus: ebd., S. 103. 
43 Aus: ebd., S. 225. 
44 ledoch muB der gewerbliche Sektor schon in etwa dieses Drittel an der Gesamtwirtscbafi er

reicht haben, urn von einer industrialisierten Region (bzw. Stadt) sprecben zu kannen. Ande
renfalls wUrde z. B., wenn nicht gerade der agrariscbe, dann doch der Dienstleistungssektor 
vorherrschen. Dies ist sozusagen nicht mehr als die notwendige Voraussetzung rur die erfolg
reiche Teilnabme am IndustrialisierungsprozeB, die aber noch keine Aussagen Uber den wei
teren VerJauf, beispielsweise die Spezialisierung auf bestimmte Produktionsbereiche usw., 
zuliiBt. Vgl. Thienel, 1.: St.ii.dtewachstum im Industrialisierungsprozefi des 19. lahrhunderts. 
Das Berliner Beispiel, Berlin, New York (Veroffentlichungen der Historischen Kommission 
zu Berlin 39: Publikationen zur Geschjchte der Industrialisierung 3) 1973, S. 56f. 

45 Vg! . Handbuch der europaischen Wirtschafis- und Soziaigeschichte. Band 4, hg. v. W. Fischer, 
Stuttgart 1985, S. 138fT. 

46 Vgl. dazu I. Thienel, op. ciL, S. 268. 
47 Vgl. G. Landau, op. cit., S. 90f. 
48 Aus: U. Maker, op. cit., S. 156. 
49 So selbst im mebrfach zitierten Hessischen Stadtebuch, op. cit., S. 110. 
50 Zyklische Krisenerscbeinungen werden zeilgenassisch gewahnlich auch als solche aufgefaBt 

und sind deshalb keineswegs geeignet, optimistische Grundhaltungen zu trUben. Insofem 
sind sie hier nicht relevant. 

51 Vgl. W. HofTmann, op. cit., S. 48 u. 50. 
52 DaB der AnschluB an die reichsweite Entwicklung in Eschwege nicht mehr geschaffi wurde, 

bleibt zu belegen. Ein anderes, ebenfalls brisantes Problem jedoch kann in diesem Rahmen 
nicht gekliirt werden: Die Frage nach der politischen Steuerung dieser Prozesse und damit die 
nach den Fehlentscheidungen der zeitgenossischen Wirtschaftspolitik, die wenigslens im An
satz auch regional bestimmt worden ist. 

53 fm GegensalZ z. B. zu Hanau, vgl. K. Eiler, op. ciL, S. 138fT. Der im Eschweger Raum im ersten 
Drittel des 19. labrhunderts begonnene Anbau von Maulbeerb.ii.umen zum Zwecke der Sei
denraupenzucht (der im wesentlichen als Reaktion auf deo Niedergang der Leinenweberei zu 
verstehen ist) war Uber die kurzen zwei lahrzehnte seines Bestehens immer bedeutungslos, 
bzw. Uber das Versuchsstadium gar nicht erst hinausgekommen. Die ohnehin geringen nie
derhessischen Maulbeerpnanzungen fanden sich hauptsachlich im Raum Allendorf. In 
Eschwege verfiigte man nur Uber weniger als ein FUnftel des dortigen Baumbestandes, der mit 
seinen rund 800 Baumen ebenfalls nur Marginalenriige Iieferte, die abzusetzen bei den prim.ii.r 
elberfeldischen Weiterverarbeitungsbetrieben aufgrund der geringen Mengen kaum mogiich 
war, vgl. Menk, L.: Landwirtschaftliche Sonderkulturen im unteren Werratal. Marburg (Mar
burger Geographische Schriften 55) 1972, S. 121ff. 

54 Vgl. H. Allmeroth, op. ciL, S. 122f.: Auch durch diverse MaBnahmen der Landesregierung 
koonte keine nennenswerte Qualitiitssteigerung erreicht werden : Leggemeister z. B. sollten 
fUr gule Waren Qualit.ii.tszeichen vergeben, Pramien fUr hohe Leistungen verteilen, usw. Ins
gesamt aber blieben diese MaBnahmen wirkungslos. 

55 Vg!. ebd. S. 119. 
56 Dies wurde von der landesherrlichen, bzw. kurfursllich - kasseler Regierung mil ihren aHein 

aur die landesweiten M.ii.rkte zielenden, dam it insgesamt aber, im Gegensatz zu ihren Intentlo
nen, restriktiven Mafinahmen zusatzlich unterstUtzt. Das Zunftwesen des ganzen Kreises gait 
Ubrigens schon in den 1840er lahren historisch als Uberholt. Die in ihm organisierte hand
werkliche und gewerbliche Produktion befand sich gegenUber frei von dessen Zwiingen arbei
tenden "GroB"- und Industriebetrieben in schier aussichtsloser Position. Allein, die MaBnah
men der zustiindigen Kasseler Landesregierung, wie die Befreiung von der Gewerbesteuer, 
brachten, falls Uberhaupl, nur vorilbergehend eine gewisse Linderung, da ihre MaBnahmen 
nicht das Kernproblem - den Gegensatz von zUnftig reglemenlierter Produktion und den neu
en Anforderungen des kapitalistischen Marktes - berUhrten und es deshalb auch nicht zu 10-
sen vermochten. Demenlsprechend nutzlos verlief daher der zwischen den betroffenen Ge-
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wetben und det Landestegietung ausgefocbtene Streit bis ZUt Aufbebung des Zunftzwanges 
im lahre 1869. ledoch die Folgen im Auseinanderklaffen der nationalen Prosperitat waren 
nicht erst in diesem lahre, sondern schon friiher sichtbat: Denn in den anderen, mit Hessen in 
Konkutrenz stehenden Staaten, wurde die Gewerbefreiheit bereits viel fruher eingefUhrt 
(Osterreich 1860, OIdenbutg 1861, Kgr. Sachsen 1861. Baden 1861 und Wurttembetg 1861). 
Dennoch sah sich die auch fLir den Kreis Eschwege zustandige Regierung in Kassel zu einer 
entsprechenden gesetzlichen Regelung nicht in der Lage. Selbst der als Reformversuch konzi
pierte Entwurfvon 1864 fand weder im Handwerk noch im Gewerbe die erforderliche Aner
kennung, obg]eicb das zustandige Oberzunftamt sich im September 1864 vetanlaBt sah, der 
Vorlage zuzustimmen - mit Ausnahme der Forderung nach Beibehaltung der Meisterpriifung, 
insbesondete flir das Bauhandwerk, da dort im Falle unzureichender Leistungen nachteilige 
Wirkungen mit gesundheitlichen Folgen zu erwarten gewesen waten. Indessen , zu einer Vet
offentlichung dieses flir Kurhessen Gultigkeit beanspruchenden Gesetzes kam es aufgrund 
der 1866 erfolgten Vereinigung mit PteuBen nicht mehr. Vielmehr erlieB die preuBische Re
gierung schon im folgenden lahre eine aUein flir Kurhessen bestimmte Ausnahmeregelung, 
die bis zum ErlaB der Gewerbeordnung fUr den Norddeutschen Bund im lahre 1869 in Kraft 
blieb, vgl. hierzu R. Bovensiepen, op. cit., S. 75ff. 

57 Vgl. Handbuch der Deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. I, hg. v. H. Aubin und 
W. Zorn, Stuttgart 1971, S. 320r. 

58 Vgl. zu diesem und dem folgenden: H. Allmeroth, op. cit., S. 128ff. 
59 Beispielsweise in dem bis 1820 in Frieda und danach in Eschwege ansassigen Kurz- und Woll

watenhandelshaus L. S. Brinkmann, das seit den I 890et lahren eine Strickerei errichtete, die 
freilich erst im ersten lahrzehnt des 20. lahrhunderts uber eine nennenswerte mechan isierte 
Produktion, sowie dann abet uber eine Anzahl von zunachst etwa 130 Arbeitskraften verfligte, 
vgl. Hess. Stadtebuch, op. cit., S. 110 und H. AlImeroth, op. cit., S. 132ff. 

60 Zwar weitete sich det Anteil det Baumwollproduktion insgesamt von ca. 30% im lahre 1861 auf 
ca. 46% im lahre 1907 aus, doch dieser Zuwachs geschah hauptsachlich zwischen 1861 und 
1882 sowie zwischen 1900 und 1907, vg]. Handbuch dereuropiiischen Wirtschafts- und Sozial
geschichte, Bd. 4, op. cit., S. 553. 

61 Vgl. R. Bovensiepen, op. cit., S. 75ff. 
62 Vgl. Handbuch der europiiischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 4, op. cit., S. 555. 
63 Vgl. G. Seib, op. cit., S. 4. 
64 G. Landau, op. cit., S. 103. 
65 Vgl. Hess. Stadtebucb, op. cit., S. Ill. 
66 LedigJich bei 1. Reulecke, op. cit., S. 48f. findet der Wirtschaftsraum Werratal (allerdings mil 

einer knappen Bemerkung hauptsachlich uber Witzenhausen) Eingang, und das auch nur als 
beJiebig ausgewahltes Beispiel flit die Entstebung wirtschaftlicher Passivtaume. 

67 Vgl. Schmoller, G.: Zur Geschichte der Deutscben K1eingewerbe im 19. lahrhundert, Hildes
heiml New York (Documenta Technica. Darstellungen und Quellen zur Technikgeschichte, 
hg. v. K. H. Manegold und W. Treue, Reihe I, [Nachdruck det Ausgabe Halle 1870)) 1975, S. 621 
sowie S. 619, wo aufdie fUhrende Stellung Deutschlands im europaweiten Vergleich hingewie
sen wird. Femet gehOrte nach Bienengraber, A.: Statistik des Verkehrs und Verbrauchs im 
Zollverein fUr die lahre 1842 bis 1864, Berlin 1868, S. 402 (Tab.) ganz Kurhessen zu den Leder
impottgebieten (dacunter rubrizierte das "Statistische Bureau" in Berlin auch grobe Lederwa
ren, wozu alle Arten von Schuhen gehorten). Scbon aus diesem Grunde kann die Eschweger 
Schuhfabrikation bestenfalls landesweite Relavanz gehabt haben. 

68 Vgl. ebd., S. 622. 
69 Vgl. H. AlIemrotb, op. cit., S. 134ff. 
70 Vg]. G. Schmoller, op. ciL, S. 625. 
71 Vgl. ebd., S. 626. 
72-73 V81. ebd., S. 622. 
74 Vgl. W. Thorn, op. ciL, o. S. 
75 Vgl. H. Allmeroth, op. cit., S. 137f. In Krefeld dagegen funktionierte schon vierzig lahre frii

her, 1866, eine mechanische GroBgerberei unter Anwendung des Prinzips der Schnellgerberei 
und lieferte eine hochdiversifizierte Produktpalette, vg]. G. Schmoller, op. cit., S. 135. 

76 Vgl. H. Allrnerotb, op. cit., S. 135. 
77 Vg!. G. Landau, op. cit., S. 103. 
78 Vg!. C. Schreiber, op. cit., S. 140. 
79 Vgl. H. Allmeroth, op. cit., S.135; G. Schmollet, op. cit., S. 622 (bei dieser Umrechnung wird 

davon ausgegangen, daB ein Thaler drei Mark entsprach, vgl. Handbuch det europaischeo 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 4, op. cit., S. 941). 
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80 Vgl. W. Thorn, op. cit. , o. S. 
81 Der Betrieb und die Ausweitung der Gerberei ist nicht allein eine Frage der Implementation 

der in der zweiten Hiiifte des 19. lahrhunderts bekanntgewordenen technischen Neuerungen, 
sondem immer aucb eine der Kapitaldecke. Oas Ankaufen der Hiiute erforderte ohnehin hohe 
Liquiditaten, aber auch die fortlaufenden Kosten fUr Gebiiude, Gruben etc. sind durcbaus 
nicht gering zu veranschlagen, vgl . G. Schmoller, op . cit., S. 619f. Ein niedriger Verselbstandi· 
gungsgrad zeigt deshalb eine geringe Kapitalisierung des artlichen Gewerbeseklors an. 

82 Vgl. U. Maker, op. cH., S. 167. 
83 Was nicht einfach war: Oas Lohgerberlohnniveau lag noch in den I 860er labren mit 4,50 Mark 

unter dem der Eschweger Tagelahner (6,00 Mark). Es stieg dann zwar kontinuierlich bis zur 
lahrhundertwende an, doch erst in den 90er lahren des 19. lahrhunderts batten die Lohgerber 
ein Einkommen, das mit 12 Mark etwa auf dem Niveau anderer stadtischer Erwerbslatiger lag, 
vgl. U. Maker, op. ci1. , S. 168. 

84 Vgl. G. Schmoller, op. cit., S. 621. 
85 Die Schutzzollpolitik in der Auseinandersetzung mit den verscbiedenen Zollunionen ist hier 

nicht zu erartern, vgl. dazu R. Bovensiepen, op. cit., S. 152ff. 
86 Zum Beispiel ist an die Rolle der Regierung in der Zunftfrage zu erinnern; vgl. Anm. 56. 
87 Vgl. K. Eiler, op. cit., S. 35f. 
88 Neben dem Textil·, Leder· und Schuhgewerbe mit den dazugehOrigen Nebengewerben (wie 

Leimsiedereien; FaB- und Bottichproduktion) hatte in Eschwege der Handel eine alte und lan· 
ge Tradition. HauptbandelsgOter waren Thche, Garne, Leder, Schuhe, Fleisch- und.Wurstwa
ren sowie Tabak. Neben den fUr Stiidte von dieser GroBenordnung und von diesem Typus Ob
lichen Handwerksberufen waren in Eschwege besonders Filz-, Hut-, Posament- und Schnur
macher, sowie (seit dem 18. lahrhundert?) au ch die Tapfer zugegen . Seit der zweiten Halfte 
des 19. lahrhunderts entstanden fernerzahlreiche Stockfabriken, diefreilich kein lahrhundert 
spater bereits wieder verschwunden waren, und denen bei weitem nicht die ihnen in der hei· 
matkundlichen Literatur uflterstellte Bedeutung zukommt.-Irn agrarischen Sektor spielle ne· 
ben dem Ackerbau und dem Getreideanbau die Obstzucht eine gewisse Rolle und natOrIich 
auch die Schafzucbl, die sozusagen die Ausgangslage des Wollgewerbes sicherte . Oer Wein· 
bau (Hohepunkt im 16. lahrhundert. Ooch schon in derersten Halfte des 17. lahrhunderts ist
nicht nur in Eschwege und Grebendorf, sondern generell in den·Niederungen des Werratals, 
besonders aber an dessen peripheren Abdachungen - von zahlreichen wiisten oder bereits in 
Ackerflachen oder Flachen anderer Sonderkulturen riicll;.verwandelten Weinbergen die Rede) 
hob sich im unlersuchten Raum niemals von den zeitgenossischen Verhaltnissen anderer Ge· 
biete ab und konnte in und um Eschwegeseitseinem Niedergangab der Mittedes 17. lahrbun· 
derts auch nicht wirksam und dauerhaft von anderen Kulturen ersetzt werden, wie das bei· 
spielsweise um Witzenhausen der Fall war, wo die Obstbaumpflanzung - sicher langst noch 
nicht die fUr diese Gegend seit dem 19. lahrhundert typischen Kirschbiiume - geradezu als 
FolgekultuT bezeichnet werden kann. FOr Eschwege kam der Hopfenanbau dieser Funktion 
als Sukzessionskultur fUr Wein schon naher. Ooch wurde die Produktion, obschon in der er· 
slen Halfte des 18. lahrhundert offenbar noch bemerkenswert, am Ende dieses lahrhunderts 
eingestellt und spieite somit im Untersuchungsraum wahrend der Industrialisierung keine 
Rolle mehr. Vgl. allgemein Hess. Stiidtebuch, op. cit., S. l09ffund bes. zu denjeweiligen Kul
turen L. Menk, op. cit. , S. 47ff. 

89 Man hlilte als Alternative auch aufdie Eschweger Peitschen· und Stockfabriken eingehen kan
nen, die es in ihrer kurzen Bestehenszeit von neun lahrzehnten immerhin aur einen Anteil 
von ftinfProzent der in Eschwege lohnabhangig Beschiiftigten brachten. Lt. H. AlImeroth, op. 
cit., S. 150ff, war die Branche zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit .. modemem tecbnischen Ge· 
rat" ausgestauet. Gleicbwohl dtirfte es si ch bei diesem Pbanornen - mit Ausnahrnezweiergro· 
Berer Betriebe - urn nicht mehr als eine effiziente Hausindustrie gebandelt haben . Zwarliegen 
noch keine Produktionsziffern vor, doch die bei H. Allmeroth, op. cit. , S. 150, von dem graB· 
ten Betriebe genannte Zahl flir das Produktionsjahr 19IO - 180.000 Peitschen - bestiitigt diese 
Vermutung. Denn dies bedeutet eine tiigliche Sttickzahl von sechs Peitschen pro Arbeitskraft 
- kein hoher Wert also, zumal vorgeblicb modemes tecbnisches Gerat vorausgesetzt werden 
k.ano . Vielleicht handelt es sich hier auch um nicht mehr als den urn die labrhundertwende al· 
lenthalben zu beobachtenden Vorgang des Oberganges zur fabrikmiiBigen Produktion der 
kJeineren Hausbalts· und Gebrauchsgegenstande, deren massive Konzentrationjedoch erst in 
den Zwanziger lahren dieses labrhunderts einsetzte (wobei folgerichtig Eschweges Peit
schen· und Stockfabriken dann auch untergingen), vgl. Handbuch der europaischen Wirt
schafts· und Sozialgeschichte, Bd. 4, op. cit., S.802ff. 

90 Vgl. z. B. H. Bierwirth, op. cit., S. 31f. 
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91 Vg}. W. Abel: Stufen der Emahrung, G6ttingen 1981, S. 68 und Teuteberg, H. J.: Der Verzehr 
von Nahrungsmitteln in Deutschland pro Kopfund Jahr se it Beginn der Industrialisierung, in: 
Archiv flir Sozialgeschichte 19, 1975, S. 344ffsowie A. Bienengraber, op. cit., S. 18f., wo der 
deutsche Verbrauch dem europaischen gegeniibergestellt wird. 

92 In den 1880er Jahren war Deutschland europaweit flihrend im Riibenanbau, bis es wenig spa
ter von RunIand iiberholt wurde, vg). Handbuch der europaischen Wirtscbaftsgeschichte, Bd. 
4, op. cit., S. 139. 

93 1834/5 gab es 21 deutsche Rohzuckerfabriken mit einem Produktionsaufkommen von 25.346 
Zentnern Rohzucker. Doch schon 1849/50 waren es 148 Fabriken, die 768.385 Zentner Roh
zucker gewannen, vg!. Handbuch der europaischen Wirtschaftsgescbicbte, Bd. 4, op. ch., S. 
338. Nicht einmal zwei Jahrzehnte spater lieferte demnach weniger als das 6,5fache der Fabri
ken das 30facbe an Rohzucker. 

94 Die Riibenzuckerfabriken werden zu jenen Zweigen des GroBgewerbes gerechnet, in denen 
die fabrikmaBige Betriebsform bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts eine graBere Bedeutung hat
te. Danach verschwand ein Teil der Betriebe allerdings wieder und am Bnde des Industrialisie
rungsprozesses blieben nur die im wesentlichen heute noch existierenden Standorte iibrig, 
vgl. Handbuch der europaischen Wirtschaftsgeschichte, Bd. 4, op. cit., S. 337f. 

95 Vg}. C. Schreiber, op. cit., S. 143, der jedoch, wie iibrigens auch G. Seib, op. cit., S. 4, 105 Zent
ner Rohzucker angibt. Da aber eine flinfprozentige Effizienz realistischer ist, werden in dieser 
Rechnung die auch von der Zuckerfabrik selbst zugrundegelegten rlinf Prozent in der Verar
beitungsergiebigkeit angenommen, d. h. 506,75 Zentner Rohzucker. 

96 Vg}. H. Bierwirth, op. cit., S. 31f. Diese Daten sind gerade im Hinblick aufden sehr spaten Zeit
punkt ihrer beanspruchten Giiltigkeit vallig abwegig. Hinzu kommt, daB in den lahren 1863/5 
die Zuckerfabrik bereits aus insgesamt 46.735 Zentnern Riiben 3.738 Zentner Rohzucker, bzw. 
aus 12,5 Kg Riiben I Kg Rohzucker gewinnen konnte, womil sie sich aufzeitiiblichem Niveau 
befand, vg}. A. Bienengraber, op. cit., S. 27f. Da aber keine weiteren Zahlen vorliegen, und an
dererseits kein Grund zum Zweifel an der Zuverlassigkeit der bei Bierwirth genannten Zahlen 
besteht (die Maglichkeit der Fabrik, ihre Zahlen angesichts des wobl wie in keinem anderen 
Falle so rapide und rasch steigenden Steuersatzes nach unten zu korrigieren, war bereits seit 
1858 nicht mehr gegeben, vg!. A. Bienengraber, op.cit., S.23), muS auf diesem wenigen Mate· 
rial aufgebaut werden. Indessen, eine Erklarung flir den wenigstens in der Mitte der 1860er 
Jahre durchschnittlichen Ertrag der Zuckerfabrik ist nicht maglich. 

97 Zu diesen und den folgenden Zahlen vg!. Goltz, Th. Freiherr von der: Geschichte der deut· 
schen Landwirtschaft in zwei Banden. Band 2: Das 19. lahrhundert. Aalen (2. Neudruck der 
Ausgabe Stuttgart 1903) 1984, S. 255 flir die Jahre 1845/6 und S. 338 flir die Jahre 189112 und 
190011. 

98 Berechnet nach C. Schreiber, Op. cit., S. 132. 
99 Vg!. Tb. Freiherr von der Goltz, op. ch., S. 339. 

100 Mebr als die Verdopplung der Flacbe ware allerdings realistischer.lm Deutschen Reichjeden
falls hatte sich die Riibenackerflache zwischen 1878 und 1893 verdoppeit, vg!. Th. Freiherr von 
der 00112, op. cit., S. 339. 

101 Vgl. Handbuch der europaischen Wirtschaftsgeschichte, Bd. 4, op. cit., S. 287f. 
102 Interessant ware in diesem Zusammenhang wie aucb hinsichtlich des bauerlichen Rlibenan

baus die Frage nach der RoUe der Darlebenskassen. 
103 Schwerpunkte bildeten die Orte Eschwege und Wanfried, vgl. H. Allmeroth, op. cit., S. 142 

und U. Maker, op. cit., S. 160, 163 und 167. 
104 Vg!. H. Allmeroth, op. cit., S. 142. Der Zeitpunkt an sich ist bemerkenswert. Der TabakgenuB 

als verbreitete Erscheinung hielt in Deutscbland erst im 17. lahrbundert Einzug; zur Durch
setzung gelangte er allerdings kaum vor der Mitte dieses Jahrhunderts, doch war ihm dann in 
kurzer Zeit eine ungeahnt rascheAkzeptanz beschieden. An den wechselnden Formen des Ta
bakgenusses - vom "trockenen Trinken'" liber den Tabakkonsum mittels einer Pfeife bis hin 
zur Zigarre und letztlich der Zigarette - HiI3t sich gewisserma.l3en symbolisch der Einzug der 
Moderne ablesen, indem die jeweils neue Form des Tabakgenusses die zur Konsumtion not
wendige Zeit immer mehrverkilrzt. Es ist Scbivelbusch, W.: Das Paradies, derGeschmack und 
die Vernunft. Eine Geschichte der GenuSmittel, Frankfurt/Main 1990, S. 123, zuzustimmen, 
wenn er in diesem Zusammenhang vom Phanomen der Beschleuniguog als vielleicht dem 
Phanomen der Moderne liberhaupt spricht. Bezogen aufden Tabakanbau konnte darin ein In
diz flir den AnschluB an den gesellschaftlichen, besonders den industriellen Wandel, erblickt 
werden und im Untersuchungszusammenhang als Anzeichen dafUr gewertet werden, daB im 
Raum von Eschwege nach neuen Wegen der Warenproduktion gesucbt worden ist. 

105 Vg!. ebd., S. 145. 
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106 Vg!. cbd., S. 143. 
107 Vgl. U. Maker, op. cit., S. 163 und H. Allmeroth, op. cil., S. 145. 
108 Nach ahbewahrter Manier wurden erfolgreiche Tabakpflanzer priimiert, war man bemuht. 

bessere als die beimischen Samenarten zu beziehen und kreisweit durchzusetzen, etc., vg!. H. 
Allmeroth. op. cit., S. 146. Doch die MaBnahmen gritTen, sieht man aufdie Ertragseffektivitiit, 
nicht. H. Allmeroths ehef voluntaristische AuBerung: "Die Qualitiiten ... wareD ziemlich gut" 
(op. cit., S. 146) ist daher zweifelhaft. 

109 lro lahre 1822, als die PreuBische Zollpolitik am har1esten spilrbar war, wurden im Werratal et
wa 400 Ackee mil Tabakpflanzen bestellt, von deneD ca. 3.230 Zentner Tabak geemtet wurden 
(H. AlImeroth, op. cit., S. 145). Dies entsprach eiDer Emle von 8,075 Zentner pro Acker (oder 
35,9 Zentner pro ha). 1844 bet rug der Umsatz der lahrestabakernte 60.000 TI. (U. Maker, op. 
cil., S. 163), d. h. bei einem Marktpreis van 18 TI. pro Zentner (W. G. Hoffmann, op. cit., S. 553) 
machte die Emte 3.333 Zentner aus. Unter Zugrundelegung von ebenfalls 400 bebauten Acker 
(90 ha) wire somit ein Durchschniusertrag van 8,33 Zentnem Tabakblatter pro Acker erzielt 
warden (entspricht 37,02 Zentner aufein ha). In 1870 entfielen von den 7.500 Zentnem fertiger 
Tabakwaren maximal 3.000 Zentner auf die Emte heimischen Rohtabaks (H. Allmeroth, op. 
cit., S. 103 und S. 145); daB sich die Ernteverhiiltnisse in der Zwischenzeit verschJechterten, ist 
nicht anzunehmen - also kann sich nur die Tabakanbauflache verringert haben. Dies signali
sieren bereits die sich verringemden Ertriige aus dem Anbau. 

110 Vg!. H. Bierwirth, Op. cit., S. 5 I. Bei einem Steuersatz von 18 bis22,50 Mark pro Zentner(Quali
tiitsabhangig) und einem Steuerauf"kommen van 100.000 Mark im lahre 1897 flir die artliche 
Tabakproduktion mussen zwischen 4.445 und 5.546 Zentner Tabakbliitter geerntet worden 
sein. 

III Vg!. H. Allmeroth, op. ciL, S. 145f. 
112-114 Vgi. A. Bienengraber, op. cit., S. 98. 
115 Vg! . Handbuch der europiiischen Wirtschaftsgeschichte, Bd. 4, op. cit., S. 288. 
116 Im lahre 1870 waren es 15.000 Zentner Tabak- und Zigarrenwaren (H. Allmeroth , op. cit., 

S. 103) und im lahre 1897 noch knapp 11.000 Zentner (H. Bierwirth, op. cit., S. 51), die van den 
Handlungen vertrieben wurden. 

117 So z. B. die im lahre 1834 gegrundete ROhtabakhandlung Dircks &. Thorey, die neben dem 
Haode1 mit 61 ein Speditionsgeschaft betrieb und 1939/40 eine Seifenfabrik grundete, vg!. 
H. Allmeroth, op. cit., S. 147. 

118 H. Bierwirth, op. ciL, S. 5 I. 
119 So richtigauch bei H. Allmerolh, op. cit., S. 148: ..... wieja uberhaupt, besonders in der Zigar

renbranche in Eschwege viele Heimarbeiter, besonders Frauen, beschiiftigt wurden ." 
120 Und zwar neben der Firma Baum &. Zeug, die im lahre 1922 mil der Wanfrieder Firma Unge

witter (1825 mit ca. 20 Arbeitskraften gegrlindet und urn die lahrhundertwende iiber 100 Be
schiif'tigte) zu einer Aktiengesellschaft fusionierte, die im lahre 1875 gegrlindete Firma Acker
mann, die nach 1918 zwei Filialen auf dem Eichsfeld unterhielt vom Beginn des 20. lahrhun
derts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges iiber 300 Arbeilskrafie beschaftigte, sowie im 
Kriege im Rahmen von Armeebelieferungen teilweise 500 Personen in Dienst batte, vgl. H. 
Allmeroth, op. cit., S. 149. 

121 lm lahre 1870 sind nicht rnehr als 7.500 Zentner Tabakwaren von dem tabakverarbeitenden 
Gewerbe in Eschwege verfertigt warden (H. Allmeroth, op. cit., S. 103f. - Die verarbeiteten 
Importtabake sind schon eingerechnet, denn die Brtliche Tabakemte deslahres 1870 uberstieg 
3.000 Zentner nicht, ebd., S. 143), und im lahre 1897 waren es knapp 11.000 Zentner. 

122 Vg!. K. Eiler, op. cit., S. 154ff, wo exemplarisch fUr Hessen GieBen herausgegriffen wird, wie 
Eschwege ebenfalls kein Zentrum des Tabakgewerbes, aber mil ahnlichen Daten . Doch im 
Unterschied zu Eschwege gab es in GieBen schon in den 1830er lahren drei Betriebe, die zu
sammen 200 Leute beschiiftigten (ohne Heimarbeiteranteil), also 66 213 im Schnitt. In den 
1890er lahren lag die durchschnittliche BetriebsgraBe flir die GieBener Zigarrenfabriken aber 
bei 180 Arbeilsk.raften pro Betrieb . Zwar hatte die Branche in GieBen schon in den 1830er lah
ren ein Produktionsvolumen von 7.500 Zentnern fertiger Tabakwaren, aber zur lahrhundert
wende unterscbied es sich nicht mehr von dem Eschweger Gewerbe. Doch wiihrend in GieBen 
11.000 Zenlner in drei Betrieben hergestellt wurden , waren es in Eschwege immerhin 33 Be
triebe, wovon sicher den graBten Teil die drei GroBbelriebe Heferten. 

123 In Eschwege wurden in 1897 knapp 11.000 Zentner Tabakwaren hergestellt, irn Deulschen 
Reich waren es zum selben Zeitpunkt ca. 37.000 Tonnen, vgl. Seibert, Th . und G. Hechler: Ta
bakanbau in Deulschland, Landau (Pfalz) 1976, S. 55, Tab. IV. 
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