
Die Wahlentwicklung im Landkreis Kassel (1928-1933) 
Ein Hinweis zur Diskussion der politischen Kultur im .roten Landkreis' 

Eike Hennig 

Vorbemerkung 

Dieser Bei trag ist Bestandteil eines gralleeen Arbeitsvorhabens 1, in dessen Rahmen u. a. die 
Edition ei nes .. Wahlhandbuchs" mr di e 46 Gemeinden des Krei ses (in den Grenzen bis 1936) ge· 
plant uDd bereits in Arbeit ist. Ausgehend van ei ner Betrac htung des Wahlverhaltens wird ve r
sucht, di e hi stori schen Wurze!n der politischen Kultur des Landkrei ses Kassel zu beleuchten. In 
dieser Beziehung ist der Verfasser dank bar mr jeden Hinweis aur private Unterlagen UDd, var al
lem, mr jedes Gesp rach, Zll dem sich ei n Zeitzeuge oder eine Zeitzeugin aus der GroBelterngenera
tion bereitfindet. Oer Mangel an amtlichen Unterlagen - groBtenteils bedingt durch Brandsch.iiden 
bei Zersto rung des Landratsamtes (1943) - Hi6t derartigen privaten Hilfeleistungen ei nen unersetz· 
lichen Wert zukommen. 

Die fo lgenden Hinweise zur Diskussion der poli tischen Kultur und der Wahl entwic k.]ung wiih
rend der Endphase der Weimarer Republ ik im Landkreis Kassel g1iedern si ch unter zwei Scbwer
punkte n. Zu nachst wird kritisch auf di e Argumente eingegangen, die sich fLir die Charakterisie
rung des Landkreises als .. rot" aussprechen, anscblie6end wird unter besonderer Beriicksichtigu ng 
der Reichstagswahl en vom 14. 9. 1930 und 31. 7. 1932 der Frage nach der Herkunft der NSDAP-W.iib
ler nachgespurt. Abschli eBend wird auf ofTene Fragen uod wei terfti hrende Arbeitspe rspektiven 
hingewieseo. 

I. 

Zur Kritik der Redeweise vom .roten Giirtel' urn Kassel 

Der Landkreis Kassel gilt als der .rote Giirtel" um Kassel ' oder als "Hoch· 
burg der Arbeiterbewegung" ' bzw. als "Roter Wahlkreis". Es ist die Rede von 
einer "roten Flut" in Niederzwehren ' ; Harleshausen wird als der .rote Wed
ding' bezeichnet '; Ochsbausen gilt als . rote Bastion", di e erst in der Nacht 
zum 5. Miirz 1933 durch den Einsatz legalisierten Staatsterrors »geschleift" 
worden ist ' . Quasi als Wabrbeitsbeweis kann daraufhingewi esen werden, daB 
zeitgenossische NS-Selbstdarstellungen von .Nester(n) ... rot bis an die Kno
chen", vom .verseuchteste(n) Kreis Kurhessens" oder von den . roten Strahlen 
des Terrors" im "roten Landkreis Kassel" reden 8. 

Wenn ein Landkreis in der Wahl vom 31. 7.1932 mit nahezu identischer 
Stiirke von NSDAP und SPD, allein mit einer rechnerischen (politiscb aber 
nicht wirksamen) Arbeitermebrbeit von 14 706 SPD- und 6222 KPD-Stimmen, 
d. h. von 20928 bzw. 55,4% "Arbeiter"-Wii h1ern gegeniiber 14540 bzw. 38,5 % 
Wiihlern der NSDAP, und mit einer Relation von NSDAP- und SPD/KPD
Wiihlern von I zu 1,4 (d. h. jedem NSDAP-Wiihler stehen nurmehr knapp an
derthalb »Rote ' gegeniiber) emphatisch als »rot" beschworen wird, welche Ar
gumente werden als Begriindung vorgetragen? Die skeptische Frage entziin
det sich auch daran, daB die genannten G emeinden Niederzwehren, Harles
hausen und Ochshausen ganz unterschied1ich sind. 

Nur die kleine Gemeinde Ochshausen mil 10,7 % NSDAP-Wiihlern im Juli 
1932 (ebenfalls aber groBen Steigerungsraten der NSDAP-Stimmen ') gegen-
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uber 72,6 % fUr die SPD und 14,5% fUr die KPD entspricht dern Bild des "roten 
Landkreises", Die beiden anderen Orte, Niederzwehren und Harleshausen, 
sind die grtiBten Gerneinden des Landkreises, Mitte 1933 wohnt dort fast ein 
Funftel der Kreisbevtilkerung, der land- und forstwirtschaftliche Bevtilke
rungsanteil liegt in Niederzwebren und Harleshausen rnit 6% deutlich unter 
dern des Gesarntkreises (19,7%) JO Diese GroBgerneinden bieten ein dilTeren
ziertes Bild, das wohl kaum bruchlos mit dern Anspruch eines einheitlich "ro
ten Wahlkreises" vereinbar sein durfte, 

NSDAP-. SPD- und KPD-Wahlerxebnisse in Harleshausen and Nlederzwehren (1928-1932) 

Kommu-
RT ",I RT preuB. L'I RT 
20.5. 1928 6% 17.11.1929 6% 14.9.1930 6% 24.4.1932 6% 31.7.1932 

+ H.rteshausen : 
NSDAP 
(I) Slimm en abs. 14 " 468 997 1.030 
(2) in % d. gii ll. St. 1,6 2,9 18,6 36.2 37,0 
(3) abs. SI . t:. % 70,6 706,9 113,0 3,3 
SPD 
(I) 1.040 1.015 1.082 1.017 964 
(2) 50,1 51,5 42.9 36,9 34,6 
(3) -2,4 6,6 -6,0 - 5,2 
KPD 
( I ) 233 205 387 422 555 
(2) 11 ,2 10,4 I S, ) 15,3 19,9 
(3) - 12 0 , 88,8 9,0 31 ,5 

+ Nledenwebren : 
NSOAP 
(I) 28 .) 555 1.547 1.514 
(2) 0,9 15,6 42,0 41 ,3 
(3) 1.882,1 178 ,7 -2.1 
SPD 
(I) 1.147 1.691 1.728 1.41 7 1.350 
(2) 56,6 56,0 48,6 38,4 36,8 
(3) - 3,2 2,2 · 18,0 - 4,7 
KPD 
(I) 1S9 226 336 362 508 
(2) 5,2 7,5 9,4 9,8 13,8 
(3) 42.1 48,7 7,7 40,3 

. ) Dei de r Kommunalwahl 1929 Slch! den gespallenen Arbeiterlisten eine Einheitsli ste (~Biirgerbund") -
ei nschtie6lich der NSOAP - gegenuber. Oer .. Burgerbund" erhii tt 1.105 Slim men (36.6%). 

Die Wahlentwicklung in diesen beiden eigenstilndig politisch ausdilTerenzier
ten GroBgerneinden des Landkreises Kassel ist vielschichtig und kann - ganz 
anders als irn sozialdernokratisch dorninierten Ochshausen 11 - nur sehr ver
grtibert auf die Formel der "roten Nester" abgezogen werden, 

Wenn von 1930 bis 1932 die NSDAP-Stirnmen urn 113 % (Harleshausen), 
178,7% (Niederzwebren) oder 169% (irn gesamten Kreis) anwachsen, wenn 
gleicbzeitig die Wiihler der SPD urn 9,1 % (Kreis), 10,9 % (Harleshausen) oder 
21,9% (Niederzwehren) abnehrnen und die kleinere Arbeiterpartei KPD ledig
lich urn 35 (Kreis), 43,4 (Harleshausen) oder 51,2% (Niederzwebren) aufholt 
(wachsturnsrniiBig bleibt also die KPD weit hinter dern NSDAP-Anstieg zu
ruck), dann muB die Bezeichnung "roter Wahlkreis" zumindest fUr die End
phase der Weirnarer Republik aufgegeben werden, Sie verallgerneinert die Er-
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gebnisse einzelner Gemeinden (wie z. B. Ochshausen - vg!. Anm. 11, Bergs
hausen, Crumbach, Dittershausen, Frommershausen oder Nieste), iibersieht 
damit aber den abrupten Einbruch (1930-1932) der nationalsozialistischen 
Sammlungsbewegung; beschiinigend wird der fUr die Friihphase der Weima
rer Republik geltende Eindruck der sozialdemokratisch-"rot" dominierten po
litischen Kultur im Landkreis Kassel verlangert. 

Wenn die Bezeichnung "roter Giirtel" zuriickgewiesen wird, urn eine difTe
renzierte und empirisch gehaltvolle Betrachtung der Krisenjabre (1929-1933) 
aufzunehmen, dann wird eine doppelte Tendenz zur Verallgemeinerung kriti
siert : 

- Die sozialdemokratische Vormacht der 20er Jahre darf nicht so iiberbetont 
werden, daB die Briiche dieser politischen Kultur 12 iibersehen und damit 
auch die Einbruchsmiiglichkeiten fUr das Anwachsen der KPD und die 
mangelnde Atlraktivitiit fUr biirgerliche und bauerliche Wahler herabge
spielt werden. 

- Die auch nach dem Erdrutsch der Reichstagswahl vom 14.9. 1930 vielfach 
nocb bestehenden relativen SPD-Mehrheiten, vor allem aber die recbne
risch konstruierten absoluten Mehrheiten fUr die urn sozialen wie politi
schen EinfluB heftig konkurrierenden Arbeiterparteien SPD und KPD diir
fen nicht direkt zur Charakterisierung des Gesamtkreises herangezogen 
werden (so wie es andererseits falsch ware, die fUr die NSDAP phanomena
len Ergebnisse in der kJeinen Landgemeinde Hertingshausen 13 zu verallge
meinern). 

Bevor die geforderte difTerenzierte Betracbtung in Form einer wahlanalyti
schen Skizze vorgestellt werden soli, sollen die Begriindungen fUr die/olklore 
der Redeweise vom "roten Giirtel" vorgestellt und kritisiert werden. 

Ein "roter Giirtel" urn Kassel? 

Im Zentrum der Kritik an der Charakterisierung des Landkreises Kassel als 
eines "roten Wahlkreises" steht das Argument, daB die alleinige Betrachtung 
der kumulierten Stimmen von SPD und KPD die Bezeichnung nicht begriin
det (zumal wenn sie auf unzureichender Datenbasis stebt und methodisch un
zulassig betrieben wird). Vielmehr miissen Sozial- und Politikgeschicbte, Mi
kro-und Makroanalyse miteinander verkniipft werden, urn die Wirkungsgren
zen "des" Arbeiterlagers zu bestimmen. Ferner unterstreicht diese Kritik die 
Notwendigkeit, die Wahlanalyse selbst auf eine breitere empirische Grundla
ge zu stellen und den diesbeziiglich defizitaren Kenntnisstand zu iiberschrei
ten. 

Elemente der Arbeiterkultur im Lsndkreis Kassel 14 

Urn die Jahrhundertwende (besonders zu Beginn des 20. Jahrhunderts) 
steigt die Beviilkerung des Landkreises Kassel stark an (von 51 auf 62,5 Tau
send zwischen 1890 und 1905). Einen erheblichen Anteil der Arbeiter der Kas
seler Bau-, Verkehrs- und Metallbetriebe stellen die zahlreichen Pendler aus 
den verkehrsmaBig gut erschlossenen (teilweise seit 1900 per StraBenbahn zu 
erreichenden I' ) stadtnahen und -naheren Orte des dichtbesiedelten Landkrei
ses Kassel l

'. Der Charakter der Gemeinden andert sich von Land-zu Arbei
terwohngemeinden aufgrund der hohen Beviilkerungsmobilitiit, welche die 
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Sogwirirung des seit Ende des 19. lahrhunderts entstehenden .industriellen 
Ballungsgebiets· Kasse1 ausltist 17. Vie1e der neuen Arbeiter wohnen wegen 
des Mangels an Wohnungen und der hohen Mieten in Kassel in den Landge
meinden, die so ihren Charakter als Bauerndorf teilweise verlieren. Selbst in 
kleineren Arbeiterwohngemeinden (z. B. Weimar) entwickeln si ch .zwei Kul
turen·, die sich durch unterschiedliche politisch-soziale und kulturelle Orien
tierungen auszeichnen. 

Der Wandel vom Bauerndorf zur Arbeiterwohngemeinde reduziert den 
Anteil der landwirtschaftlichen BevOlkerung (Gegeniiber z. B. den Landkrei
sen Fritzlar mit rund 40 %, Hofgeismar mit 41,3 % und Marburg mit 46,3% liegt 
er 1933 im Landkreis Kassel bei 19,7%). Parallel dazu, beeinfluBt vom Rbyth
mus der Industrie und der Stadt, wandeln sich die Arbeits- und Zeitvorstellun
gen, die beruflichen Qualifikations- und Aufstiegsmuster und die Interessen
durchsetzung vom perstinlichen Regiment der Honoratioren zur (Massen)Or
ganisation der Arbeiter. Triiger dieses Wandels sind neben SPD und Gewerk
schaften vor allem die zahlreichen arbeiterkulturellen Vereine, die auch die 
Bereiche der Freizeit und Feste organisieren. 

An der Hochachtung fUr biiuerlich-geldlose Selbstversorgung und Krisen
festigkeit, vor der fUr das k1einbiiuerliche und -handwerkliche Wirtschaften ty
pischen Selbstausbeutung (die den Wert der eigenen Arbeit nicht als Lohn be
rechnet und keine Arbeitszeitbegrenzung kennt) sowie vor dem Einspannen 
der Frauen und Kinder in den Kreislauf zur wirtschaftlichen Reproduktion der 
Familie endet allerdings der WandlungsprozeB. Auch die Arbeiter bleiben so
mit in den Sphiiren des Wohnens, der Wirtschaftsversorgung der Familie und 
der Krisenvorsorge vielfach vorindustriellen dtirflichen Orientierungsmu
stern strukturell und normativ verbunden. Eine verbreitete und begehrte land
wirtschaftliche Nebenerwerbstiitigkeit als .ziegen-" und .Mondscheinbauer" 
sowie die Einbindung in das dtirfliche .Arbeitsleuteverhiiltnis·, das (zu Lasten 
der Arbeit der Arbeiterfrauen weitgehend bargeldlos) biiuerliche Spanndien
ste und Maschinenleistungen gegen die Arbeitszeit von Arbeitern (vor all em 
aber der Arbeiterfrauen und -kinder) tauscht, begrenzt den WandlungsprozeB 
und die Tiefe der Konfrontation der beiden Kulturen I'. 

Letztlich erwiichst aus den weiterhin konservierten landwirtschaftlichen 
Strukturen eine Einengung der Arbeiterkultur selbst, was beispielsweise die 
beibehaltenen traditionellen Geschlechtsrollen und Erziehungsformen bele
gen. Auch begrenzt die Krisenvorsorge durch eigenes Haus und KJeinparzelle 
30wie durch einen sicheren Stand in der .Arbeitsleuteordnung· des Dorfes die 
politische und gewerkschaftliche Interessenartikulation und -vertretung; ge
rade die Krisenerfahrungen des Ersten Weltkrieges und der Weimarer Repu
blik mit Hunger, Inflation und Arbeitslosigkeit veranschaulichen, daB im 
Widerstreit von Dorfgemeinschaft und Arbeitersolidaritiit die Vorziige des 
Landes und des individuellen Arrangements am Arbeitsplatz nicht zu verach
ten sind ; bedeuten sie doch entscheidend eine Aufwertung der Sachwerte des 
eigenen Hiiuschens und der eigenerzeugten Nahrungsmittel. 

Die Analyse des .roten Giirtels· muB diesen begrenzten WandlungsprozeB 
beriicksichtigen. Die dominierende Arbeiterkultur ist in den Arbeiterwohnge
meinden des Landkreises Kassel eben nicht auf eine lange und gesicherte Tra
dition gegriindet. Vielmehr ist sie Produkt einer in der Weimarer Republik 
noch andauernden Mobilitiit sowie si ch iindernder Herrschaftsverhiiltnisse 
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und Deutungsmuster. Der politischen Dominanz der Arbeiterpartei SPD (wo
bei man lange noch mit deutschnationalen Biirgermeistern koalieren kann 19) 
steht die kulturelle und verbandliche Aufspaltung der Gemeinden gegeniiber, 
z. B. in "Freie" Arbeiter- und "Deutsche" Turner, in "blaue" und "rote" Rad
fahrer (In der Endphase der Weimarer Republik verdoppelt si ch zudem viel
fach noch die Arbeiterkultur in einen sozialdemokratischen und einen kom
munistischen Zweig mit entsprechenden Vereinen wie Vereinslokalen). Die 
politische Vormacht der Sozialdemokratie korrespondiert negativ mit dem 
Weiterleben agrarisch-kJeinbiirgerlicher Arbeits- und Sicherheitsorientierun
gen sowie mit ebensolchen Eigentums- wie Arbeitsverhiiltnissen, Ge
schlechtsrollen und Erziehungsvorstellungen. 

Diese Koexistenz von "proletariscber Moderne" und "dorflicher Vergan
genheit" nimmt der beschworenen "roten Flut" einen GroBteil ihrer emanzi
pativen Sprengkraft (nicht aber der an sie gebundenen Angste). Als es ange
sichts der vereinheitlichenden Krisenerfahrung in der Endphase der Weima
rer Republik zu einer (kJein)biirgerlich-agrarischen Sammlung urn die 
NSDAP kommt, als somit die (kJein)biirgerliche Opposition den Organisa
tionsvorsprung der Arbeiterbewegung einzuholen beginnt und in Form der 
Wahl der NSDAP AnschluB an eine Massenorganisationgewinnt, da zerbricht 
die besagte Koexistenz, und die Grenze des Arbeiterlagers wird sichtbar. 

"Rote" Landriite? 

Die Splitter des Nachlasses von Dr. Ferdinand Friedensburg, des Kasseler 
Regierungspriisidenten (1927-1933), im Bundesarchiv (Koblenz) und im Ge
heimen Staatsarchiv (Berlin-Dahlem), sowie die wenigen erhaltenen Stellen
akten des Kasseler Landratsamtes fUr die Jahre 1868 bis 1939, in den Unterla
gen des Freistaates PreuBen (im Geheimen Staatsarchiv) und der Kasseler Re
gierung (im Hessischen Staatsarchiv Marburg), ermoglichen es, einen Blick 
auf die Rolle der Landriite im Landkreis Kassel zu werfen. 

Seit 1919 stellt die SPD im Kreistag Kassel-Land bis 1929 die absolute Mehr
heit der Mandatstriiger. Mit 15 von 24 Sitzen erreicht die SPD 192162,5% der 
Mandate, dies ist ibr bestes Wahlergebnis. In der letzten freien Wahl zum 
Kreistag stellt sie 1929 mit 14 von 25 Abgeordneten 56% dieses Selbstverwal
tungsgremius. Ihr schlechtestes Ergebnis erreichen die Sozialdemokraten 
1925; mit 520/0 stellen sie jedoch auch in dieser Wahl die absolute Mehrheit. 
(1933 sind 40% der Kreistagsabgeordneten Sozialdemokraten, denen 44% na
tionalsozialistische Mandatstriiger gegeniiberstehen.) Trotz dieser starken Po
sition verzichtet die SPD von 1919 bis 1930 darauf, einen Landrat ihrer Couleur 
zu stellen bzw. einen ihrer Partei angehtirenden Beamten dem preuBischen 
(sozialdemokratischen) Innenminister zur Ernennung vorzuschlagen. 

Von 1908 bis 1930 ist Gottfried Rabe von Pappenheim Landrat des Land
kreises Kasse!. Er gehort der DNVP an, ist aber bei alien Parteien "hoch ange
sehen", auch zwischen der SPD-Fraktion und dem Landrat herrscht bis 1930-
so der Regierungspriisident - eine "vertrauensvolle Zusammenarbeit". Die 
1929 gewiihlte sozialdemokratische Kreistagsfraktion besteht dabei zur Hiilfte 
aus Biirgermeistern der Landkreisgemeinden (u. a. van Harleshausen, Gro
Benritte, Oberkaufungen, Obervellmar). 

Obwohl der Landrat als Beamter sein Amt "unparteiisch" zu verwalten und 
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die Verfassung "gewissenhaft" zu "beobachten" hat (entsprechend Art. 78 der 
Verfassung des Freistaates PreuBen vom 30.1l.l920), werden noch 1927 im 
Landratsamt koniglich-preuBische Briefumschliige aufgebraucht, weswegen 
Rabe v. Pappenheim leicht gerilgt wird. 

Der Wahierfolg der SPD (1929) und die einsetzende Weltwirtschaftskrise 
fUhren dazu, daB Rabe v. Pappenheim am 15.10.1930 als Kandidat der "Hessi
schen Arbeitsgemeinschaft", einem konservativen Listenblindnis, zum Lan
deshauptmann gewahit wird. Der ehemalige Landrat steht damit den Selbst
verwaltungsbehorden des Provinzial-Verbandes Hessen-Nassau (u. a. der 
Brandversicherung, der Landes-Hauptkasse, dem Landeskrankenhaus und 
der Landesbibliothek) vor. Mit den Stimmen der SPD wird Rabe v. Pappen
heim zum Landeshauptmann gewahit, wodurch der Landratsposten frei wird. 

Bereits im Sommer 1930, als si ch dieser Wechsel schon anklindigt, pliidie
ren sozialdemokratische Parteigremien und Abgeordnete dafUr, daB ein Mit
glied der SPD Landrat des Landkreises Kassel werden solle. Auch der Bericht 
zur Neubesetzung des Landratsamtes, den B.egierungspriisident Friedensburg 
(DStP) am 17.10.1930 erstatlet, empfiehit - noch ohne namenUichen Vor
schlag - dem sozialdemokratischen preuBischen Innenminister, earl Seve
ring, "einen der SPD angehiirigen Beamten" und geht aufgrund der Mehr
heitsverhiiltnisse und der bisherigen Kooperation mit einem Landrat der 
"Rechtsparteien" von einem ,Anspruch" der SPD auf dieses Amt aus. Nach
drilcklich hiilt Friedensburg in einem Brief an den preuBischen Personalrefe
renten, Heinrich Brand (Zentrum), aber daran fest, daB die Entscheidung liber 
die Besetzung des Landratsamtes "besonders fest" in den Hiinden der Staats
regierung verbleibt. Lokale Parteigremien werden an der Auswahi und Bestel
lung nicht beteiligt. 

Friedensburg bezeichnet in seinem Bericht - ebenso wie in einem nankie
renden Schreiben an den zustiindigen Sachbearbeiter (vom 24. 10. 1930) - vom 
17. 10.1930 den Landkreis Kassel als "schwierig". Dieser groBte Kreis des Re
gierungsprasidiums Kassel weise eine Mischstruktur von Arbeiterschaft und 
Landwi rtschaft auf. Der zuklinftige Landrat mlisse deshalb eine "bewiihrte 
Personlichkeit" und ein besonders qualifizierter Beamter sein. Der Ausgleich 
zwischen industriellen und agrarischen Interessen sowie die hohe Arbeitslo
senzahi werden als besonders problematische Arbeitsbereiche des Landrats 
erwahnt. Die Arbeitslosigkeit fUhre zur Verarmung der Gemeinden, was die 
Kommunalaufsicht und -verwaltung sehr erschwere. 

Friedensburg erwiihnt in diesem Bericht auch Differenzen zwischen der 
SPD des Landkreises und der Stadt Kassel, weshalb kein .ADgehoriger der 
stadtischen Parteiorganisation" in Erwagung gezogen werden sollte (dieser 
Berichtspassage widerspricht der sozialdemokratische Kasseler Oberpriisi
dent August Haas). 

Am 31.10.1930 legt der Personalreferent im preuBischen Innenministerium 
einen Wiederbesetzungsvorschiag der Landratsstelle vor. Dem Ministerpra
sidenten wird Regierungsrat Dr. Karl Ohie (geb. 17.12.1897) von der Regierung 
in Oppeln vorgeschJagen, urn ihm, zunachst kommissarisch, die Verwaltung 
des Landratsamtes in Kassel zu libertragen. Ohle wird als "besonders tlichtiger 
Beamter mit umfassenden und grilndlichen Kenntnissen aufjuristischem und 
wirtschaftlichem Gebiet" vorgestellt. Neben Tiitigkeiten im Landratsamt 
Waldenburg und bei den Regierungsprasidenten in Konigsberg und Oppeln ist 
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Ohle 1929 ein balbes Jabr zur "informatoriscben Betiitigung" beim ADGB 
beurlaubt worden. Er verfugt somit iiber die erforderlichen Voraussetzungen, 
urn den notwendigen Ausgieich von Arbeiterschaft und Landwirtschaft zu be
werkstelligen. "Politisch gehort er zur SPD", so daB Ohle sachlich und partei
politisch den Bedingungen der Stelle entspricht. 

Zum 14. 11.1930 iibernimmt Ohle kommissarisch das Landratsamt. Am 
12.3. 1931 schliigt der Kreistag vor, Ohle mit dem Amt selbst zu betrauen. In 
seinem Bericht vom 15.3.1931 schlieBt si ch der Regierungspriisident dies em 
Vorschlag an und empfiehlt eine baldmogiicbe Ernennung. 

Der Kreistag stimmt dem Vorschlag mit 23 gegen 2 Stimmen zu; zusiitzlich 
zu den 14 Stimmen der SPD erhiilt Ohle auch die 6 Stimmen der "Hessischen 
Arbeitsgemeinschaft"; die 2 Mitgiieder der "Wirtscbaftspartei" ("Reichspartei 
des deutschen Mittelstandes") und das Mitglied der DStP votieren ebenfalls 
flir ihn. Der Regierungspriisident weist denn auch daraufhin, Ohle sei es in der 
bisherigen Amtstiitigkeit "in sehr erfreulicher Weise" geluogen, "das Ver
trauen fast siimtlicher im Kreistag vertretenen Parteigruppen zu gewinnen". 
A1lein die beiden Kommunisten, beides Arbeiter aus Harleshausen, stimmen 
dem Ernennungsvorschlag nicht zu. Dabei handelt es si ch - was der Regie
rungspriisident betont - urn einen grundsiitzlichen Widerspruch. 

Ohle wird am 26. 3.1931 zum Landrat ernannt. Auch nach der Zusammenle
gung der beiden Landkreise Kassel und Wolfhagen zum neuen Landkreis Kas
sel (I. 8. 1932) wird Ohle als Landrat des neu gebildeten Landkreises am 
29.8. 1932 bestiitigt. Friedensburg empfiehlt am 4.8.1932 dem Innenminister 
Ohle flir den Landkreis Kassel, indem er ihn sehr positiv schildert und als 
geeignet flir einen liindlichen oder stadtnahen Kreis vorstellt. 14 Tage nach 
dem sog. "PreuBenschlag" (20.7.1932), d. h. nach der Amtsenthebung der so
zialdemokratisch geflihrten preuBischen Regierung durch einen konservativ
autoritiiren Reichskommissar (i. e. Reichskanzler Papen, vertreten durch 
Franz Bracht) relativiert Friedensburg Ohles Parteizugehorigkeit: 

Oh'e gehort der SPD an, agitiert aber nicht, trill auch in seiner Parteieigenscha!t 
sonst nicht hervor. 

Der neue preuBische Innenminister entliiBt im Gefolge des "PreuBenschla
ges" mehrere Beamte, u. a. werden der sozialdemokratische Kasseler Polizei
priisident, Dr. Adolf Hohenstein, und der ebenfalls der SPD angehorende Po
lizeivizepriisident Schony in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Der demo
kratische Regierungspriisident Friedensburg entgeht wegen familiiirer Bezie
hungen zum Staatskommissar Bracht der Absetzung, erhiilt allerdings einen 
neuen Vizepriisidenten zugeordnet. Beziigiich Ohle iibernimmt der Innenmi
nister Friedensburgs Argumentation. Bei der Ernennung und Bestiitigung 
wird Ohle als SPD-Mitgiied gekennzeichnet, gleichzeitig sei er ,jedoch ein 
tiichtiger und gut qualifizierter Beamter, dessen unparteiische Amtsflihruog 
auch von seinen politiscben Gegnern anerkannt wird". 

Zum 3.3. 1933 wird von dem neuen Staatskommissar Goring ein neuer Re
gierungspriisident, v. Monbart, eiogesetzt. Dieser steht der DNVP nahe, gilt 
aber auch als zuverliissiger Anhiinger der NSDAP. A1lerdings ist er zuniichst 
Verwaltungsbeamter und tritt "keineswegs als nationalsozialistischer Scharf
macher" (Th. K1ein) auf. Wie "rot" aber ist Landrat Ohle, vor dem die NSDAP 
den preuBischen Reichskommissar Hermann Goring mit Telegramm vom 
14.3. 1933 warnt? Der "rote ( ... ) Landrat und (die) rote(n) Biirgermeister (im) 
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Landkreis Kassel", auf die Goring vom NSDAP-Kreistagsabgeordneten Hein
rich Peter (aus Monchehof) telegrafisch aufmerksam gemacht wird, begehen 
aus Sicht der NSDAP "Aktenbeseitigung aus Furcht vor Aufkliirung". Ohle 
wird obne sacblichen Grund am 25.3. 1933 in den Ruhestand versetz!. 

Nachdem die Kasseler NSDAP-Gauleitung Anfang April "den Wunsch" iiu
fiert - so der Regierungspriisident (am 4.4. 1933) -, das Landratsamt mit Fritz 
Lengemann zu besetzen, wird Lengemann am 8. 4. zum kommissarischen und 
am 9.6.1933 zum Landrat ernann!. Lengemann ist Biiroinspektor, vor all em 
aber ist er Leiter einer Kasseler NSDAP-Ortsgruppe, Kasseler Stadtverordne
tenvorsteher, stellvertretender Gauleiter der NSDAP Hessen-Nassau-Nord 
und seit Juli 1932 Reichstagsmitglied der NSDAP. 

Nachdem Regierungspriisident Friedensburg am 11.2. beurlaubt und am 
15.2.1933 durch den Reichskommissar Goring in den einstweiligen Ruhestand 
versetzt worden ist, beantragt sein Nacbfolger mit Bericht vom 16.3.1933 beim 
preuBischen innenminister die Abberufung Obles. 

Dieser Beric ht (GSlA Rep. 71/4840, S. 30fT.), erstattet vom Regierungsvizeprasidem cn Jersch
ke. liefert eine zusammenfassende WGrdigung der unparteiischen und fachkompetenten AmtsfUh
rung Ohles, weshalb er vollstandig zitiert weeden soli . Ohles SPD-Mitg1 iedschaft wird dUTch die
sen Bericht ebenso relativiert, wie di es anHiBlich der Bestiitigung im Landratsamt schon im August 
1932 geschehen ist. Oer Berichtsantrag vo m 16.3. 1933 aur Abberufung des Landrats Dr. Ohle in 
Kassellautet : 

Wie allgemein angenommen wird, iSI Landrat Dr. Oh/e. wenn nicht Mltglied der SPD, so doch ihr 
sehr naheSlehend. O./fenbar war er u lbst bemuht, sich in seiner Amtsfiihrung von der Parteipolilik/ern 
zu halten. Diesem Umstand in Verbindung mil seineranerkannlen Tuchligkeit, Tatkra/I und Gewand· 
heit 1st es zuzuschreiben, dqfJ seine Tiitigkeit als Landrat (seil Ende 1930) in weiten, und zwar selbsl in 
rechts stehenden Kreisen Billigung und Anerkennungfindet. Selbst bei dieser wohlwollenden Beurtei· 
lung herrschen aber gegen ihn begreiflicherweise doch Be/remden und Mi..Ptrauen, da seine heutlgen 
Anordnungen mlt seintr bisherigen politischen Einstellung kaum vereinbar erscheinen. Sodann wird 
obiger Beurteilung auts schiiifste widersprochen von den hiesigen mqfJgebenden Fiihrern der NSDAP. 
Diesefiihren es au/seinen EinflujJ zuriick. daft;n vielen Gemeinden des Kreises als Biirgermeisler, 
Schlosser u. dergl. Angehiirige derSPD gewiihlt und bestiitlgt worden sinathi erin konnte ei ne Anspie
lung auch aurCarl Severing bestehen, E. H.), sie machen ihn mitveranrwonlich dafijr, dqfJ tatsiichlich 
in einergrofteren Zah/von Gemeinden die Geschiiftsjiihrung zum mindesten unordentlich und mange/
haft war, es daher an hinreichender Au/slcht oder rechrzeitigem Eingrei/en ge/ehlt habe. SchlldJlich 
wird ihm zur Laslgelegt, dqfJ er in der eigenen Kreisverwaltung, und selbsl bei der Verwa!rungder Kreis
sparkasse Paneipo/ilik zu Gunslen der SPD und ihrer Einrlchrungen gelrleben habe. Die Pro/ung von 
Einzelfiillen aus Anla,P von Besch.,.,'erden und derg/. hat ergeben. dqfJ die Behauplungen bei so/chen An· 
grlffen oft nichl nachweisbaroderubenrleben waren undJeden/alls dem Landrat ein direktes Verschul
den nicht zur Last ge/egl werden konnte, vielmehrhiiufig sein schnelles undwirksames Vorgehen Antr
kennung verdiente. 

Unler den heutigen Verhiiltnissen kann indessen die Frage, wie all die erhobenen Vorwuife zu beur
reI/en sind, zurocktreten gegeniiberder Tatsache, dqfJ Landrat Dr. Ohle nach seiner bisherigen Einstel· 
lungallgemein als Exponent der/rohen Linksregierung gilt und erdaherim uberwiegenden reil derna
tiona/en Bevolkerung stiirkslem Mi..Plrauen begegnel. Es vergehtlwum ein Tag, ohne dqfJ gegen ihn in 
der Offentlichkeil, namentlich in der hiesigen nationalsozialistischen Zeitung, die schiiifsten Angriffe 
erhoben werden. Die Fuhrer dieser Bewegung haben zudem ausdrocklich erklan. daft sie sein Verblei· 
ben in der hieslgen Amtsslelle keines/alls dulden werden. Unterdiesen UmSliinden ha/le ich esjiirge
bo/en, Landrat Dr. Ohle baldmoglichst von seinem hiesigen Ami abzuberu/en, wobe; ich jedoch emp· 
/eh/e, die Frage einer spiiteren anderweitigen Verwendung ausdrocklich offen zu lassen. 

Diesem Berichtsantrag vom 16. 3. wird am 25. 3. 1933 entsprochen. Oble 
wird letztlich auf "Wunsch" der NSDAP-Gauleitung beurlaubt; er wird der 
jriiberen Linksregierung" zugerechnet, auch wenn die parteipolitischen Ver
dachtsmomente der NSDAP sacblicb "nicht nacbweisbar" sind. Der zitierte 
Bericht des Mitte Februar 1933 personalpolitisch bereits .gleichgeschalteten", 
immer aber nocb sachkompetent argumentierenden Regierungspriisidenten 
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weist die Haltlosigkeit der NSDAP-AngritTe gegen den "roten Landrat" nach. 
Dieser Bericht betont, daB der parteipolitisch nicht hervorgetretene Landrat 
"selbst in rechtsstehenden Kreisen Billigung und Anerkennung" gefunden 
hat ; iihnlich wird im Miirz 1931 bereits erwiihnt, Ohle habe "das Vertrauen fast 
siimtlicber im Kreistag vertretenen Parteigruppen" genossen, nur die Kommu
nisten haben dem Ernennungsvorscblag nicht zugestimmt. (Im 1929 gewiibl
ten Kreistag ist allerdings die NSDAP noch nicht vertreten.) 

Die sozialdemokratische Politik des Kreistags widerspricht damit ebenfalls 
der Charakterisierung des Landkreises Kassel als "rot". Bis 1930 wird mit ei
nem konservativen Landrat zusammengearbeitet, danach wird ein parteipoli
tisch inaktiver Beamter ernannt, dem kein Handlungsspielraum mehr zur Ver
ftigung steht, urn - wenn er es iiberhaupt wollte - sozialdemokratische Positio
nen zu entfalten. 

Obles Landratstiitigkeit beschriinkt si ch aufeine korrekte Amtsftihrung und 
auf ein sozialpolitiscbes Engagement, das auf das Elend der ausgesteuerten 
Arbeitslosen und auf den durch die Wohlfahrtsausgaben bedingten "Not
schrei der Landgemeinden" hinweist. Ebenso wie einzelne sozialdemokrati
sche Biirgerrneister (z . B. Gottfried Trippel aus Oberzwehren) verzichtet Oble 
Ende 1931 auf seine Dienstaufwandsentscbiidigung (was eine Gehaltskiirzung 
von 44 % bedeutet), urn die Lage der von den Gemeinden unterstiitzten 
"Wohlfahrtserwerbslosen" zu verbessern. 

Gleichzeitig gebt der Landrat als kommunale AufsichtsbebOrde gegen sol
che Gemeinden (z. B. Wolfsanger) vor, die - bedrobt von finanziellem Ruin
einzelne Steuern nicht "beitreiben" und Staatssteuern nicht abftihren, son
dern zur Unterstiitzung von Wohlfahrtsempfangern verwenden. In solchen 
Zusammenhiingen setzt Oble ftinf kommissarische Biirgerrneister ein, wobei 
vier sozialdemokratische Biirgerrneister amtsenthoben werden. Mit Bericht 
vom 13.2.1933 nimmt deswegen der Regierungspriisident Ohle ausdriicklich 
gegen eine k1eine Anfrage des Kasseler NSDAP-Landtagsabgeordneten Karl 
Weinrich in Schutz. Der Vorwurf gegen den Landrat sei "vOllig unbegriindet", 
vielmehr sei der Kasseler Landrat "mit aller Energie bemiiht . .. , die Finanz
verhiiltnisse der seiner Aufsicht unterstehenden Gemeinden in Ordnung zu 
bringen". . 

Wiihrend der Weltwirtschaftskrise und angesichts der steuer- und verwal
tungsrechtlichen sowie finanzpolitischen Strukturdaten steht dem Landrat 
kein eigener sozialdemokratischer Handlungsspielraum zur Verfligung. Ein 
solcher Spielraum kiinnte nur durch unkorrekte Amtsftihrung gewonnen wer
den, dies aber verrneidet Oble als preuBischer Beamter. Letztlich verbleiben 
ihrn nur symbolische Gesten, wie die "Kiilnische Zeitung" (vom 28. 8.1931) 
seine Gehaltskiirzung kommentiert. Auch eine einmalige Anordnung von 
"Sonntagsdienst" am I. Mai 193 list eine solche Geste. Nachdem diese Geste 
"in der Beviilkerung, namentlich in Beamtenkreisen", erheblichen Wider
spruch erregt und vom Regierungspriisidenten (mit Bericht vom 13.5. 1931) als 
"abwegig" bewertet wird, wird erst am I. Mai 1933 wieder ein "Tag der deut
schen Arbeit" gefeiert. 

Auch die personalpolitische Besetzung des Landratsamtes und die den en
gen Rahrnen des Beamten-, Verwaltungs- und Kommunalrechts strikt befol
gende Verwaltungstiitigkeit des 1930 ernannten sozialdemokratischen Lan
drats kiinnen somit nicht den Ruf eines "roten Kreises" begriinden. Die Praxis 
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des sozialdemokratischen Landrats verweist auf das Dilemma einer sozialde
mokratiscben Kommunalpolitik unter solchen Rahmenbedingungen, die eine 
sozialdemokratische Akzentuierung der Verwaltungsmaximen kaum zulaBt. 

Der "role Wahlkreis" - eiDe FiktiOD 

Heinrich Augusl Winkler reslimiert seine AusfUhrungen zu Arbeiterkultur, 
ArbeiterbewuBtsein und zur Durchsetzungsmiiglichkeit der Arbeiterldasse in 
den "goldenen Jahren" der Weimarer K1assengesellschaft dahingehend, daB 
proletarischer K1assenkampfgedanke und marxistische GesellschaftsaufTas
sung - gleichviel, ob in sozialdemokratischer oder kommunistischer Spielart
nicht mehrheitsfahig sind, daB ein erheblicher Prozentsatz der Arbeiter sogar 
eine blirgerliche Partei (besonders Zentrum und DNVP) wahlt " . - Wie wird 
demgegenliber begriindet, dall sich der Landkreis Kassel "als Hochburg der 
Arbeiterbewegung" sogar in den 30er Jahren bewahrt, und wie beweiskraftig 
sind diese AusfUhrungen? 

Ansatze einer Begriindung liefert Jlirgen Hiipken mit historischen Hinwei
sen auf die herausragende Bedeutung einzelner Orte des Landkreises (z. B. Ih
ringshausen, Niederzwebren, Wolfsanger) fUr den Ablauf der Novemberrevo
lution 1918 in Kassel " . Die Funktion dieser Orte fUr den gesamten Kreis wird 
aber nichl beslimmt; dies gill auch fUr wahlanalylische Betrachtungen zum 
Wahlverhalten (1919-1921) in Ihringshausen und Wolfsanger "- Inwieweit der 
Landkreis von der "traditionell gemaBigten Grundhaltung der breilen Mehr
heit der Kasseler Arbeiterschaft" 23 - z. B. von der Kasseler Sozialdemokratie, 
die sich als "Volkspartei" versteht " - gepragt wird, inwiefern die vereinzelte 
Radikalisierung ungelernter Arbeiter (1918/19) 25 ebenso Episode geblieben ist 
wie der Gewinn blirgerlicher Wahler, die bereits 1920 wieder von der Sozialde
mokratie zur DVP und DNVP zuriickwandern " , solche Fragen werden mit 
Bezug auf den gesamten Landkreis nicht verfolgt. Die Bedeutung der ge
schichtlichen Einzelhinweise muB deshalb niedrig veranschlagt werden, zu
mal sich keinerlei Angaben liber besondere politische Reformen im Kreis als 
Folge der sozialdemokratischen Wahlgewinne von 1919 finden lass en " . 

Die historischen Hinweise Hiipkens bleiben isoliert. Abgesehen davon, daB 
sie sogar die Skepsis gegenliber einer inhaltlichen Bestimmung des Landkrei
ses durch polilische Reformen nahren, werden alle sozialgeschichtlichen und 
-kulturellen Fragen, Attraktivitat, Akzeptanz, Verankerung und Konsequenz 
der in den Wahlen gewonnenen Arbeitermajoritiit (von maximal 75,9% am 
19. 1.19(9) zu untersuchen, ausgespart. 

Wahrend fUr den Zeilraum der 20er Jahre ausfUhrlichere Arbeiten, etwa 
liber die sozialdemokralische Personal- und Kommunalpolitik im Kreis feh
len, verwenden mebrere Autoren fUr die Jabre der Wellwirtschaftskrise und 
des Aufstiegs der NSDAP bis hin zur "Machleinsetzung" der NS-Oligarchie in 
die "Regierung des national en Zusammenschlusses" (bestehend aus drei Na
zis und sieben Konservativen) den Ausdruck "roter Wahlkreis", urn den be
sonderen Charakter des Landkreises Kassel gegenliber der Stadt Kassel und 
dem Reich zu charakterisieren. 

Wenn in NSDAP-Selbstdarstellungen die Niederlage in den "stockroten 
Nestem" beldagt wird, so betont diese Argumentation zwar die Schwierigkei
ten bei der Griindung von Ortsgruppen im Landkreis 28 und die gewaltsamen 
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Konllikte mit Anhangem der Arbeiterparteien (z. B. in Harleshausen, Ochs
hausen und Weimar) ; diese Hinweise aufstrukturell bedingte Organisations
probleme weisen gleichwohl nur auf allgemeine Hindernisse der NSDAP in 
nicht kleinbauerlich und kleingewerblich bestimmten Regionen hin. So wie 
der Landkreis Kassel Aufmarsch- und Propagandagebiet der Kasseler SA ge
wesen ist, so sind z. B. Taunus, Odenwald und Rheinhessen Ziel der Propagan
damarsche der SA aus Frankfurt, Olfenbach und Darmstadt " . Immer wird die 
nationalsozialistische Landagitation als Konzentration umliegender stadti
scher SA-Propagandatrupps durchgefUhrt (leremy Noakes bezeichnet diese 
Werbetrupps in seiner Studie iiber die NSDAP in Niedersachsen zutrelfend 
als shock troops); die mobile NSDAP mit ihrer gewaltaktiven Unterorganisa
tion SA kann so den mehr ortsgebundenen Arbeitem und Bauem der Landge
meinden ihre geballte Macht zeigen. 

Dies ist einallgemeines Muster des nationalsozialistischen Strebens urn of
fentliche Prasenz ("Kampfum die StraBe"). Die entsprechenden Hinweise der 
kurhessischen SA und der Kasseler Kreisleitung betonen jenseits des allge
meinen Hinweises auf "Grenzen des nationalsozialistischen Vormarsches" 
(Schon) in Arbeiterregionen zusatzlich lediglich die ganz besonderen Schwie
rigkeiten in den arbeiterkulturell-dominierten Gemeinden des Landkreises 
Kassel. Es handelt si ch bei diesen sowieso diirftig belegten NSDAP-Hinwei
sen urn das Aufzeigen einer allgemeinen Propagandastrategie und urn das fUr 
die NSDAP bis 1933 ebenfalls durchgangig ihr Stadt-Land-Verhaltnis bestim
mende Nebeneinander einer relativ kleinen Zahl engagierter Aktivisten und 
einer weitaus groBeren Zahl von Anhangem, insbesondere von Wahlem 30. 

AuBer in NSDAP-Berichten iiber die .. Kampfzeit" bis 1933 propagieren ei
nige Wahlbetrachtungen den Charakter des "roten Wahlkreises". Solche Be
trachtungen von Christine Fischer-Defoy und Wilhelm Frenz sind Teil groBe
rer Arbeiten zu anderen Themenstellungen, behandeln deshalb den Land
kreis Kassel mehr am Rande. Sie stiitzen si ch zunachst auf einige durchaus 
evidente Beobachtungen. 

Im Vergleich zur Stadt Kassel, zu den beiden hessischen Reichstagswahl
kreisen 19 und 33 und zum Deutschen Reich weist der Landkreis Kassel einen 
hoheren Anteil an Arbeiterstimmen und meistens (bis auf 1932 im Vergleich 
zum Reichsdurchschnitt) einen niedrigeren NSDAP-Stimmenanteil auf. Be
merkenswert sind insbesondere die deutlichen Unterschiede zur Stadt Kassel, 
wo die NSDAP seit 1928 iiberdurchschnittliche Wahlerfolge erzielt". 

NSDAP 

SPD 

KPD 
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Unterscbiede der Stimmenanteile (0/.) 
von NSDAP, SPD und KPD in Kassel Land und Stadt 

(Reichstagswahlen 1928-1933) 

1928 1930 1932.7 1932.11 

-2 1 , -104 , -40 , -86 , 

15,8 14,3 10,4 10,0 

18 , 4,1 5,1 5,8 

1933 

-56 , 

12,2 

4,4 



So wie die Unterschiede zwischen Stadt- und Landkreis Kassel eindeutig 
sind, so muB (was Fischer-Defoy verschweigt) der ebenfalls augenscheinliche 
Tatbestand erwiihnt werden, daB die NSDAP im Landkreis Kassel am 
6. H. 1932 mit einer Differenz von 2,6 Prozentpunkten vor der SPD zur wiihler
stiirksten Partei avanciert (nachdem sie am 31. 7. 1932 mit 0,4 Differenzpunk
ten von der SPD gerade nochabgefangen werden konnte). Ferner muB die Sta
bilitiit der im April und Juli 1932 gewonnenen (Wechsel-)Wiihler erwiihnt wer
den. Wiihrend im Reich die NSDAP Ende 1932 gut 2 Millionen bzw. 14,8% ib
rer Wiihler wieder verliert, vollzieht sich dieser Einbruch in Kassel (- 3,1 t::. %), 
nocb mehr aber im Landkreis (2,9 t::. %) vergleichsweise moderat. Es paBt zu 
dieser Beobachtung, daB der Landkreis in beiden Reicbstagswahlen mit 1,1 
bzw. 4,8 Prozentpunkten den NSDAP-Reichsdurchschnitt iibertrifft. 

Christine Fischer-Defoy erwiihnt zur Begriindung der Charakterisierung 
des Landkreises Kassel als eines ,roten Wahlkreises' Ergebnisse der Wahlen 
des Jahres 1932 und vor allem die Reichstagswahl vom 6.H.1932 ". Der Stel
lenwert dieser Wahl wird nicht erliiutert. Ebenfalls ist es kritikwiirdig, wenn 
sich Fischer-Defoy ohne Beachtung des relativen Abschneidens der NSDAP 
in alien Gemeinden auf diejenigen neun Kleingemeinden stiitzt, in den en die 
NSDAP 49 % und mehr der Stimmen erhalten hat. Ohne methodische Absi
cherung wird sodann beurteilt, die NSDAP hiilte , Iediglicb in kleineren Orten 
mit 100-400 wahlberechtigten Einwohnern hohe Stimmergebnisse' erzielt 33. 

So liiBt sich das Gesamturteil iiber den Landkreis nicht begriinden. 
Wilhelm Frenz betrachtet die beiden Reichstagswahlen 1932. Er iiber

nimmt - wenngleicb vorsichtiger forrnuliert - die These vom NS-Erfolg ,ins
besondere in kleineren und mebr liindlich strukturierten Dorfern' '', weist 
zugleich aber auf NSDAP-Wahlergebnisse zwischen 20 und 33 % in ,16 Arbei
terwohngemeinden in der Niihe Kassels' hin. Frenz nimmtjedoch ebenfalls 
keine Gewicbtung der absoluten Stimmen fUr die NSDAP nach Gemeinde
groBenklassen vor, so daB auch er (wie Mehmet und Fischer-Defoy) die Stim
menverhiiltnisse nicht bewerten kann. Das Urteil iiber den :roten' Landkreis 
Kassel' stiitzt sich auf die im Vergleicb zur Stadt Kassel "wesentlich ander(e)' 
Sozialstruktur und insbesondere auf ,absolute Wiihlerrnebrheiten der Arbei
terparteien' in einer Mehrheit der Gemeinden des Landkreises Kassel. Aus 
der Addition der Stimmen fUr die Arbeiterparteien SPD und KPD ergibt sich 
fUr Frenz eine ,eindeutige absolute Mehrheit der Wiihler", die bis 1933 das 
Ziel der NSDAP verhindert (niimlich , die .. . stockroten Nester urn Kassel 
herum' zu erobern, wie aus der Geschichte der kurhessischen SA zitiert wird). 

Die Betrachtung derjenigen historisch-sozialwissenschaftlichen Argumen
tationen, die sich fUr die Charakterisierung des Landkreises Kassel als ,rot' 
aussprechen, ebenso wie diejenige der NS-Selbstdarstellungen, welche eigene 
Entschlossenbeit und Opferbereitschaft durch das Bild eines fast omnipoten
ten Feindes glorifiziert und so gleichzeitig die eigenen Gewaltaktionen und 
UnterdriickungsmaBnahmen legitimiert, zeigt, wie berecbtigt es ist, die The
sen vom ,roten Wahlkreis' bzw. der ,Hochburg der Arbeiterbewegung' anzu
zweifeln. 

In der Regel werden einzelne Erscheinungsmomente (besonders einzelne 
Wahlen und einzelne Gemeinden) verallgemeinert und ohne ausreichende 
empirische Datengrundlage auf den Gesamtkreis bezogen. Partielle Eviden
zen der Wahlentwicklung werden als das Ganze ausgegeben und somit in ih-
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rer relativen Bedeutung fUr den Landkreis insgesamt nicht erfaBt. Sozialkullu
relle und politisch-kulturelle Argumente werden bestenfalls angedeutet (Hop
ken). 

Auch die Addition von SPD- und KPD-Stimmen wird nicht weiter begriin
det. Zumindest von den groBten Gemeinden Harleshausen und Niederzweh
ren ist aber bekannt, daB sich KPD und SPD politisch befeinden " ; von Kassel 
her ist bekannt, daB beide Arbeiterparteien in der Weimarer Zeit unterschied
liche Sozialmilieus entwickeln (Stichworte: alterer sozialdemokratischer 
Facharbeiter - jiingerer kommunistischer Arbeitsloser) ". Die schlichte Addi
tion von SPD und KPD wird ohne begriindende Hinweise zur Einheit der Ar
beiterkultur im Landkreis Kassel vorgenommen und suggeriert die letztend
liche politisch-soziale Einheit der Arbeiterklasse; angesichts des tatsach
lichen Antagonismus und der Verdopplungstendenzen muB dies zuriickge
wiesen werden. 

Fazit : die Charakterisierung des Landkreises Kassel als "roter Giirtel" ist 
mehr als folklore, denn als wissenschaftlich begriindetes Urteil anzusehen. 
Dem rapiden Aufstieg der NSDAP auch im Kreisgebiet miBt diese Sichtweise 
zu wenig Gewicht bei. Diese MiBachtung und Unterschatzung driicken sich 
auch in der Charakterisierung der NSDAP-Mitglieder aus. Die sich in den 
WahlzifTern widerspiegelnde groBe Attraktivitiit der NSDAP kann nicht "ge
wiirdigt" und angemessen analysiert werden, wenn die NSDAP aus proletari
scher Sicht tendenziell als "Lumpenproletariat", "verkrachte Existenzen" und 
"Bauernjungen" gesehen und als "Drecksacke" sowie "Abschaurn" mit "mora
lischer Verlumpung" aufgefaBt wird 3'. (Diese Deutung aus den unterlegenen 
Arbeiterparteien dient eher der Legitimation der eigenen Rolle als sozialwis
senschaftlicher Beschreibung und Analyse, sie korrespondiert negativ mit der 
angesprochenen NS-Selbstdarstellung aus der "Kampfzeit".) 

11-
Die Endphase der Weimarer Republik im Spiegel der Reichstagswahlergebnisse 

des Landkreises Kassel 

A 
Politische Kultur uDd politisches System: 

Tradition uDd Modeme 

Wahlergebnisse bzw. die summierten (aggregierten) Ergebnisse des Wahl
verhaltens von Individuen (vereinigt - also aggregiert - auf der Ebene der Ein
zelgemeinden und des Landkreises Kassel insgesamt) werden aufgefaBt als ei
ne vieWillig bedingte Reaktion auf die politisch-sozialen Strukturen, Ereignis
se und Eindriicke aus der naheren und weiteren Lebensumwelt (zufolge etwa 
der Reihung : Gemeinde, Kreis, Stadt und Regierungsbezirk Kassel, Land 
PreuBen, Deutsches Reich). Die komplexe Ausdrucksweise, si ch "politisch~ 
zu verhalten, findet auf unterschiedlichen Aggregatebenen einen je unter~ 
schiedlichen Ausdruck, weil sie Produkt der vor Ort konkretisierten Uber
schneidung lokaler, regional er und reichsweiter Strukturen und Organisatio
nen ebenso wie individueller, familialer und sozialer Orientierungen ist. 

Wahlergebnisse werden hier in Form des aggregierten Abstimmungsver
hallens sozialraumlicher Einheiten betrachtet (insbesondere handelt es sich 
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urn die Gebietskorperschaften im Landkreis Kassel, die politi sch, sozial und 
kulturell selbstverstandlich keine Einheiten darstellen, sondem jeweils das 
spezifische Produkt difTerenzierten Individual-, Gruppen- und Organisations
verhaltens sind). Die Wahlergebnisse sind das komplexe Produkt einer poli
tisch gerichteten Reaktion der Wahlberechtigten, also der iiber 20 Jahre alten 
Manner und Frauen. Dieses Produkt ergibt sich aus der kurzfristigen Abwa
gung zwischen den Werten, Normen, Organisationen und institutionellen Be
stimmungen, welche die Individuen und sozialen Gruppen in den verschiede
nen Bereichen ihrer Lebenswelt langfristig beei nflussen. 

Als EinfluBfaktor der Stimmabgabe ist vor allem hinzuweisen auf das nor
mative und organisierte Angebot an Deutung und Praxis, das die politischen 
Parteien und deren mindestens 25jahrige Kandidaten (im Verhaltnis all er kon
kurrierenden Parteien untereinander) als ein mehr oder weniger durchorgani
siertes und permanent agierendes Subsystem vor Ort (aber auch im Kreis, in 
Kassel, dem Land und im Reich) ofTerieren und vorleben. Dieser Beeinflus
sungsbereich spielt seine Rolle im Wahlkampf, in dem die politischen Organi
sationen bemiiht sind, ihre Angebote positiv zu profilieren, urn sich in dem 
flir PreuBen und das Reich geltenden Verhaltniswahlrecht optimal durchzu
setzen. 

Wahrnehmung und Beurteilung derartiger parteipolitischer Angebote 
ebenso wie die letztIiche Reaktion in Form der Stimmabgabe werden im iiber
schaubaren, starker personalisierten und direkter riickgekoppelten bzw. kon
trollierten Raum der politischen Kultur (und des soziookonomischen "Ar
beitsleuteverhaltnisses") in den Gemeinden des Landkreises Kassel bevor
zugt durch die sowohl informell pragenden als auch formell organisierenden 
Beziehungen der Individuen, Familien und sozialen Gruppen zu Arbeit, Re
produktion und Freizeit im Ort bestimmt. Familiale Traditionen und di e 50-
zialkulturelle Reputation der sekundar erst politisch wahrgenommenen Kan
didaten spiel en dabei selbst in den Arbeiterwohngemeinden noch eine pra
gende Rolle; das politische System der Massenorganisationen wird so mitstar
ken parochial en Riickverweisen auf die vormoderne Tradition personal er Bin
dungen angereichert (wenn nicht im Einzelfall sogar iiberlagert). Die lebens
weltIichen Verankerungen und entsprechende Traditionsbestandteile des po
litischen Systems spielen noch in der Weimarer Zeit eine wichtige Rolle; die 
informelle Ausstrahlung dieser Bereiche diirfte vielfach sogar ausschlagge
bender sei n als die formalisierte politische Konkurrenz der parteilichen Pro
grammangebote. Die sozialen und kulturellen Riiume mit ihrer Auswirkung 
aufTraditionen, Deutungen und Verhalten wirken vor der Politik, strukturie
ren gleichwohl aber "das Politische" in der Gemeinde. 

Die politische Kultur einer Gemeinde auGert sich wesentIich im Angebot 
an Vereinen, in der Multiplikatorenrolle vorbildlicher Meinungsflihrer und 
im sozialen Ansehen von Familien (clans). Erst im Zusammenspiel mit sol
chen informellen Bestimmungsgriinden funktioniert auf der Gemeindeebene 
das politische System selbst, das von eher nachgeordneter und sekundarer Be
deutung ist. Dies tritTt auch flir die Beziehung von Arbeiterkultur und Arbei
terparteien zu (vor all em kommt die new comer- und radikalere Protestpartei 
dieses Lagers, die KPD, dort zur Wirkung, wie z. B. Harleshausen und Weimar 
zeigen, wo sie iiber angesehene Meinungsflihrer und Familienverbindungen 
verfugt und in der proletarischen Vereinskultur verankert ist bzw. eine ent-
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sprechende Gegenkultur aufbaut), obwohl die Arbeiterparteien (und ne ben 
ihnen nur noch die von Kassel aus prasente NSDAP) als permanenter formel
ler Organisationsbezug existieren. - DaB dieses alltiigliche Beziehungsge
flecht auch den Anstieg der NSDAP-Wahlerstimmen beeinfluBt, ist aus Lo
kalstudien bekannt 38, laBt si ch mangels entsprechender Forschungen fUr die 
Gemeinden des Landkreises Kassel aber nicht konkret nachvollziehen (dies
beziiglich wirkt sich die beschriebene Aufmerksamkeitsrichtung der Arbeiter
vertreter negativ aus). 

Zur Vorxehensweise uod zu den GreOlen der Wahlbetracbtuog 

Den Eingangsiiberlegungen wiirde ein komplexer Ansatz der analytischen 
Verkniipfung von Wahldaten, kollektiven Deutungsmustern, organisiertem 
(politischem) Meinungs- und Praxisangebot sowie individuellem Verhalten 
entsprechen. Dieser Weg wird hier nicht beschritten, da ihn die Datenlage 
nicht zulaBt. Alle Fragen nach dem" Warum" der individuellen Wahlentschei
dung miissen mangels entsprechender nicht-aggregierter Individualdaten aus 
der Umfrageforschung zuriickgestellt werden. Beziiglich der Griinde fUr das 
Wahlverhalten sozialer Gruppen konnen ebenfalls nur plausible, nicht aber 
abschlieBende Antworten gegeben werden. 

Die amtliche Statistik faBt die verschiedenen Merkmalsauspragungen (wie 
Stimmabgabe, Berufszugehorigkeit usw.) sozialerGruppen zusammen, in die
sen Aggregatdaten gehen die individuellen Merkmale auf und unter. Gleich
giiltig wie zahlreich die Aggregatgruppe ist bzw. wie klein auch die zugrunde
liegende sozial-raumliche Erfassungseinheit sein mag, so ist es priOlipiell un
moglich, von aggregierten Oaten direkt aufindividuelles Verhalten zuriickzu
gehen. - Die notwendigen Individualdaten lieBen si ch nur von heute aus etwa 
durch eine zuriickblickende Meinungsbefragung alterer Mitbiirger erstellen, 
wobei die Probleme eines derartigen (wiinschenswerten) Verfahrens hier 
nicht erortert werden konnen. 

Gestiitzt auf die amtliche Wahlstatistik der Reichstagswahlen 1928 bis 1933, 
der beiden Wahlgiinge der Reichsprasidentenwahl1932 und auf die von Kasse
ler Zeitungen iiberlieferten EiOlelergebnisse der 46 Gemeinden des Land
kreises Kassel " wird hier der reduzierten Frage nachgegangen, wer welche 
Partei gewahlt hat. Der (wie geschildert) desolate Forschungsstand sowie die 
fUr den Landkreis Kassel sowie fUr seine EiOlelgemeinden sehr IUckenhafte 
Oberlieferung der amtlichen Volks-, Berufs- und Betriebszahlungen (I925, 
1933) und der Oaten zur Erfassung der beruflichen und sozialen Gliederung 
der BevOlkerung (Arbeitslosigkeit, Konkurse usw.) setzt aber auch einer sog. 
okologischen Wahlanalyse enge GreOlen. 

Eine solche Analyse fragt nach dem Zusammenhang zwischen Stimmblok
ken und den soziookonomischen Merkmalen der Umwelt, in der die Wahler 
leben. Diesbeziiglich sind gerade sozial vergleichsweise homogene und kleine 
Aggregatebenen - wie die Gemeinden - interessant, unterschreiten derzeitige 
Wahlanalysen in der Regel doch nicht die Ebene der Landkreise oder Regie
rungsbezirke ". Die okologische Wahlanalyse wird beziiglich des Landkreises 
Kassel durch den schlechten Oberlieferungsstand der amtlichen Statistik und 
durch das Nichtvorhandensein einer Sammlung politischer Oaten" entschei-
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dend begrenz!. Der Frage, wer wen wiihlt, kann deshalb ebenfalls nur sebr vor
sichtig nachgegangen werden. 

Zu beobachten sind die globale Entwicklung der Parteien und politiscben 
Lager, die Besonderheiten des Landkreises Kassel gegeniiber dem Reicbs
durchschnitt, einzelgemeindliche "AusreiBer" vom Kreisdurchschnitt und die 
generellen MobilisierungsefTekte und Wanderungsstrome derjenigen Wiih
lergruppen, die von 1930 auf 1932 den Erfolg der NSDAP bedingen. SchlieB
lich konnen die Wahlergebnisse nacb OrtsgroBenklassen aufgegliedert wer
den. Diese Klassenbildung ermoglicht fUr das Jahr 1933 die Analyse der Bezie
hungen zwischen Wahlverhalten, GemeindegroBenklasse und dem Anteil der 
land- und forstwirtschaftlich tiitigen BevOlkerung in den Orten der jeweiligen 
GroBenklasse des Landkreises Kasse!. 

Der Mangel an Individual- und aggregierten Sozialdaten macht es unmog
lich, Strukturen und subjektives Verhalten, aberauch soziale Verbiiltnisse und 
politische Verhaltensweisen systematisch miteinander zu verkniipfen und 
entsprechend zu analysieren. Diese Wablbetrachtung ist deshalb keine politi
scbe Kulturforschung, welche die Mikro- und Makrostrukturen des Systems, 
der Organisationen und Institutionen sowie der informellen Vergesellschaf
tung, der Meinungen und Verbaltensweissen gleichermaBen zu betracbten 
hiitte ". (WeiterfUhrende politische Kulturforschung selbst kann und soll hier 
nur vorbereitet werden.) 

Eine besondere politische Begrenztheit der folgenden Wahlbetracbtung er
gibt sich daraus, daB derzeit eine eingebende Beschreibung der den politisie
renden RadikalisierungsprozeB hin zur KPD (am Rand des Arbeiterlagers) 
und/oder zur NSDAP (zum Aufbau einer heterogenen "biirgerlichen" Samm
lung als Bewegung und Partei) bedingenden Krisensituation nicbt moglich is!. 
Episodenhaft nur sind die Kenntnisse iiber die Auswirkung der Weltwirt
schafts- und Agrarkrise auf den Landkreis Kasse!. 

Sporadische Informationen iiber Hungermiirsche ", eine giinzlich desolate 
(ofTensivem politischen Handeln enge Grenzen setzende) Hausbaltslage der 
Gemeinden", iiber die Probleme von Handwerk und Landwirtschaft", iiber 
die Krise der Industrie " und die steigende Arbeitslosigkeit von 2414 (1929) 
und 2825 (1930) Hauptunterstiitzungsempfanger 41 auf 7 610 Erwerblose (zum 
16.6.1933, d. s. 25,2% der Erwerbspersonen bzw. 33,6% der hauptberutlicb Er
werbstiitigen, die zu 91,8% von Arbeitern gestellt werden) ". Vollends unbe
friedigend und fUr statistische Vergleiche und Beziebungen nicht vertretbar 
sind die Kenntnisse iiber die Organisationsentwicklung von Parteien, Orts
gruppen und -kartellen der Vereine und Gewerkschaften in den Gemeinden 
des Landkreises". 

Diese schmale und bruchstiickbafte Kenntnislage zur Krisensituation be
hindert die Beantwortung der Frage nach den Griinden der Wahl einzelner 
Parteien. Dies gilt ganz besonders fUr die Wahl "extremer" Parteien, die in der 
Krise jeweils am Rand und als partieller Kritiker ihres eigenen Bezugslagers 
schnell emporwachsen '0 

Anmerkungen zur politiscben Entwicklung und zum Parteiensystem 

Hier konnen aus Platzmangellediglich erste Anmerkungen und grobe Cha
rakterisierungen sowie einige weiterftihrende Literaturverweise mitgeteilt 
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werden, vornehmlicb urn den politischen Handlungsrabmen und eine globale 
Position der Parteien vorzustellen. 

Einschrankend muB vorab darauf hingewiesen werden, daB es an dies er 
Stelle unmoglich ist, die Entwicklung der Weimarer Republik von der letzten 
sozialdemokratisch gefUhrten und parlamentariscb gestiitzten Regierung 
Miiller (1928-1930 gebildet von SPD, DDP, DVP, Zentrum) iiber die Prasidial
kabinette ohne parlamentarische Mehrheit (gestiitzt auf das Vertrauen des 
Reichsprasidenten, regierend mit dessen Notverordnungskompetenz) Brii
ning (1930, 1931), v. Papen (I. 6. 1932) und v. Schleicher (3. 12. 1932) zu behan
deln 51 

Auch der Geschichte des Landes PreuBen konnen nur einige wenige Stich
worte gellen " . 

Gegen die 1928 auf parlamentarischer Grundlage von SPD, Zentrum und 
DDP gebildete preuBische Regierung Braun (SPD) richtet sich am 9. 8. 1931 ein 
Volksentscheid, bei dem DNVP, NSDAP und KPD zusammen fUr die Land
tagsauflosung slim men. Die BefUrworter dieses Volksentscheids sammeln 
36,9% der Stimmen und erringen einen Achtungserfolg. Im Februar 1931 zie
hen dieselben Parteien gemeinsam aus dem Landtag aus. Die Landtagswahl 
vom 24.4. 1932 53 ergibt einen Erdrutsch (die Abgeordnetenzahl der NSDAP
nunmehr mit Abstand die starkste Fraktion - nimmt urn das 27 fache von 6 auf 
162 zu!), die Regierungskoalition versammelt von 423 nurmehr 163 (38,5%) 
Abgeordnete ; NSDAP (162) und KPD (57) stellen 51,8 % der Mandatstrager, 
die ebenso wie die 31 Abgeordneten der DNVP, aus unterschiedlichen Moti
yen in Gegnerschaft zur Regierung Braun stehen. (Am 25. Mai kommt es im 
Landtag sogar zu einer Schlagerei mit 8 Schwerverletzten zwischen KPD-und 
NSDAP-Abgeordneten.) 

Di e Regierung Braun tritt zuriick, amtiert aber geschiiftsfUhrend weiter, da 
der Landtag keine absolute Mehrheit fUr eine neue Regierung bilden kann. 
Zum 20. 7. 1932 wird die geschaftsfUhrende Regierung Braun/Severing durch 
eine Reichsexekution der Regierung Papen amtsenlhoben, angeblich hat sie 
die Abwehr kommunistiscber Ausschreitungen und bochverrateriscber Un
ternehmungen vernachlassigt " . Im Gefolge dieses "PreuBenschlages" ver
putT! ein Einheitsfrontangebot der KPD; maBgeblich ist aber das personelle 
Revironment in der preuBischen Innenverwaltung ; auch in Nordhessen/Kas
sel werden demokratische Politiker und Polizisten vom Dienst suspendiert 
und raumen die Amter in der Regel fUr deutschnationale Einsteiger" - Inwie
weit diese Entwicklung iiber den preuBischen Oberprasidenten und den Re
gierungsprasidenten in Kassel, iiber den Landkreis Kassel die Gemeinden 
selbst betritT!, bedarf erst noch der Erforschung. 

Zum politischen System 56 UDd zum Parteiensystem 51 der Weimarer Republik konnen keine 
AusfUhrungen gemacht werden, ebenso wie keine besondere Betrachtung der NSDAP 58 UDd eot
sprechender Wahlanalysen S9 vorgelegt werden nnn. - Ledigl ich einige Stichworte mussen genu
gen, urn die hil rgerlicben und agrari schen Parteien (aul3erNSDAP, SPD 60, KPD 61 uDd Zentrum61, 
deTen Bekannthei t vorausgesetzt werden muB), di e sich im Landkreis Kassel l UT Wahl stell en, 
umriBhaft zu charakteri sieren 63. 

DDPIDS'P 

Die "Deutsche Demokratische Partei" (ab 1930 .. Deutsche Staatspartei") versammelt zunachst 
das evangeli sche "liberal e Burgertum". Aur dem Boden der Verfassung stehend, ist sie Teil der 
neuen KompromiBstruktur der Weimarer Republik und gehOrt - neben dem Zentrum und der SPD 
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bzw. zusatzlich noch der DVP - der Weimarer Koalition bzw. der GroBen Kaalition an. Die DDP 
wendet si ch gegen die .,alte Gewaltherrschaft", aber auch gegen eine .,neu e Diktatur" ; betont wirt
schaftsliberal bekampft sie die "todli che Burokratisierung der Wi rtschaft und (die) verhangnisvol
le Minderung ihres Ertrages". 

1919 ist di e DDP di e drittstiirkste Partei ; schon 1920 aber verliert sie di e Hal fte ihrer Wahl er. die 
zumeist zur DVP nach rechts abwandem. In der Endphase der Weimarer Republik zeigt sich die 
geringe Anziehungskraft des republikanisch-liberalen Gedankenguts immer deutlicher und be
stimmt auch die DDP. Die Partei ist in der Regi erung Mull er (SPD) vertreten, verhindert deren Zu
sammenbruch aber ni cht und beteiligt si ch auch am ersten Prasi dialkabineu Briining. Im Juli 1930 
vereinigen sich DDP und "Jungdeutsc her Orden" zur "Deutschen Staatspartei", den katastropha
len Rtickgang der Wahlerstimmen kann dies nicht aufhalten. 

Die Staatspartei wird in der Weltwirtscbaftskrise immer eindeutiger zur "Vertretung des Kapi
taJs" (Neumann), wendet si ch nach rechts und pladiert flir eine "starke Fiihrung". 

DVP 

Die " Deutsche Volkspartei" trin das Erbe der nati onalliberal en Partei an und reprasentiert - bei 
"Vorherrschaft des industriellen Biirgertums" (Neumann) - Bes itz und Bildung. Weil "mit Dikta
turen heutigentags in Deutschland keine Erfolge zu ernten sind", beginnt sie als parlamentarische 
und verfassungsorientierte Partei. Zwischen DDP und DNVP, zwischen Li be ralismus und Natio
nalismus gewinnt sie zunachst schwer ei n eigenes Pro fil ; di e ii berragende Rolle Stresemanns (ge
storben am 3.10.1929) und die MiBerfolge der DDP verbessern di e Pos itio n der DVP, di e ab 
6.6.1920 di e DDP iiberfltigelt. 

Die Parteigrundsatze der DVP veranschaulichen das Dilemma des Nationalliberalismus und 
ktinden di e in der Weltwirtsc hafts kri se erfolgende Wende von der "Iiberalen Vol kspartei" zur "an
timarxi sti schen Wirtsc haftsparte i" bereits an. Auf "Grundlage natio naler Gesinnung" votiert die 
DVP flir .,eine starke, festgefLigte Staatsgewalt" ; a bwohl sie pragmatisch den Boden der Verfassung 
betritt, pladi ert sie gleichwohl fUr ein legal anzustrebendes Kaisertum als "die flir unser Volk nach 
Geschichte und Wesensart geeignetste Staatsform". Die LOsung der sozial en Frage wird "in der in
nerlichen Gleichberechtigung aUer Volksgenossen und der si ttlichen O berwindung aUer Gegen
satze zwischen den verschi edenen Bevolkerungskreise n, zwischen Stadt und Land, Unternehmern 
und Mitarbei tem" gesehen. 

Am Sturz der Regierung Mull er ist di e DVP aktiv beteiligt. Der thuringischen Landesregierung 
(1930) gehort neben der NSDAP auch di e DVP an. EbenfaUs is t sie im ersten Kabinett Brii ning ve r
treten, stimmt dann im Reichstag aber gegen Briining. 1929/30 und Mitte 1932, nach ihrer ein
schneidend en Wahlniederlage, bemuht sich die DVP - erfolglos - zum Kern einer biirgerlichen 
Sammlung zu werden. Die Betonung der "nationalen Gesinnung" wird immer stiirker, es kommt 
zu Ubertritten zur DNVP (Friihjahr 1932). Obwohl sich die Partei selbst - neben DNVP und NS
DAP - al s dritte "Heersiiule der national en Front" ve rsteht, wird sie wegen ihrer Schwache an der 
Regierungsbildung des Kabinetts Hitler/ Papen/ Hugenberg gar nicht mehr beteiligt. 

AIs Ergebnis sei ner Studien uber die DVP faOt Lothar Dohn zusammen, daB diese Partei erheb
lichen EinfluB au f den Umschl ag vom Parlamentari smus zur Oiktatur gehabt hat. Im Widerstreit 
zwischen ei nem {national)liberalen Partei- und einem groBindustriell-autoritiiren Interesse der 
wichtigsten Ei nfluBgruppen wird di e liberal e Komponente der DVP ze rri eben : "Die Geschichte 
der DVP li efert einen exemplarischen Beitrag zur Zersetzung des Liberali smus und seines parti el
len Umschlags in der okonomischen und sozial en Kri se zu m AntiJiberali smus und zum Faschis
mus"64. 

Reichspartei des deutschen MltteIstandes. Wirtschartspartei 

Die " Wirtschaftspartei" (WP) bezeichn et sich selbst als eine "Rechtspartei" oder als "Bollwerk 
gegen den Raub des Pri vateigentums". AIs "nationalgesinnte Partei" akzeptiert sie die Verfassung, 
verlangt aber Verbesserungen zugunsten des "deutschen Mittelstandes". Oer von ihr angestrebte 
"ruhe- und ordnungssichernde Volksstaat" vermeidet z. B. jede "unproduktive ErwerbslosenfUr
sorge" und flihrt di e "Arbeitsdienstpflicht" ein. 

AufGrundlage dieses Gemenges von national er Ideologie und mittelstiindi scher Interessenpo
litik spricht di e WP besonders Hausbesitzer und Handwerker an, o rgani satorisch arbeitet sie z. B. 
mit dem "Zentral verband deutscher Haus- und Grundbesitzervereine", dem .,Reichsverband des 
deutschen Handwerks" und dem "Zentralverband der Lebensmittel handl er Deutschlands" zusam
men. 

Die WP konkurri ert vor allem mit der DVP und ist zeitweilig die zweitstiirkste Partei einer bur
gerli ch-nationall iberalen und rechten "Mitte". 1928 und 1930 ist sie jeweils mit 23 Abgeordneten im 
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Reichstag vertreten, im Juli 1932 gewinnt sie nur noch 2 Mandate. Die Wahl zum preuBischen 
Landtag (April 1932) zeigt ihren Niedergang bereits an. 

Im ersten Kabinett Briining ist die WP vertreten, nach der Septemberwahl 1930 entschlieBt sie 
si ch aber zum Austriu. Ober das mehrheitliche Toleri eren der Regierung Briining kommt es par
teiintern zum Streit. Die parteiintemen Rechtstend enzen werden dadurch manifesti ert, daB ein 
WP-Abgeordneter im Oktober 1931 an der Tagung der "Harzburger Front" teilnimmt. 

DNVP 

Die "Deutschnationale Volkspartei" ist anfanglich eine Partei der Opposition gegeniiber der 
Republik, gleichwohl aber auch der aktiven Mitarbeit auf Lander- und Gemeindeebene. Die Par
tei ist groBagrarisch und -industri ell ausgerichtet mit Riickhalt aber auch in den Mittel- und Unter
schichten, besonders bei fre ien Berufen und Landarbeitem. 

Der "Schutz der nationalen Arbeit" und der "gesunden Scholle" wird van der DNVP vertreten. 
Das sog. "Freiheitsprogramm" (Juli 1930) erstrebt einen "sozial en Nationalstaat" (nicht den "so
zialreaktionaren Gewerkschaftsstaat"), der "Untem ehmer uDd Arbeiter ... in organische Verbin
dung" bringt. Zugleich werden, im Gegensatz zur Verfassung, ein "neues deutsches Kaisertum" 
und "erweiterter Lebensraum" erhoffi. Seitdem Hugenberg 1928 die Parteifti hrung tibernommen 
hat, opponiert die DNVP prinzipiell gegen Weimar und Versailles. 

Von 1920 bis 1930 stellt die DNVP jewei ls di e stiirkste biirgerli che Fraktion im Reichstag. 1928 
aber verli ert sie ein Drittel ihrer Mandate (schrumpft von 103 auf73 Abgeordnete) UDd reagi ertdar
aufunter Hugenberg mit einerdeutlichen Rechtswendung. 1929 formi ert sich di e"nationale Oppo
sitio n" von DNVP, NSDAP und "Stahlbelm" (ein seit 1928 der DNVP - vorher auch der DVP - na
hestehender Wehrverband und "Bund der Frontsoldaten"), die gegen den Young-Plan ein Volks
begehren durchfUhrt. Dies wertet di e NSDAP auf, da sie vor allem breite publizistische Beachtung 
in den Zeitungen des Hugenberg-Konzerns findet. 

lm Streit i.iber die richtige rechte Unie kommt es Ende 1929 zu Abspaltungen von der DNVP 
und damit verbunden zur Griindung bzw. Aktivierung der "Volkskonservativen Vereinigung" 
oder "Konservativen Volkspartei", der .. Christlich-Nationalen-Bauern-und Landvolkpartei" und 
des "Chri stlichen Volksdienstes". 

Nach dem September 1930 versucht di e DNVP, di e NSDAPzu beeinflussen und zu "Sozialisten 
nationaler Denkungsart" zu erziehen. Die Tagung der " nationaleD Opposition" in HarzbuTg (10./ 
11.10. 1931) zeigt aber, daB die DNVP der NSDAP gegeniiber bereits zum schwacheren Partner ge
worden ist. 

Fiir die Wahl zum 5.3. 1933 bildet di e DNVP mit dem "Stahlhelm" zusammen die "Kampffront 
Schwarz-weiI3-rot". Die "nach rechts" drangenden Wahler der DVP und - aktiviert durch den 
"Stahlh el m" - die "groBe Masse der Nichtwahler" soli en gewonoen werden, um das Eode des "Par
teiweseos weimari scher Herkunft" herbeizufUhren. 

Zusammen mit der NS DAP (43,9%) erringt die "Kampffront" (8%) im MaTZ 1933 51,9% der gtil
tigen Stimmen und damit di e absolute Mehrheit ; von 647 Abgeordn eten stellen diese rechtsextre
men Fraktionen 340 (bzw. 52 plus 288) Abgeordnete. Dieses (zeitweilige) Biindnis der NSDAP mit 
au to ritiir-konservativen Oberschichten und ei ner rechtsextremen biirgerlichen Partei ist somit 
notwendig, urn den deutschen Faschismus - bei Wahrung des Schei ns eines legalen Machterwerbs 
- in die Macht einzusetzen. 

Chrisdich-Nationale Bauern- und Landvolk-Partei 

Das "Deutsche Landvolk" ist (ahnlich wie di e WP) eine ausgesprochene Interessenpartei und 
bemiiht sich urn die parlamentarische Vertretung der Landwirtschaft (und zwar eher der kleinen 
Bauern, da die GroBbauern mil der DNVP identifiziert werden). Als ausgespTochen agrarische Par
tei arbeitet das Landvolk mit Teilen des "Reichslandbundes", besonders auch mit dem Hessischen 
Landbund zusammen. 

Erst 1929/30 gewinnt das am 8. 3. 1928 gegriindete Landvolk durch Austritte aus der DNVP eine 
Schliisselslellung fUr die Regi erung Briini ng. Im 5. Reichstag (1930) ist das Landvolk mit 19 Ab
geordneten vertreten (gegeniiber 10 im 4. und 1 im 6. Reichstag,1928 bzw. im Juli 1932). Die WahJ er 
des Landvolks entstammen hauptsachlich der DNVP und diirften 1932 zu einem GroBteil zur NS· 
OAP abwand ern. An der thtiringi schen Koalitionsregierung (1930) ist neben NSDAP und DVP 
auch das Landvolk beteiligt. 

Das Landvolk vertritt ei ne "entschi edene nalionale Politik", die die "Loslosung von marxisti· 
schen Ideen" verkiindet und die "Liebe zur Scholl e" uDd di e "christiiche Weltanschauung" pre
digt : "K1ipp und klar gehoren wir Bauern und das gesamte Landvolk nach rechts". 
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Von der Namensgebung erinnert die Partei an die schleswig-holsteinische Landvolkbewegung. 
Diese artikuliert 1928 den biiuerlichen Protest gegen die Agrarkri se, gegendie Preis-Kosten-Schere 
in der Landwirtschaft und fUhrt groBe Massenveranstallungen durch. Spektakular ist auch ihr Urn
schlag in terrori stische Aktionen (1929), mit denen die Landvolkbewegung zusamrnenbricht. 

Chrisdlch-sozialer Volksdiensl 

Irn Dezember 1929 entsteht der "Christlich-soziale Volksdienst" (CSVD) al s eine Abspaitung 
von der DNVP durch Vereinigung rnit Vorlaufergruppierungen wie dem "Chri stli chen Volks
dienst" und der "Christlich-sozial en Rechtsvereinigung". 1930 wird in Kassel eine Reichstagung 
des CSVD durchgefLihrt, weil die protestantisch-pieti stische Partei in Nordhessen einen Schwer
punkt hat. 

Beim CSVD handeit es sich urn eine primar religiose Splittergruppe6S, die rnit vagen Forderun
gen gegen die Entchri stIichung der Politik k..iimpft: "Nicht rechls noch links, sondern Jesus Chri
stus!" Durch Uberwindung des "innerli ch faulen Parteiwesens" soli eine "Gesundung des polHi
schen Lebens" erreicht werden, wobei die "Gesinnung des Dienstes und des Opfers" jede "K1as
senfront und jeden K1assenkampf" Uberwinden soli en. 

Die populistische Tradition dies er Partei wird dadurch verdeutlicht, daB am GrUndungstag eine 
Kranzniederlage am Grab AdolfStockers, des FUhrers der "Chri stlich-sozialen Partei" und des kai
serlichen antisemitischen Hofpredigers, durchgefLihrt wurde. 

In PreuBen befUrwortet der CSVD 1931 neben NSOAP und ONVP (sowie der KPO!) den Volks
entscheid zur Auflosung des Landtags, der sich gegen die soziald emokratisch gefUhrte Koalitions
regierung Braun/ Severing ri chtet. 

Zusammenfassung" : 

AuBer der DDP, deren traditionsgemaBes Bild am ehesten noch liberal ein
gefarbt ist, zielen alle anderen Parteien im Spektrum von DVP bis DNVP (wo
bei die mittelstiindischen, agrarischen oder religiosen Sonderinteressen von 
WP, Landvolk oder CSVD kurzfristig separiert werden) auf ein betont rechts, 
autoritiir und nationalistisch angesprochenes Biirgertum. KJar sind diese Aus
sagen vor allem in der Ablehnung reformistischer od er marxistischer Struk
turveranderungen sowie einer betont urbanen und weltbiirgerlichen Liberali
tiit. 

Die NSDAP kann daher als die immanente Kritik dieses volkisch-nationali
stischen und autoritiir-staatsorientierten Konservatismus bzw. Nationallibe
ralismus auftreten. Dabei kommt der NSDAP zugute, daB sie jede Ansprache 
von Sonderinteressen vermeidet, daB sie sich an das gesamte "deutsche Volk" 
wendet und im staaUichen Gesamtrahmen die Verbesserung der Lage gerade 
der von ihr besonders angesprochenen Gruppe (z. B. der Bauern und des Mit
telstandes) anstrebt. Ferner profitiert die NSDAP von der Konkurrenz der ge
r.annten Parteien und "Einpunkt"-Interessenorganisationen, die ihren diesbe
ziiglich sensiblen Wahlern das verabscheuungswiirdige Bild der Zersplitte
rung und Unklarheit vorspielen. Die negative Besetzung von Politik, Interes
sen und Parteien gegeniiber der Pflicht, den Idealen und der Nation wirkt sich 
mr die NSDAP aus. Diese tritt als einigende Bewegung auf, als organisierte 
Partei agiert sie nur, urn gegen das Parteiensystem die Idee der "Volksgemein
schaft" durchzusetzen. SchlieBlich spricht es aus Sicht der autoritiiren und na
tionalen Wahler mr die immanente Kritik durch die NSDAP, daB si ch diese 
seit 1928, besonders aber seit 1930 im deuUichen Aufwartstrend befindet, wo
hingegen die Stiirke der traditionellen konservativen und nationalliberalen 
Parteien DNVP und DVP stark abnimmt. Angesichts der bedrohlich empfun
denen Krisensituation ltist die reichsweite Starke der NSDAP auch in zu
nachst strukturell benachteiligten Regionen einen Nachholeffektaus. - Damit 
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leilet die Skizzierung des biirgerlich-agrarischen Parteispeklrums zur Belrach
lung der Wahlergebnisse iiber. 

B 
Die Wahlentwicldung im Landkreis Kassel (1928-1933) 67 

Die generelle Enlwicklung der Wiihlerslimmen zeigl (vg!. die Schaubilder I 
und 2), daB die SPD bis Mitte 1932 die bedeutendste Rolle spielt. Bezogen auf 
die Wahlentwicklung des Reichs kann sie im Juli 1932 im Landkreis Kassel den 
herausragenden Wert von 1928 nahezu wieder erreichen. Demgegeniibersind 
die - absolut belrachtet - Verdopplung der KPD-Stimmen, aber aucb die Ver
vierzigfachung der NSDAP-Wiihler relaliv normaler, wenn sie mil der Reichs
entwicklung verglichen werden. Andererseils bestimmt dieser Aufstieg der 
NSDAP die Wiihlerentwicklung im Landkreis und greift, wie noch zu zeigen 
isl, liefin das Abslimmungsverhalten aller Neuwiihler, der aklivierten bisheri
gen Nichlwiihler, der Wiihler aller biirgerlichen und biiuerlichen Parteien und 
der Sozialdemokratie ein. 

In einer ersten Rekrutierungswelle der NSDAP schrumpfen die Wiihler von 
DNVP und DVP von 1928 aufl930 aufein Drittel, wiihrend die DDP nur knapp 
die Hiilfle ihrer Wiihlerzahl verliert. Die im Landkreis Kassel iiberdurch
schnilUich starken interessengruppen Landvolk und CSVD (die WP spielt 
demgegeniiber eine durchschniltlichere Rolle) verlieren von 1930 auf 1932 ih
re Wiihler enlweder ganz oder bis auf ein Driltel (CSVD), das dann einen kon
stanten Restsockel bildet. 

Die Entwicklung des Zentrums kano vernachHissigt werden : In dem Zll rund 90% evangeli· 
schen Kreis spielt der politi sche Katholizi srnus keine RoUe; bei ei ner durchschnittlichen Wahler
zahl van 234 schwanken di e Wahler dieser Partei nur urn 15 (s). Dabei paSt es zum Wahlverhalten 
der Katholiken, die in einer dominanten evangeli schen Region )eben UDd keine besondere politi
sche Kultur auspragen, daB das Zentrum nur einen Bruchteil aller Katholiken sammeln uno. Die 
ilberwi egende Mehrzahl der Wahler der katholischen ReligionszugehOrigkeit wird si ch, so darf 
vermutet werden, im Landkreis Kassel gemaB seinersozialstrukturellen Pragung und seinerpartei· 
politi schen Sympathi en verhaiten, oboe daB das Zentrum mit einem besonderen Bonus ausgestat· 
let ist und bewertet wird. (Vg!. Anm. 78) 

Schaubild L 

Die Ergebnisse der Reicbstagswahlen (1928-1933) im Landkreis Kassel" 

, 
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Die globale Wahlentwicklung wird nun bezliglich der Entwicklung einzel
ner Parteien und der Beziehungen einzelner Parteien zueinander vertieft. In
sofem die entscheidenden Wandlungen mit den Wahlen zum 5. und 6. Reichs
tag (14.9. 1930 und 31. 7. 1932) markiert werden, beschriinkt sich diese genau
ere Betrachtung auf diese beiden Wahlen. Die Aussagen liber die Entwicklung 
der Parteien werden zusiitzlich mit der Betrachtung der beiden Wahlgiinge zur 
Reichspriisidentenwahl (13.3. und 10.4. 1932) verbunden. 

Zwei Fehlermoglichkeiten bzw. grundlegende Einschriinkungen unterlie
gen den folgenden Betrachtungen: 

Es liiBt si ch mangels der Individualdaten nichts dariiber sagen, ob und wie 
sicb die Wiihler einer Partei unter gieichen Bedingungen aucb tatsiichlicb 
gleich verhalten. Das Problem der eeteris paribus-KJausel besteht darin, daB 
der gravierende politische Wandel und die ebenso tiefgreifende soziookono
mische Krise kurzfristig alle konstanten Muster durch Binnenwanderungen 
im politischen Kulturzusammenbang liberlagert. 

Zwischen 1930 und 1932 zeigt nahezu die Hiilfte aller Wahlberecbtigten des 
Landkreises ein Wechselwiihlerverhalten (da nur Zentrum und Sozialdemo
kratie relativ konstant bleiben). Angesichts dieser akkumulierten Wiihlerbe
wegungen ist es unwahrscheinlich, daB die Wiihlergruppen der einzelnen Par
teien in sich stabil sind. Die global feststellbare Wahlentwicklung niihrt groBe 
Zweifel gegenliber der ceteris paribus-KJausel; die gieiche Partei fordert in ei
ner Situation derartiger Wandlungen und Krisenbaftigkeit eben zu unter
scbiedlichen Wahlterminen ein ungieiches Wahlverhalten. Es ist z. B. etwas 
ganz anderes, ob man 1930 oder 1933 die NSDAP wiihlt. 

Die Anzahl deIjenigen Wiihler, die ihrer Partei von Wahl zu Wahl .treu· 
bleiben, wird vor allem im Bereich der blirgerlichen und agrarischen Parteien 
immer kleiner. Dementsprechend mobil und binnenbewegt ist andererseits 
die NSDAP, die von diesen Wiihlerwanderungen profitiert (ebenso wie -
wenngieich abgeschwiicht - die KPD). 

Gegenliber der rechnerischen eeteris paribus-Annabme sind daher die fol
genden wahrscheinlichen Wanderungsbewegungen zu beriicksichtigen: 

Hauptsicblicbe wabrscbeinIicbe WibJerwandemngen im Landkreis Kassel 

5.1928 9. 1930 7.1932 

DDP • DVP ----------~.~ NSDAP 

DNVP NSDAP --------.. NSDAP 
DVP WP 

CSVD 
Landvolk -

~==::::::::::::, • NSDAP 

SPD • KPD 
bisberige : KPD 
Nichtwiihler NSDAP 

Neben der angesichts solcher Wanderungsprozesse fiktiven Binnenkon
stanz der Parteien besteht die zweite Unsicberheit in der Gefahr eines sog. 
okologischen Fehlschlusses der Beziehung der politischen Variablen zueinan
der. Die festgestellten Beziehungen (Korrelationen) bezeichnen keine direk-
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len Kausalzusammenhiinge (wenn . . . dann), sondern Wahrscheinlichkeiten 
des wechselseitigen Auftretens von Merkmalen. Eine hohe Korrelation von 
Arbeitslosigkeit und NSDAP-Stimmen z. B. kann deshalb auch so interpre
tiert werden ", daB die Arbeitslosigkeit in einer Region zur Wahl der NSDAP 
motiviert, ohne daB die Arbeitslosen selbst die NSDAP wiihlen miissen. Hin
ter der Korrelation der Variablen konnen sich deshalb immer auch weitere 
EinlluBfaktoren verbergen, die durch den einen oder anderen Merkmalstriiger 
hindurch auf das Verhiiltnis der beiden untersuchten Merkmale einwirken 70 

Eine Korrelation (r) bezeichnet einen gleich - oder gegenliiufigen Zusam
menhang zweier Variablen, deren GroBe zwischen"+ l" und "-l" schwankl " . 
Positive Korrelationen zeigen an, daB beide Variablen zu- oder abnehmen; im 
Fall einer negativen Korrelation nimmt die eine GroBe ab, wenn die and ere 
anwiichsl. Niiherungsweise werden Korrelationswerte von 0,2 bis 0,5 als ge
ring, solche zwischen 0,5 und 0,7 als mittelstark und von 0,7 bis 0,9 als hoch be
zeichnet 72; eine "geringe", "mittiere" oder "hahe" Korrelation bezeichnet da
bei das AusmaB des ZusammentrefTens der Merkmalstriiger, ohne daB dies 
mit einem Kausalverhiiltnis gleichgesetzt werden darf. 

Aus dem Quadrierten Korrelationskoeffizienten (r) ergibt si ch ein Be
stimmtheitsmaB (R) der wechselseitigen Determination der betrachteten Va
riablen. Je groBer diese Determination (R) ist,je mehr sich R damit dem Wert 
"l" anniihert, desto groBer ist der Erkliirungswert der Korrelation (r). Wenn 
sich die Determination (R) demgegeniiber dem Wert "0" anniihert, dann be
deutet dies, daB ein immer geringerer Zusammenhang der Variablen zueinan
der bestehl. Das BestimmtheilsmaB (R) bezeichnet eine ungekliirte Restva
riaoz, also eine Restmenge an Slorbeziigen, die in dem Korrelationsverhiiltnis 
(r) nicht aufgehl. Je groBer diese ungekliirte Restmenge ist (1 ) R), desto mehr 
weist die Determination (R) auf das mogliche Vorhandensein weiterer Varia
blen hin. 

ParteikorrelatioDen im LaDdkreis Kassel " 
(9.1930 oDd 7.1932 74

) 

1930 

Verhaltnis: r R r 

NSDAP/gtilt. Stimmen .912 .832 .969 

SPD/gtilt. Stimmen .965 .931 .934 

KPD/gUlt. Stimmen .821 .674 .871 

NSDAPIDNVP .798 .637 .838 

NSDAP/ DDP + DVP .891 .794 .798 

DDP + DVPIDNVP .894 .799 .870 

NSDAP/SPD .813 .661 .848 

SPD/KPD .698 .487 .716 
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1932 

R 

.939 

.872 

.758 

.702 

.637 

.757 

.719 

.512 
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Die Korrelalionen bestatigen das bekannte Ergebnis bedeutender Beziige 
zwischen NSDAP, der Zahl der abgegebenen Stimmen (die si ch aus den bishe
rigen Wahlern, aktivierten bisherigen Nichtwahlern und echten Neuwahlern 
zusammensetzt) und den biirgerlichen Parteien (DNVP, DVP, DDP/DStP) ; 
als Besonderheit des Landkreises Kassel mit seinem hohen Bestand an sozial
demokratischen Wahlern ergibt si ch, daB es der NSDAP auch gelungen sein 
diirfte, sozialdemokratische Wahler zum Abwandern und Wechseln zu bewe
gen. 

Von 1930 auf 1932 andert si ch das Gewicht, das diesen Bestandteilen des 
komplex bedingten NSDAP-Erfolgesjeweils zukommt, was sich in den bereits 
erwahnten Wahlerwanderungen von 1928 bis 1932 ebenfalls ausdriickt. 1930 
spielen die Beziehungen zwischen dem Riickgang der Slimmen fUr DVP und 
Staatspartei, 1932 die der DNVP-Abnahme eine wichtige Rolle, wenn der 
NSDAP-Erfolg erklart werden soli. Wichtiger ist jedoch immer die positive 
Rolle der Wahlbeteiligung, die von 85,9% (1928 - die Nichtwahler bilden aus 
den unterschiedlichsten Motiven heraus die zweitstiirkste "Partei"!), iiber 
89,7% (1930) auf92,4% (7. 1932) steigt und so die wachsende Politisierung der 
Wahlberechtigten im Landkreis Kassel anzeigt. 

Am Anstieg der abgegebenen Stimmen sind auch KPD und SPD beteiligt, 
wobei die Wechsel der Korrelationen fUr 1930 und 1932 auf einen Wechsel der 
Attraktivitat in diesem Lager hinweist. Auch die Beeinllussung des KPD
Wachstums durch sozialdemokratische Stimmenverluste deutet hierauf hin. 

Urn die Aussagequalitiit zu verbessern, werden zusatzlich einige partielle 
Korrelationen vorgestellt: 

NSDAP/SPD/giilt. Stimmen 
NSDAP/DNVP/DVP + DDP 
KPD/SPD/giilt. Stimmen 

1930 

- .62 
.43 

-.63 

1932 

-.65 
.49 

-.56 

1m Vergleich zu den bivariablen Zusammenhangen zwischen NSDAP und 
DNVP sowie NSDAP und SPD ergeben die zusatzlich beriicksichtigten Varia
blen der biirgerlichen Parteien (DVP + DStP) und der Wahlerstimmen ergan
zende Hinweise, weil die partiellen Korrelalionen in beiden Fallen erheblich 
abweichen (sowohl in der GroBe hOherer Zusammenhange wie in der gegen
laufigen Beeinllussung). 

Die DNVP-Stimmen haben tatsachlich einen Anteil am NSDAP-Erfolg, 
der jedoch angesichls des niedrigen DNVP-Ausgangsniveaus von lO%und des 
rapiden Verfalls dieser Partei auf 2,5 bzw. 2,1 % der giilligen Stimmen nichl 
iiberschatzt werden darf. Diese Wanderung isl (vor all em 1930) nur eine wich
lige Quelle des vielfach bestimmten NSDAP-Wachstums. 

Die dritte Variable der giiltigen Stimmen deulel an, daB die Beeinllussung 
der NSDAP-Erfolge durch abgewanderte SPD-Wahlerstimmen verhaltnisma
Big gering ist. Die Beeinllussung dieser Erfolge durch die gesliegene Wahlbe
reitschaft ist bedeulender. Von 1930 auf 1932 andert si ch diese geringe Bedeu
lung der SPD-Anteile am NSDAP-Abslimmungsergebnis nicht. 

Die SPD-Stimmen sind vergleichsweise konstant; so korrelieren die SPD
Stimmen in den Einzel~emeinden von 1930 auf 1932 sehr hoch mit sich selbsl 
(r = .976, R = .953). - Ahnlich hoch ist allerdings auch, verteill iiber alle Ge
meinden des Landkreises, der interne Zusammenhang der biirgerlichen Rest-
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stimmen zwischen 1930 und 1932 (DNVP: r= .895, R= .801; DVP + DStP: r= 
.927, R = .859). Dies deutet an, dall die abnehmenden Tendenzen der biirgerli
ch en Parteien sich vergieicbsweise durchschnittlich ahnlich auf den GroBteil 
der einzelnen Gemeinden des Landkreises verteilen. Dort, wo diese Parteien 
1928 und 1930 stark vert re ten gewesen sind, ha ben sie 1932 auch besonders 
stark abgenommen, sie haben also entweder keine Bastionen gebabt (bis 1928 
oder 1930) oder diese von 1928 auf 1930 sowie von 1930 auf 1932 nicht halten 
ktinnen. 

Dies zeigt besonders aucb der vergieichsweise niedrige Zusammenhang der 
1930 und Mitte 1932 flir CSVD, WP und Landvolk abgegebenen Stimmen (r = 
.789, R = .623). 

Beziiglich des Austausch- und Beeinllussungsverhiiltnisses von SPD und 
KPD ergibt sich bei Beriicksichtigung einer weiteren Variable, dall die Zu
wachsraten durch Neuwahler und aktivierte bisherige Nichtwahler wichtig 
sind (die letztgenannten Wiihler diirften angesichts der rechten Antipatbie ge
gen Parteien seit 1930 eher einer pronazistischen Politisierung gegen "das Sy
stem" zugutekommen). Der Wechsel von der SPD zur KPD soUte angesichts 
der Bedeutung der Neuwahler flir die KPD deshalb nicht iiberschatzt werden. 

Die vielfliltige Wahlerwanderung mit verschiedenen Zwischenschritten 
und verschiedenen Zielrichtungen bietet ein ditTerenziertes Bild der politisch
sozialen Prozesse des Landkreises Kassel in der Endphase des politischen Sy
stems der Weimarer Republik und angesichts des drobenden Zusammen
bruchs der Wirtscbaftsordnung. 

Wlihlerbewegungen z"ischen 1928 und 1932 im Landkreis Kassel 
. (in absoluten Slimmen) 

5. 1928 9. 1930 7.1932 

gtilt. Stimmen 3.873 3.194 

NSDAP 5.036 9.134 

DNVP + DVP + DDP -4.693 -1.302 
• 

Landvolk + CSVD 3:199 -3.835 

SPD - .901 -1.468 

KPD 1.868 1.613 

Die Betrachtung der beiden Wahlgiinge der Reichsprasidentenwahl zeigt 
auf, daB diese Wanderungen wesentlich 1931 bereits als Entscheidungen 
getrotTen worden sind, so kurzfristig motiviert wird die NSDAP im April und 
Juli 1932 nicht gewahlt. (Zu den beiden Wahlgangen kommt es, weil- ebenso 
wie schon 1925) - im ersten Wahlgang kein Bewerber die absolute Mehrheit 
erhalten hat; Hindenburg erhalt nur 49,6 % der Wahlstimmen. Im zweiten 
Wahlgang geniigt die relative Mehrheit der giiltigen Stimmen, und Hinden
burg wird im Reichsdurchschnitt mit 53 % wiedergewahlt vor 36,8% flir Hitler 
und 10,2%, die auf Thiilmann entfallen.) 

Der Vergleich der Stimmen flir die DNVP und flir Theodor Duesterberg 
(ehem. preuBischer Omzier, Gescbaftsflihrer der DNVP und 2. Bundesflihrer 
des "Stahlhelm") zeigt einen stabilen Stand der deutscbnationalen Stimmen. 
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Im ersten Wahlgang schneidet Duesterberg vergleichsweise gut ab und iiber
schreitet die 1930er DNVP-Wahlstimmen (+ 22,5[;%). Auch der Abschwung 
zwischen beiden Wahlgangen ist kein Einbruch (-25,2[;%), sondern reduziert 
wesentlich lediglich die anHingliche Steigerunggegeniiber dem DNVP-Konto 
auf deren NormalmaB. 

Vergleicht man die KPD-Stimmen mit denjenigen, die fUr den Parteivorsit
zenden Ernst Thlilmann abgegeben word en sind, so zeigt si ch eine groBe 
Schwenkung, die auf die Labilitlit im Wechsel zwischen Partei (KPD) und Per
son (Thalmann) zuriickgeht. Im ersten Wahlgang gewinnt Thalmann etwa so 
viel Stimmen (+36,6[; %), wie die KPD im Juli nach dem Verlust im zweiten 
Wahlgang wieder zuriickgewinnt (- 27,3[; % gegeniiber 35,9[; %). 

Die absoluten Abstimmungsergebnisse von 4.609, 6.297, 4.578 und 6.222 
weisen (bei einem Durchschnitt von 5.427) eine sehr hohe Schwankung auf 
(Standardabweichung s = 962). Diese Abweichung deutet darauf hin, daB die 
Wahlerbindung an Thalmann und die KPD nicht sehr gefestigt ist und viel
fachen kurzfristig wirksamen EinfluBfaktoren unterliegt. 

Gleiches veranschaulichen die Ergebnisse fUr die NSDAP und Hitler nicht. 
Vielmehr ist deren Wachstum im wesentlichen bereits im Friihjahr 1932 abge
schlossen, die danach einsetzenden Binnenwanderungen im biirgerlichen 
Parteispektrum lassen groBere Zuwachsraten erst wieder unter den besonde
ren Bedingungen der Wahl zum 5.3.1933 zu " . 

Diese Trends linden ihr negatives Pendant in den Verlusten, die das hetero
gene Wahlbiindnis fUr Hindenburg erleidet. Beriicksichtigt man die konstan
ten Wahlerlager von SPD und Zentrum, so muB festgestellt werden, daB das 
bunte Spektrum rechter und national-liberaler Parteien im Landkreis Kassel 
kaum in der Lage ist, weitere Stimmen fUr Hindenburg einzuwerben. 

Hinter Hindenburg steht die Heterogenitlit so unterschiedlicher Partner 
wie DVP, WP, CSVD, Landvolk, Staatspartei, Zentrum und SPD ; entspre
chend vieifliltig sind die Motive von rechts bis defensiv-republikanisch, von 
der BefUrwortung der starken Autoritlit des "Ersatzkaisers" und des "starken 
Staates" bis zur bloB negativen Gegnerschaft zu Hitler. Hindenburg wird so
mit sowohl mit Hoffnung wie mit Resignation gewahlt,je nach der Herkunft 
seiner Wahler. 

Die Wahlziffern zeigen, daB - bis auf SPD und Zentrum - diese Gruppie
rung zur Vermeidung einer offen illegal en Verfassungsanderung 1932 faktisch 
nicht mehr besteht. 

Vergleich der Slimmen rur Hindenburg und rur das Hindenburg-BUndnis 

14. 9.1930 13. 3. 1932 10. 4. 1932 31. 7. 1932 

Hindenburg abs. 16944 17946 
Hindenburg-Biindnis 23174 16020 

darunter : 
SPD 16174 14706 
Zentrum 216 247 

Hindenburg, -Biindnis 
% 67,5 44,6 49,7 42,4 
[; % -274 , +5,9 -107 , 
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Diese Auflistung zeigt, daB der Riickgang der republikanischen oder auch 
nur der gemaBigteren autoritiiren Parteien im Landkreis Kassel iiberdurch
schnittlich stark ausfallt. Auf Reichsebene kann das Biindnis immerhin noch 
49,6% bzw. 53% der Slimmen sammeln. Beriicksichtigt man die iiberdurch
schnittliche Starke der SPD im Landkreis Kassel, so fallt ein noch grelleres 
Licht auf den Abbau solcher biirgerlich-agrarischen Parteien, die - wenn
gleich bedingt - Anfang 1932 noch den Boden der Verfassung bejahen. 

Dies leitet iiber zum Vergleich der Stimmen im Landkreis mit denen des 
Reichs. 

Besonderheiten der Wahlergebnisse im Landkreis Kassel (1928-1933) 

Nur im Medium des Vergleichs treten die Besonderheiten einer Region 
hervor, nur so lieBe sich die Bezeichnung als "roter Wahlkreis" haltbar be
griinden. Entscheidend ist die Wahl der Vergleichsebene: Wahrend sich der 
Landkreis von der Stadt Kassel durch einen h6heren SPD- und einen niedrige
ren NSDAP-Anteil abhebt, schneidet die NSDAP im Vergleich zum Reich 
1932 im Landkreis Kassel besser ab. 

Urn den Vergleich mit dem Reich vorzunehmen, wird eine standardisierte 
MeBzahl gesucht, die si ch auf einejeweils gleiche Bezugseinheit (hier: auf die 
giiltigen Stimmen) bezieht 7'. Dieser Indexwert (K) setzt sich aus dem Slim
menverhaltnis der betreffenden Parteistimmen im Landkreis Kassel und im 
Reich zusammen; ein derart zusammengesetzter Indexwert (K) "I" zeigt das 
Zusammenfallen von Reich und Landkreis an (Uberreprasentation im Land
kreis Kassel: K> I, Unterreprasentalion: I> K). (Im Schaub. 2 entspricht dem 
Bezugswert K=I der K-Wert 10 auf der Ordinatenachse; denn: 10=1.10' \0. ) 

Schaubild 2 : 

Konzentration der Parteien im Landkreis Kassel im Vergieich zum Reich 
(1928-1933) 

)( - W er t*.1.B "t - .1. 
30r-----------------------------------; 

20 

1.0 

s 

o ---------------~ .. -~ 
1928 .1.929 1930 193.1. 1932 1933 1934 

Jahr 
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0. NSDAP 

o DNVP 

+ DVP 
x DDP 
~ Landvol k 

... SPD 

v KPD 

Schaubild 2 zeigt die herausragende Bedeutung der SPD, die es in der Tat 
rechtfertigt, von einem "roten Wahlkreis" zu reden, wenn sichergestellt ist, 
daB damit nur die Stimmabgabe fUr die SPD gemeint ist und gleichzeitig wei
tere Besonderheiten (s. u.) beriicksichligt werden. 
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Die NSDAP beginnt unterproportioniert und erreicht 1932 nahezu den 
Reichsindex. Es rallt auf, daB die KPD eine sehr vergleichbare Entwick:lung 
durchHiuft. Die Indexwerte der KPD veranschaulichen daneben (ebenso wie 
die partielle Korrelation), wie gering die KPD-Stimmen 1932/33 von der SPD 
beeinJluBt werden. 

Wenn der Landkreis Kassel charakterisiert wird, dann darfnicht nur die her
ausragende Rolle der SPD-Stimmen unterstrichen werden. Vielmehr muB auf 
die sehr spezielle Entwick:lung des Landvolkes (1928-1932) hingewiesen wer
den. SchlieBlich (vgl. Tabellenanhang) charakterisiert es den evangelischen 
Landkreis Kassel, daB er eine Hochburg des CSVD darstellt. Der CSVD ist 
iihnlich iiberdeutlich vertreten wie die SPD. 

Die Wahlgiinge der Reichspriisidentenwahltragen weitere Details zu die
sem Bild bei. Alle Kandidaten (in aufsteigender Reihenfolge: Hindenburg, 
Hitler und Thiilmann) weichen vom Reichsindex ab. Dabei zeigt sich, daB 
Thiilmann trotz seines absolut schlechten und stark schwankenden Abschnei
dens im Vergleich zum Reich in beiden Wahlgiingen im Landkreis Kassel 
iiberdurchschnittlich gute Ergebnisse erzielt. Der absolute Befund wird da
durch relativiert, daB die festgestellten negativen Charakteristika des Abstim
mungsverhaltens fUr Thiilmann im Landkreis Kassel weniger durchschlagend 
sind als im Reich. 

Als Besonderheiten des Wahlverhaltens im Landkreis Kassel gegeniiber 
dem Reich verdienen also festgehalten zu werden die iiberdurchschnittlichen 
Ergebnisse fUr SPD und CSVD (1928-1933) und das Intermezzo des Landvolks 
(1928, 1930). Diese vieWiltigen Entwick:lungen sowie insgesamt die DifTeren
ziertheit des Landkreises Kassel verblassen, wenn zu starkes Gewicht auf den 
"roten Wahlkreis" gelegt wird. 

Angesichts des nahezu gleichgewichtigen Riickgangs der biirgerlichen Par
teien (DNVP, DVP, DDP) rallt der Anstieg der NSDAP relaliv moderat aus. 
Ob hierin ein weiteres Argument fUr eine etwaige "Rote" des Landkreises 
liegt, bediirfte jedoch weiterer Analysen (u. a. zur besonderen Qualitiit einer 
sozialdemokratischen Kommunalpolitik). 

Anmerkungen zur Herkunft der NSDAP-Stimmen in einzelnen Gemejnden des 
Lsndkreises Kassel (9.1930, 7.1932) 77 

Wenn das Wahlverhalten zum 5. und 6. Reichstag auf der Ebene der Einzel
gemeinden betrachtet wird, so fallen jenseits der Durchschnittswerte einige 
Unterschiede und Besonderheiten einzelner Gemeinden auf. Unterscheidet 
man die Gemeinden nach der Zahl derabgegebenen giiltigen Stimmen (>500, 
> 1000, < 1000) in k:leine, mittlere und groBere Gemeinden, so werden unter
schiedliche pronazislische Mobilisierungs- und WanderungsefTekte erkenn
bar. 

Von 1930 auf 1932 dominiert so in den Kieingemeinden das Zusammentref
fen von NSDAP-Erfolg und Landvolk-Niederlage. Beispielsweise nimmt das 
Landvolk in Dornhagen von 144 bis auf I, in Hertingshausen von 72 aufO und 
in Kirchbauna von 90 aufO Stimmen ab. In Kirchbauna versechsfacht, in Her
tingshausen verachtfacht die NSDAP ihre Slimmen. In beiden Orten kommt 
es auch zum Riickgang der SPD, ohne daB die KPD davon profitiert. Bei nahe-
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zu konstanten Arbeiter- und Biirgerstimmen verfunfTacht die NSDAP in 
Domhagen ihre Stimmenzahl. 

Die mittleren Gemeinden weisen vom Grundsatz her dasselbe Ergebnis 
auf, jedoch pragt dieser Befund diese GroBenklasse nicht so eindeutig. Das 
Wanderungsbild ist hier vieWiltiger. 

Im Crumbach zeigt sich, daB der Riickgang von Landvolk und biirgerlichen 
Parteien gemeinsam den NSDAP-Aufstieg bedingt. In Niederkaufungen geht 
das Landvolk von 138 aufO Stimmen zuriick, die NSDAP vervierfacht ihr Er
gebnis, und beide Arbeiterparteien nehmen zu. Helsa zeigt eine Abnahme der 
WP von 50 auf 0 Stimmen, die ofTensichtlich der NSDAP zugute kommt. 

Einen vielschichligen Eindruck vermitteln Nordshausen und Sandershau
sen. In Nordshausen verdoppelt die NSDAP ihre Stimmenzahl, wahrend die 
biirgerlichen Parteien deutlich abnehmen und Landvolk, CSVD und WP von 
55 aufl7 Slimmen zuriickschrumpfen. Sandershausen zeigt ebenso einen star
ken Riickgang von Landvolk und WP, diese beiden Parteien und der CSVD 
nehmen von 126 Stimmen bis auf24 ab ; die NSDAP kann ihre Wahler vervier
fachen. 

Die groBeren Orte weisen ebenfalls ein difTerenziertes Bild auf. ln Heiligen
rode erklart sich die Vervierfachung der NSDAP-Stimmen erst durch das Ver
schwinden des Landvolks, das 1930 noch 107 Wahler vereinigt hat. Pragender 
aber ist in dies er Gruppe ein starker ausdifTerenziertes Wanderungsmuster, 
das den NSDAP-Erfolg iiberwiegend als das Zusammenspiel von MiBerfolgen 
der biirgerlichen Parteien und der Interessenparteien Landvolk, WP und 
CSVD erklart. 

In Harleshausen verdoppelt die NSDAP ihre Stimmen, wahrend Landvolk, 
WP und CSVD von 228 auf 49 Stimmen zuriickgehen. K1ar laBt sich die Wan
derung der biirgerlichen Wahler von DVP und Staatspartei iiber DNVP und 
WP zur NSDAP beobachten. Ihringshausen bestaligt die Bedeutung der vor
maligen Landvolk-, WP- und CSVD-Slimmen, die von 277 auf 19 zusammen
sinken. Niedervellmar zeigt die Besonderheit, daB die abgegebenen giiltigen 
Stimmen nicht zunehmen, sondem urn 379 zuriickgehen. Dennoch verdop
peln sich die NSDAP-Stimmen, denen ofTensichtlich die Abnahme von Land
volk, WP und CSVD von 202 auf25 zugute kommt; in Niedervellmar nehmen 
zudem beide Arbeiterparteien (starker aber die SPD) ab. Auch in Niederzweh
ren wirken si ch die SPD-Verluste eeleris paribus nur zur Halfte fUr die KPD 
aus. Hier schwinden die biirgerlichen Parteien urn das Dreifache und nehmen 
urn 298 Stimmen ab; Landvolk, WP und CSVD verringem ihre Stimmen von 
399 auf 116 (wobei mit 105 Stimmen allein der CSVD bestehen bleibt), die 
NSDAP kann ihre Slimmen in Niederzwehren verdreifachen. Oberkaufungen 
schlieBlich zeigt, daB im Juli 1932 bisweilen die DNVP vom starken Riickgang 
der biirgerlichen Parteien DVP und DStP profitiert. Die NSDAP kann ihre 
Wahlerzahl nur urn das 1,6fache vermehren, bei nahezu gleicher Gesamtzahl 
all er Stimmen spielt hi er der Riickgang der CSVD von 238 auf einen Sockel 
von 84 Stimmen eine bedeutende Rolle. 

Solche ersten Eindriicke fordem eine detaillierte Gemeindeuntersuchung 
heraus. Der Unterschied zur Bundesrepublik 1986zeigt die Endphase der Wei
marer Republik ein weites Spektrum politischer Verhaltensweisen, auch werm 
als Resultante sich immer ein groBer Anstieg der NSDAP ergibt. Ein Vergleich 
der Gemeinden zeigt, daB deren individuelle Besonderheit wesentlich groBer 
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iSI als heule. Gemeinden, die rund 5 km voneinander enlfeml sind (Heckers
hausen und Weimar, Hoofund Kircbbauna), weisen ein so unlerschiedlicbes 
Parteispektrum auf, daB nach den Differenzen ihrer politischen Kulturen ge
fragl werden muB. Die Bedeulung von Tradilionen, Familienbeziehungen 
und Einzelpersonlichkeilen spielt in der Weimarer Republik eine bedeulen
dere Rolle als heule und begriindel deutliche Unlerschiede, selbsl zwischen 
sozialslruklurell rechl iihnlichen Gemeinden. Auch solche Besonderheilen 
werden verwischl, wenn global vereinheitlicbend vom .rolen Wablkreis' die 
Rede ist. 

Anmerkungen zur Wahlentwicklung in den Gemeinden 
(September 1930, Juli 1932) 

Die Relation der kleinen, miltleren und groBeren Gemeinden des Land
kreises Kassel belriigl beziiglich der Wohnbevolkerung (1925) I: 2: 3, so daB 
die absolut groBe Zabl der Kleingemeinden dennoch lediglich knapp die Hiilf
le der KreisbevOlkerung stellt. Diese VerteHung muB beriicksicbligl werden, 
wenn die Herkunfl der NSDAP-Stimmen nach GemeindegroBenklassen be
Iracbtet wird. Dabei wird nacb 6 GroBenklassen unterschieden, urn ein mog
lichsl differenziertes Bild zu gewinnen (>500, > 700, >\000, > 1600, > 2000, 
<2000). 

Aufgliederung der NSDAP-Wahlergebnlsse oach Gemeindegrij8enklassen 

9 90 . 1 3 7. 1 93 2 
(I) (2) (3) (I) (2) (3) 

NSDAP : 
GemeindegrtiBenklassen : 

1 20 12,9 14,5 19 41,3 17,3 

2 5 13,3 7,5 6 34,8 8,4 

3 IO 16,8 25,1 8 38,8 18,7 

4 5 14,7 18,8 IO 38,2 32,3 

5 2 20,5 14,2 I 38,9 5,3 

6 2 16,8 19,9 2 39,4 17,5 

Legende: (I) Anzahl der Gemeinden, (2) NSDAP·Stimmen in '*' der gill ligen Stimmen der jewei lige n Gcmein
degroBenklasse, (3) Anteil der GemeindegroBenidasst an den NSDAP·Stimmen 

Lesebeispiel : 1930 entfallen auf die NSDAP in den 20 Gemeinden mil weni
ger als 500 giiltigen Stimmen ·12,9% der in diesen Gemeinden abgegebenen 
Slimmen. Diese Gemeinden Iragen 14,5% zum Gesamtergebnis der NSDAP 
im Kreis bei. 

Vergleicht man diese Aufgliederung mil den Durchschnillsswerten des 
Kreisgebieles (15,6% bzw. 38,5 %) so zeigt si ch, daB die NSDAP 1930 gerade in 
kleineren Gemeinden unterdurchschnittlich abschneidet. Dort isl das Land
volk noch stark vertrelen. Dagegen gewinnl die NSDAP gerade in den rnittle
ren und groBen Gemeinden iiberdurchschnittlich viele Wiibler. Am Gesamt
ergebnis der NSDAP ist besonders die Gruppe der mittelgroBen Gemeinden 
beteiligt. 
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Im Durchschnitt der lahre 1928 bis 1933 erbringen die Kleingemeinden nur 
17,3% der gesamten NSDAP-Stimmen des Landkreises. Die graBeren Ge
meinden stellen dagegen 26,5% all er NSDAP-Stimmen (bei 25,3% aller giilti
gen Stimmen, die dort abgegeben werden). Mit einem Schwerpunkt in den 
Mittelgemeinden zeichnet si ch das Wahlergebnis der NSDAP also durch sei
ne weitgehende Gleichverteilung aus. Erst 1932 ragen die Kleingemeinden re
lativ heraus, ohne daB sie beim absoluten NSDAP-Gesamtergebnis im Land
kreis insgesamt eine uberproportionale Rolle spiel en. Die NSDAP ist somit 
sowohl in den groBen und stadtnahen Arbeiterwohngemeinden als auch in 
den Ideinen Landgemeinden stark vertreten. 

Dies fUhrt dazu, daB 1933 lediglich in der GraBengruppe der Ideineren 
Gemeinden von 500 bis 699 gultigen Stimmen eine mittelstarke Korrelation 
(r = .77, R = .59) zwischen der NSDAP-Wahl und dem Landwirtschaftsanteil 
der Bev61kerung besteht. Im gesamten Kreisgebiet betriigt der Korrelations
koeflizient zwischen den NSDAP-Stimmen vom 5.3. 1933 und dem land- und 
forstwirtschaftlichen Bev61kerungsanteil am 16.6.1933 nur 0,485 (R = .235). 

Fur den Landkreis Kassel kann also ein hoher Zusammenhang zwischen 
Landwirtschaft und einer besonderen Neigung, die NSDAP zu wiihlen, nicht 
behauptet werden. Angesichts der nur schwachen Bedeutung der Landwirt
schaft im Kreisgebiet lassen si ch die gleichverteilten NSDAP-Erfolge nur 
durch ihre Vielschichtigkeit und nicht durch die herausragende Bedeutung 
der Wiihler aus den Ideineren Landgemeinden erldiiren. Die spektakuliiren 
"AusreiBer" (Hertingshausen) verzeichnen das Gesamtbild, wenn sie nicht re
lativ gelesen und gleichwohl als absolute Besonderheit gewurdigt werden. 

Ill. 

Perspektiven einer politisch-kuIturellen Wahlforschung 

Die Wahlanalyse des Landkreises Kassel muB in nachfolgendenArbeitsschrit
ten dahingehend vertieft und ausgeweitet werden, daB die Entwicldung der 
SPD iihnlich genau verfolgt wird, wie dies hi er niiherungsweise fUr die 
NSDAP-Erfolge geschehen ist. Ferner mussen die Besonderheiten der Einzel
gemeinden, bezogen auf den Kreisdurchschnitt und die Vergleichsebene der 
Stadt Kassel, weiter untersucht werden. Neben der Wahlentwicldung muB da
bei graBeres Augenmerk aufdie soziale Zusammensetzung und das Vereinsle
ben dieser Gemeinden gelegt werden, um die Besonderheiten ortlicher politi
scher Kulturen erfassen zu konnen78

. 

SchlieJllich ist es dringend geboten, aufIndividualdaten mit Hilfe von Um
fragen und Einzelinterviews zu schluBfolgern. Die Frage nach den Griinden 
des Wahlverhaltens liiBt sich dann niiherungsweise vielleicht doch noch stel
len. 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, daB sozialstrukturelle und parteipoliti
sche Merkmale nicht ausreichen, um die Wahl der NSDAP verstehen zu hel
fen. Die sozialstrukturellen Bestimmungen der Gemeinden und sozialen 
Gruppen sowie die politisch-kulturell verankerten liingerfristigen Parteipriife
renzen der Wiihlergruppen werden in der Endphase der Weimarer Republik 
ganz ofTensichtlich - vor allem im Verlauf des lahres 1931- durch kurzfristige
re "politische" Uberlegungen geiindert. 
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Diese Wechsel und Wiihlerwanderungen bestimmen das Bild von NSDAP 
und KPD ebenso wie das faktische Verschwinden der biirgerlichen Parteien 
und Wiihlergruppen im Landkreis Kassel. Insofern verhiilt sich der Grollteil 
der SPD-Wiihler eher atypisch, indem er seiner langfristigen Parteisympathie 
und seinem politischen Kulturkreis "treu" bleibt und selbst in Zeiten krisen
haften und vehementen Wandels im Reich und vor Ort wenig Grund zur Ver
haltensiinderung sieht. Dieses Zusammenspiel van Wandel und Konstanz be
darf aber doch noch der weiterfUhrenden Analyse. 

Nach alien AusfUhrungen sollte - wenn iiberbaupt - nurmebr mit groller 
Zuriickhaltung vom "roten Wahlkreis" geredet werden, wenn der Landkreis 
Kassel in der Endphase der Weimarer Republik umfassend charakterisiert 
werden soil. Dieses Urteil suggeriert eine Statik und eine Konstanz, die einer 
differenzierteren Sichtweise nicht standhalten. Viele der Gemeinden weisen 
eine salche politische Vielfalt auf, dall das Gesamturteil "rot" - das sich beim 
gegenwiirtigen Kenntnisstand begriindet sowieso nur aufWahlergebnisse be
ziehen liillt - nur ablenken kann. Schlielllicb wirft der Landkreis Kassel bei al
ler Dominanz und Konstanz der Sozialdemokratie die vielfaltigen Fragen 
nach den monokausal nicht darstellbaren und zu erkliirenden Erfolgsursachen 
des NSDAP auf. Gerade in dieser Hinsicht lenkt die Bezeichnung "roter Wahl
kreis" von wissenschaftlich und politiscb notwendiger Arbeit ab. 

Anmerkungen: 

I Es handelt sich urn das von der Gesamthochschule Kassel im Rahmen der Arbeitsgruppe "Na
tionalsozialismus in HesseD" geforderte Forschungsprojekt "Politische Kultur des Landkrei
ses in der Endphase der Weimarer Republik". Im Rahmen dieses Projekts haben Werner 
Dobslaw uDd Manfred Kieserling die miihseJige Arbeit der Sammlung der Wahldaten (1919 bis 
1933) fUr die Einzelgemeinde n geleistet. Mangels amtlicher Unterlagen muBlen die Wahler
gebnisse den Berichten der Zeitungen "Kasseler Volksblatt" uDd .. Kasseler Post" entnommen 
werden. Nur in wenigen Fallen erlauben die Wahlberichterstattungen in der ,.Statistik des 
Deutschen Rei chs" und im "Statistischen Jahrbuch flir den Freistaat PreuBen" einen direkten 
Verg!eich . Die Abweichungen von den amtlich festgestellten und veroffentlichten Gesamter
gebnissen bewegen si ch (1928-1933) in dervertretbaren Fehlergrenze ei ner durchschnittlichen 
Differenz von 1,16% zwischen der amtlichen Statistik und den Zeitungsangaben fLir a1le Ei n
zelgemeinden; ledigli ch 1930 gibl es mit 5,35% ei ne groBere Abweichung., weil sich fLir 3 Ge
meinden keine Angaben in den Zeilungen finden lassen. 
Das Manuskript ist im September 1986 abgeschlossen worden. 

2 Ulrich Schneider (Hrsg.): Hessen vor 50 Jahren - 1933, Frankfurt 1983, S. 179. 
3 Gerhard Beier: Arbeiterbewegung in Hessen, Frankfurt 1984, S. 295 . 
4 Christine Fischer-Defoy: Arbeiterwiderstand in der Provinz. Arbeiterbewegung und Faschis

mus in Kassel und Nordhessen 1933-1945, Berlin 1982, S. 44, s. S. 44-46, wo Fischer-Defoy die 
entsprech ende folklore auf bruchstuckhaft-elektischer Datengrundlage zusammenfaBt. Zur 
Darstellung und Kritik dieser Bewertung des Landkreises vg!. zusammenfassend Eike Hen
nig (Hrsg.): Hessen unterm Hakenkreuz. Frankfurt 1983, S. 407-419. - Zurgrundsatzlichen Kri
tik der unzureichenden Arbeit Fischer-Defoys vg!. di e Besprechung durch Horst Steffens in : 
Internatio nal e wissenschaftli che Korrespondenz zu r Geschichte der deutschen Arbeiterbe
wegung, 21 (1985), S. 544·546. 

5 Peter Wieden, Claus Feldner : Niederzwehren, wie es frtlher war, Gudensberg-Gleichen 1986, 
S. 93. 

6 Claus Feldner, Peter Wieden : Harl eshausen, wie es frtlher war, Gudensberg-Gleichen o. J. 
(1984), S. 105, vg!. auch S. 64[ ; au sflihrlicher auBern si ch die Autoren in der Zusammenfas
sung ihrer AbschluBarbeit: "Das 'Rote Wedding' vor den Toren Kassels. Ein Beitrag zur So
zialgeschichte des Arbeiterdorfes Harleshausen in der Weimarer Republik". - In : Prisma. Die 
ZeilSchrift der Gesamthochsc hule Kassel , Nr. 29/Nov. 1982, S. 65-73. 
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7 "Ochshause n : Eine ro te Bastio n wird geschleifl". - In : Die Zerschlagung der Freien Gewerk
schaften in Kassel1933, Kassel 1983, S. 16; Herbert Pinno : Ochshausen - 5. Man 1933. Ei ne ro
te Bastio n wird geschleift, Fuldabriick 1985 (= Vorabdruck aus: Jorg Kamml er u.a., Hrsg.: Kas
sel in der Zeit des Nati onalsoziali smus, Bd. 2, im Druck ; Jo rg Kammler u. s.: Volksgemein
schaft und Vo1ksfei nde, Fuldabriick 1984, S. SI, 298. 

8 SA-Brigade 47 (Kassel), Hesg.: Die Geschi cbte der kurhessischen SA, besuftragt m. d. verant
wo rt! . Schriftl eitung d. ges. Inhalts: SA-Truppenfli hrer Karl Poppe, Kassel1935, S. 88 ff., 109, 
l1I f. , 117 ff., 127. - Das Urteil en tspricht (bei diametraler Bewertung) demjenigen von Wilh 
Belz : Die Standhaften. Ober den anti faschisti schen Widerstand in Kassel und im Bezirk Hes
sen-Waldec k 1933-1945, Kassel 1978, S. 20. 

9 Vom Mai 1928 bis zum Sornmer 1932 wachsen in Ochshausen die NSDAP-Stirnmen urn 
2200 %. Das durchschnittliche Wachstum der NSOAP-Stimm en belauft sich von Wahl zu 
Wahl auf 143,1 %. Abso lu t nehmen die NSOAP-Stimmen fo lgendermaBen zu : 3 (1928), 7 
(1929), 26 (1930), 70 (4.1932), 69 (7.1932). Vg! . P;nno 3.3.0. (Anm. 7), S. 4. 

10 Stati stik des Oeutschen Reichs, Bd 456 = Volks-, Derufs- und Betri ebszahlung vo m 16. Juni 
1933. Berufszahlung. Die berufliche und soziale Gli ederung der Bevolkerung in den Uindern 
und Landesteil en Si..iddeutschland und Hessen, Heft 25: Provinz Hessen-Nassau, Berlin 1936, 
S. 2517. 
Ei ne sozialstrukturell e Auswertung der AdreBbi..icher steht noch aus. Vgl. bes. : AdreB- und 
Ei nwohnerbuch der Stadt Kassel sowie samU icher Ortschaften des Landkreises Kassel 1932, 
26. Jgt Kassel 1931, 3. Teil, S. 267-351. 

1I Ochshausen ist mit 1054 Einwohnern eine mittelgroBe Gemei nde, deren landwirtschaftli cher 
Bevolkerungsanleil bei 13,9% liegt (vg! . Anm. 10). Von 1928 bis zum Somm er 1932 erhiilt di e 
SPD - bei einer Schwankung (s) von 22,7 - im Durchschnitt 446 Sti mmen (76,9%). Auf di e 
KPD entfallen - bei groBerer Abweichung (s = 25,4) - durchschnittlich 61 Wahler. Dei einer 
vergleichsweise geri ngen Schwankung (s = 58), was die Ko nstanz der SPD- uDd KPD-Wiihler 
veranschaulicht, entfa ll en auf die beiden Arbeiterparteien im Ourchschnitt 496 Stimmen oder 
87,2%. Selbst die Minimalwerte vo n 72,1 % fli r die SPD (in der Wahl zum preuBischen Landtag 
am 24. 4. 1932) und von 84,4% fli r beide Parteien (i n derselben Wahl) rechtfertigen den Aus
druck "ro tes Dorf" mit einer fest verankerten Sozialdemokralie (Pinnoa. a. O. - Anm. 7). - Die
ser Eindruck darfaber nicht fli r den Gesamtkreis verallgemeinert werd en! Oazu, Beier, Arbei
terbewegung, a. a. O. (ARm. 3), S. 295 f. 

12 Urn den komplexen Begri ff "politische Kuitur" und di e ebenso vielschichtige Forschungsrich
tung vonustell en, soli hier pauschal auf drei Uberblicksdarstellungen hingewiesen werden. 
Ei ne anschauliche Oarstellung der Ansatze und Ergebnisse der politischen Kulturfo rschung 
liefert : Wolf Michaellwand : Paradigma Politische Kuitur, Opladen 1985. Einen suf Deutsch
land bezogenen Oberblick i..iber die Arbeitsfelder und Methoden dieser interdisziplinaren For
schungsri chtung mit ihrer charakteristi schen Verbindung vo n Struktur- und lndi vidualdaten 
sowi e der Analyse von demo kratischen und antidemo krati schen Po tentialen bieten : Martin 
G reiffenhagen u.a. (Hrsg.) : Handworterbuch zur politischen Kultur der Bundesrepublik 
Deutschland, Opladen 1981, vgl . dort auch den Beitrag zum Stichwort Natio nalsozialismus 
(S. 257-260). Als historische und gegenwartsbezogene Einflihrung sei schlieBlich erwahnt : 
Peter Reichel : Po litische Kultur in der Bundesrepubli k, Leverkusen 1981. 

13 Hertingshausen hat 250 Ei nwohner rnit einem land- und fo rstwirtschafili chen Anteil vo n 
57,2%. 1928 erhiilt die NSDAP garkeine,I930 sind es 17 Stimmen (l3,3%). Der Ort Iiegt also un· 
ter dem Kreisdurchschnitt. 1932 erhiilt di e NSOAP im April 127 und im Juli 137 Stimmen, d. s. 
84,7% bzw. 87,3% der gtiitigen Stimmen und Steigerungen von 647,1% bzw. 705,9%. 

14 Du u vgl. als Uberblick Gerhard A. Ritter (Hrsg. ) : Arbeiterkultur, Konigstein 1979; Hartmann 
Wund erer : Arbeitervereine und Arbeiterparteien, Frankfurt/New Yo rk 1980 ; Logie Barrow, 
Dirk Hoerder (Hesg.), Arbeiterkultur und Industrialisierung = Argument Sonderbd. AS 88, 
Berl in 1982 ; auch das I. Kapitel vo n Heinrich August Wink.ler (Der Schein der Normal itii l Ar
beiterund Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1924 bi s 1930, Berlin/ Bonn 1985) setzt 
s i ch mit der Analyse von Arbeiterkultur und -bewu8tsein ausei nander. 

15 Oazu G .A. Stor : 1877: Erste Dampfbahn Oeutschlands in Kassel, 1977 : Ei n Jahrhundert Kasse
ler Nahverkehr, Kassel 1977, bes. S. 9 f., 74f. , 89ff. 
Bis 1913 wird das Kasseler StraBenbahnnetz immer mehr ausgedehnt, urn stadtnahe Gemein
den des Landkreises anzuschli eBen. Auch der Bau der Sohrebahn (1912) entspricht di eser Ver
kehrspolitik. In der Weimarer Republik werden entsprechende Omnibuslinien gegriindet, die 
sogar di e etwas weiter entfernten Orte anschlie8en. 
Zu erwahnen ist schlieBlich di e Kasseler Eingemeindungspolitik, die 1899 und 1906 5 Orte des 
Landkreises der Stadt integriert. 
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16 Dazu RudolfSumma : Kasseler Unterschichten im Zeitalter der Industrialisierung, Darmstadt 
u. Marburg 1978, S. 64 fT., 9) fT., 146fT., 161 fT .. 

17 AlIgemein dazu Summa, a. a. O. (Anm. 16), S. 30 fT.; JUrgen Hop ken : Die Geschichte der Kas
seler Arbeiterbewegung 1914 bis 1922, Dannstadt u. Marburg 1983, S. 11 fT. ; zusamm enfassend 
vgl. KJaus Eil er : Hessen im Zeitalter der industri ell en Revolution, Frankfurt 1984, S. 91 f. , 
138f.. 171fT. - Als beispielhafte Monographie vg] . Claus Feldner, Peter Wieden : Stadtteilge
schichte als Gegenstand stadtbezogenerVHS-Arbeit am Beispiel der Sozialgeschichte Harl es
hausens. Sozial-pad. Dipl.-Arb., Kassel 1982, bes. S. 164, 170 ; dies.: Harleshausen, a. a. O. 
(Anm. 6), S. 44, 59, 64 ; dies.: "Das 'Rote Wedding' '', a.a. O. (Anm. 6), S. 66 ; Wieden/ Feldner : 
Niedenwehren, a.a. O. (Anm. 5), S. 7 fT., 18fT., 27, 31 , 36fT .. 

18 Vg) . dazu die Schilderung in : 80 lahre SPD Ortsverein Gro8enritte, 1982, S. 6f. , ahnliche Be
richte finden sich in vielen Gemeindechroniken (z. B. Eschenstruth, Heiligenrode. Sanders
hausen). 
Zu r Analyse vg). Kurt Wagner. Gerhard Wilke: Dorfleben im Dritten Reich : Ko rl e in Hessen. 
- In : Detl ev Peukert u. a. (Hrsg.) : Die Reihen fast geschlossen, Wuppertal1981, hi er bes. S. 85 
bis 90 ; Beate Brtiggemann. Rainer Ri ehl e: Oas Dorf. Ober die Modernisierung einer Idyl1e, 
Frankfurt/New York 1986, bes. S. 30fT., 106fT.; fUr Gemeinden des Landkreises vgl. Wied enl 
Feldner: Niederzwehren, a. a. O. (Anm. 5), S. 18fT; GUnter Dietert : Die pol itische und soziale 
Entwicklung einer Gemeinde im Landkreis Kassel. dargestellt am Beispiel Gr08enritte in der 
Endphase der Weimarer Republik. Wiss. Hausarb. (Sek. 11), Kasse11984 ; vie1e Hinweise fin 
den sich ferner bei Walter Schreiner, Agrarpo liti sche Untersuchungen im Landkreis Kassel 
unter besonderer Hervorh ebung der Betri ebsgro8en, Diss. phil., Gie8en 1929. 

19 So z. B. in GroBenritte (80 Jahre SPD, a. a. O. - Anm. 18, S. 11 f.) und Har1 eshausen (Feldnerl 
Wieden : Harleshausen, a. a. O. - Anm. 6, S. 36f.). VgJ . auch Hopken, Geschichte der Kasseler 
Arbeiterbewegung, a. a. O. (Anm. 17), S. 317 f. - Aus dem zersplitterten Nachla8 (NL) des Kas
seler Reg. Priis. Dr. Friedensburg und aus den wenigen erhaltenen Stellenakten vg) . duu bes.: 
Bundesarchiv Koblenz: NL Friedensburg Nr. 3, S. 176fT.; Geheimes Staatsarchiv Berlin-Dah
lem : NL Friedensburg Rep. 7714839, BI. 40fT., 53fT.; vg) . auch GSlA Rep 77/4840, Rep. 901 
1054. Die wichtigsten Arcbi vali en sind aufgeflihrt in : GrundriB zur deutschen Verwaltungsge
schichte 1815-1945, Reihe A : Preu8en, Bd 11 : Hessen-Nassau (ei nschl. Vorganger-Staaten), 
bearb. v. Thomas KJ ein, Marburg 1979, S. 397. - Diese Hinweise bezeichnen auch di ejenigen 
Archivalien, aufgrund derer die Anmerkungen ilber die "roten" Landriite verfaBt word en si nd . 

20 WinkJer : Schein der Normali Uit, a. a. O. (Anm. 14), S. 166. 
21 Beier : Arbei terbewegung, a. a. O. (Anm. 3), S. 237 fT., Beier folgt der Darstellung von Hopken : 

Geschichte der Kasse1er Arbei terbewegung, a. a. O. (Anm. 17), S. 59fT., 138fT., 168fT.; vgl . auch 
Wi eden/Feldner : Niedeczwehren, a.a. O. (Anm. 5), S. 50L 

22 Hop ken : Geschichte der Kasseler Arbeiterbewegung, a. a. O. (Anm. 17), S. 290, 294 fT .. 
23 Ebda, S. 326, vgl. auch S. 68fT., 162fT .. 
24 Ebda, S. 99 fT .. 
25 Ebda, S. 59 fT .. 
26 Ebda, S. 287 fT. 294, )00 fT .. 
27 Ebda, S. 316fT. - Hopken redet bei Behand1ung der Frage nach .. Reformen in den Gemeinden, 

Landkreisen und im Regierungsbezirk" gar nicht erst von Inhalten sozialdemokratischer Po li
tik (anders als bezoge n auf di e Stadt Kassel: S. 306 fT., 312 fT.), sondern allein vom personalpoli
ti schen Problem, geeignete (und regierungsgenehme) Kandidaten flir die Wahl amter zu 
finden. 

28 MiUe 1930 gibt es im Landkreis Kassel erst eine Ortsgruppe mit 20 MitgJ iedem. (Nach : Eber
hart Sch6n : Die Entstehung des Natio nalsozialismus in Hessen, Meisenh ei m 1972, S. 98. Fi· 
scher·Defoy, Arbeiterwiderstand, a. a. O. - Anm. 4, S. 46). 
Hier sei auch auf di e rtickblickenden NS-Selbstdarstellungen hingewi esen. In : Der Sturm. 
Amtli ches Mitteil ungsblatt der NSDAP-Kassel-8tadt, hrsg. v. d . NSDAP Kreisleitung Kasse1-
Febr. 1937 : GroBenriue/Ortsgruppe GroBenritte. S. 5-18, Man 1937 : Harleshausen/Ortsgrup
pe Harleshausen, S. 5-17, Apr. 1937 : Niederzwehren/ Ortsgruppe KS-Niedenwehren, S. 10-20, 
Mai 1937: HelsaJOrtsgruppe Helsa, S. 10-14, Juni 1937 : Oberzwehren/Ortsgruppe Obenweh
ren, S. 9-16, Juli 1937 : OberkaufungenlOrtsgruppe Oberkaufungen, S. 7-14. -Aus diesen Anp
ben lassen sich fo1gende GrUndungsdaten von Ortsgruppen entnehmen : Helsa : 1925 und Neu
grUndung Juni 1930, Oberzwehren : I. 2. 1930 - 20 Mitgli eder, Oberkaufungen : Aug. 1930 - 16 
Mitg] ieder, GroBenritte : 24. Ok-I. 1931 - rd. 25 MitgJ ieder, Harleshausen : Ende 1931 - rd . 20 
Mitglieder, Niederzwebren : Ende 1931 - rd. 30 Mitglieder, Vollmarshausen : 20. 2. 1932. 

29 Zur Darstellung der NS-Propaganda vgl . in di esem Zusammenhang Hans-Gerd Jaschke : So
ziale Basis und soziale Funktion des Nationalsoziali smus, Opladen 1982, S. 172fT. ; flir Hesse n 

239 



vgl. za hJreiche Hinweise in Schan: Entstehung des Nationalsozialismus in Hessen, a.a. O. 
(Anm. 28), S. 861., 881., 910"., 9(119, 165, 172, 1750".,1980". . 

30 Zu dies em Pro blem vg!. Eike Henoig : ,Der Hunger naht' - ,Mittel stand wehr Dich' - ,Wir 
Bauern mi sten aus'. Uber angepaBtes und abweichendes Wahlverhalten in hessischen Agrar
regionen. - In : ders. (Hrsg.): Hessen unterm Hakenkreuz, a.a. O. (Anm. 4), S. 379432, hi er 
bes. S. 393-410, s. auch S. 22 r. . 

31 Zur Evidenz und zum Vergl eich der Wahl ergebni sse des Landkreises Kassel vgl. Hennig : Hes
sen unterm Hakenkreuz, a. a. O. (Anm. 4), S. 56IT., 98r., 101, 41 2-414. Vgl . ferner Hessisches Sta
ti stisches Landesamt (Hrsg.), Hessen im Wandel der Jelzten hundert Jahre 1860-1960, Wiesba
den 1960, Abschnitt D "Wahl en"; W. Menges, W. Toonen : Deutsche ParteientwickJung und 
Wahlentscheidung seit 1871 mit besonderer Beriicksichtigung d er Entstehung des politiscben 
Bildes vo n Hessen. - In : Social Compass, 4 (1956), S. 68-97 ; Tho mas KJein (Hrsg.) : Der Regie
ru ngs bezirk Kassel 1933-1 936, Darmstadt u. Marburg 1985, S. CXII IT. (= Ein!. , "Die po litische 
EnlwickJung 1912-1933"). 

32 "Wesentli ch" (S . 256 - Anm. J7, 259 - Anm. Ill ) folgt Fischer-Defoy (Arbeiterwiderstand, 
a.a. O. - Anm. 4, S. 44-46) einer Examensarbei t : Artur Mehmet : Das "Kasseler Vo lksblatt" 
1932/33. Zur Geschichte der Arbeiterbewegung in Kasse1 in der Endphase der Wei marer Re
publik. Wi ss. Hausarbeit (Sek.. I), Kassel 1976, S. 160-165. Fischer-Defoy identifiziert (wi e Meh
met) die perso nale Reic hsprasid entenwahl mit den Listenwahl en zu m Reichstag und verwen
det di e falsche Bezeic hnung "SPD (Hindenburg)", auch di e Aulbereitung der Wahlergebnisse 
ist mangels absoluter Stimmangaben unzuHiss ig. 
Mehmet, Fischer-Defoy und Frenz (s. Anm. 34) gehen bereits von ei ner falschen Gemeinde
zahl aus (45 stall 46). 

33 Fischer-Defoy : Arbeiterwiderstand, a. a. O. (Anm. 4), S. 46. Dieses Urteil widerspric bt vallig 
den aufgeflihrten NS-Ergebni ssen in den GroBgemeinden (s.S. 45), so erhait die NSDAP in 
Harleshausen 36 % der Stimmen! 13 Orte (darunter Niederzwebren, wo 41 ,4% auf di e NSDAP 
entfa ll en) werden zudem gar ni cht beachtet! 
Zur These der dominanten KJ eingemei nden im NSDAP-Stimmenkonto vg!. Schon : EnlStc
hung des Nationalsozialismus in Hessen, a. a. O. (Anm. 28), S. 180 IT. , 200, 205 f.; di ese These 
ist aber unhaltbar, wenn die Gewichtung aller NS-Stimmen beachtet wird , vg!. Hennig : Hes
sen unterm Hak.enkreuz, a.a. O. (Anm. 4), S. 408-410. 

34 Wilh el m Frenz, Der Aufs tieg des Nationalsozialismus in Kassel1922 bis 1933. -In : Hennig : 
Hessen unlerm Hakenkreuz, a. a. O. (Anm. 4), S. 63-106, hi er S. 88. 

35 Wieden/ Feldner : Niederzwehren, a. a. O. (A nm. 5), S. 54, 93 ; Feldner/Wieden : Harl eshausen, 
a. a. O. (Anm. 6), S. 65, 68, J08. 

36 Hennig : Wahl verhalten, a. a. O. (A nm. 30), S. 412 ; Fischer-Defoy : Arbeiterwiderstand, a. a. O. 
(Anm. 4), S. 30 IT., 34, 43, unter dem Stichwort der verpaBten "Einheitsfront gegen den Faschis
mus" wird hi er auch (ahnlich wie bei Mehmet und Belz) der poli tische G egensatz von SPD 
und KPD angesprochen : S. 49fT., 65fT .. 

37 Feldner/ Wieden : Harleshausen, a.a. O. (Anm. 6), S. IOlf.; Belz : Die Standhaften, a.a. O. 
(Anm. 8), S. 9r., 23, 25, 36, 46. - Diese Interpretatio n entspric ht der Zuordnung der NSDAP zu 
den landlicben KJeingemeinden und ist Ausd ruck der Deutung durch Arbeiterve rtreter, vg!. 
Hennig : WahJverhalten, a.a.O. (Anm. 30), S. 41 8f.. 
Den Tenor dies er Interpretation gibt gut ein ehemaliger Ko mmunist in einem 1983 geflihrten 
Gesprach wieder : "Es war nur ei ne Minderheit vo n Oberkaufungen, einige Bauern und solche, 
di e sozusagen zu m Lumpe nproletariat geh6rten, die gewissermaBen fUr ei n braunes Hemd 
und ei n Essen zur SA eingetreten si nd". (Kamml er : Vo lksgemeinscbaft, a. a. O. - Anm. 7, 
S. 207). 

38 Beispielhaft seien erwahnt William Sheridan Alien : Das haben wir nicht gewollt ! Gutersloh 
1966 ; Zd enek Zofka : Die Au sbreitung des Nationalsozialismus auf dem Lande, Munchen 
1979; zusammenfassend vg!. Jaschke : Soziale Basis, a.a.O. (Anm. 29). 1987 ersch. (So nderh. 
Politische Kulturforschung der Politischen Vierteljabresschrift) ein Beitr. d. Verf. zur Po1iti
schen Kultur d es Landkreises Kassel in der Endphase der Weimarer Republik. 

39 Vg! . Anm. I zur Datenqu al itat der Zeitungsberichterstattung. 
40 Zusammenfassend vg!. Dirk Hani sch : Sozialstrukturelle Bestimmungsgriinde des Wahlver

haltens in der Weimarer Republik, Du isburg 1983, der sich auf rd. 800 Land- und Stadtkreise 
stutzt. Al s Beispiel fUr die Analyse kJei nerer Einheiten (i.s. die Stadtviertel) vg! . Fritz Hassel
horn : Wie wahlte Gottingen? Gottingen 1983. 

41 Eine solche Datensammlung wiirde z. B. - gestiitzt auf die Auswertung d er Zeitungsbericht
erstattung und der Bruchstiicke der amtl ichen Polizeistati stik - Angaben uber Versammlu n
gen, Zusa mmenstoBe, Strafprozesse, Vereine und besondere Ereignisse (wie Notstandsarbei-
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ten, polilische Feiern, ein "Deutscher Tag" z. 8.) erlauben. Die Stimmabgabe ktinnte so besser 
mil Angaben zu r politischen Kultur uDd l ur Aktivitiit des politischen Systems verglichen wer
den. 

42 Dazll Iwand, Politische Kultur, a. a. O. (Anm. 12), bes. S. 514fT. ; Hans Paul Bahrdt, Zusammen
hange zwischen Mikro- UDd Makrosoziologie. -In : Annali di Sociologia/Soziologisches Jahr
buch I (1985), S. 141-152. 

43 Vg!.: Kasseler Volksblatt v. 10., 12. uDd 17.5.1932 -z. T. faksimiliert in : Hess isches Institut fUr 
Bildungsplanung uDd Schul entwi cklung (Hrsg.), NationalsQzialismus, Unterrichtsvo rschlage 
uDd Materialien 1 = Materialien zurn Unterricht, Sek. I-H. 54, Wiesbaden 1985, S. 200; vgl. 
Frenz : Aufstieg des NationalsQzialismus, a. a. O. (Anm. 34), S. 77 fT.; Fischer-Defoy: Arbeiter
widerstand, a. a. O. (Anm. 4), S. 31 f. ; die Situation in Kassel veranschau lichen viele Angaben 
in Peter Faulsti ch u.a.: Gewerkschaften in Kassel vor 1933 = Materiali en zur Weiterbildung 
22/ Kooperationsmaterialien Nr. 5, Kassel 1983, S. 29fT. , SS fT .. 

44 Vg!.: Verwaltungsbericht des Landkreises Kassel flir das Jahr 1931, bes. S. 17fT.; Fi scher-De
foy : Arbeiterwiderstand, a. a. O. (Anm. 4), S. 31. 

45 KIein: Regierungsbezirk Kassel, a.a. O. (Anm. 31), S LXIV fT .. 
46 Ebenda, S. LXXVIII fT., XCV fT.; Frenz (Anm. 43) ; Fischer-Defoy : Arbeiterwiderstand, a. a. O. 

(A.m. 4), S. 21fT .. 
47 KIein : Regierungsbezirk Kassel , a.a. O. (Anm. 31), S. XCVIII ; vg!. auch Fischer-Defoy : Arbei

terwiderstand, a. a. O. (Anm. 4), S. 26. KIein (S. CX) erwiihnt strukturell auch einen Ruckgang 
der Arbeitnehmerzahl im Landkreis urn 58% von 1927 (5.554) aufl932 (2.331), dieser Ruckgang 
ist einschneidender als in der Stadt Kassel. 

48 Berufsziihlung 1933, a.a.O. (Anm. lO), S. 25/42f.. 
49 Vg!. Fischer-Defoy, a. a. O. (Anm. 4), S. 34f. , 38f.; die Angaben fUr die NSDAP finden sic h bei 

Frenz (a. a. O. Anm. 34), der an einer groBeren Studie uberdieZusammensetzung der Kasseler 
NSDAP arbeitet ; Jorg Kammler hat die Oaten fli r die Arbeiterparteien gesammelt, die Arbeit 
ersch. demniichst in : Volksgemeinscbaft Bd. 2 (vg!. Anm. 7). 

SO Dies gilt bes. flirdie Begriindung der Wahl der NSDAP, wenn z. B. Kurt Eckehart (Fieberkurve 
oder Zeitenwende? MUnchen 1931, S. 29, 60, 62) in seiner Scbriftftlrdas .. gebildete Burgertum" 
die Endphase von Weimar als Apokalypse schildert und nurmehr die Entscheidung zwischen 
"Sowjetdeutschl and" oder NSDAP sieht - all ein flir diese Parteien wird gestorben - , dann be
griindet dies zwardie Wahl der NSDAP (nur sie ist in der Lage, .. Deutschland vor dem Versin
ken im Chaos bolschewistischen Blutrauschs zu bewahren"); die Begriindung fUr diese Sicht
weise der politischen Entwicklungslinien (die schlie81icb die Macht der KPD weit uber
schiitzt) kann aber lediglich plausibel und als Evidenz dargestellt werden. Vg!. Hennig: Wahl
verhalten, a, a. O. (Anm. 30), S. 394, 401 fT .. 

51 Vg] . Hagen Schu lze : Weimar. Deutschland 1917-1933, Berlin 1982 ; Eberhard Kolb : Die Wei
marer Republik, Munchen/Wien 1984. 

52 Vg] . Hans-Peter Ehni : Bollwerk PreuBen?, Bonn/Bad Godesberg 1975; Hagen Schulze : Ouo 
Braun oder PreuBens demokratische Sendung, Frankfurt/Wien 1977. 

53 Ehni : PreuBen, a. a. O. (Anm. 52), S. 243 ; Statistisches Jahrbucb fUr den Frei staat Preufien, 29. 
Bd. Berlin 1933. S. 218fT .. 

54 Vgl . Schulze: Weimar, a.a. O. (Anm. 51), S. 377f. ; Ehni : Preufien, a. a. O. (Anm. 52), S. 263 IT .. 
55 Dazu Hennig : Hessen unterm Hakenkreuz, a.a.O. (Anm. 4), bes. S. 15, 84f. , 261f., 508. 
56 Vg!. Kar! Dietrich Brafher : Die Aunosung der Weimarer Republik, VilI ingen 1955 (Konig

stein/DUsseldorf 1978~. 
57 Vg!. Sigmund Neumann : Die Parteien der Weimarer Republik (1932 1), Stuttgart/Berlinl 

Koln/ Mainz 1965; Erich Matthias, Rudolf Morsey : Das Ende der Parteien 1933, Diisseldo rf 
1960; zu den KIeinparteien vgl. Martin Schumacher: Zerspliuerung und Po larisierung. KI eine 
Parteien im Weimarer Mehrparteiensystem. -In : Aus Politik und Zeitgeschichte B 3111977, 
S. 39-46 ; als dokumentierten Oberblick vgl . Ernst Rudolf Huber : Deutsche Verfassungsge
schi chte sei t 1789. Bd VI, Die Weimarer Reichsverfass ung, Stuttgart/Berlin/Koln/Mainz 1981, 
S. 157-303. 

58 Vg] . rike Hennig : Burgerliche Gesell schaft und Faschi smus in Deutschland, 1977 1, Frankfurt 
1982 ; Martin Broszat : Die Machtergreifung, Munchen 1984; Michael Kater : The Nazi Party, 
Cambridge 1983. 

59 Zusammenfassend vg!. Hiinisch, a. a. O. (Anm. 40); bes. aber JUrgen W. Falte r: Wer verhalfder 
NSDAP zum Sieg? - tn : Aus Politik und Zeitgeschichte, B 28-29/1979, S. 3-21 ; ders.: Wiihler
bewegungen zur NSDAP 1924-1933. -In : OUo BUsch (Hrsg.): Wiihlerbewegung in der europiii
schen Geschichte, Berlin 1980, S. 159-208 ; ders. : Die Wahler der NSDAP 1928-1933 : Sozial
stru ktur und parteipolitische Herkunft. - In : Wolfgang Michalka (Hrsg.) : Die nationalsoziali-
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stische Machtergreifung, Paderborn u. s . 1985, S. 47-59 ; ders.: Politisc he Konsequenzen von 
Massenarbeitslosigkeit. - In : Politi sche Viertelj ahresschrift, 25 (1984), S. 275-295. 

60 Vg!. Anm. 57 und bes. Hans Mommsen (Hrsg.): Sozialdemokratie zwisc hen Klassenbewe
gung und Volkspartei, Frankfurt 1974. 

61 Vg! . Anm. 57 und bes. Hermann Weber : Ko mmunismus in Deutschland 1918-1945, Darmstadt 
1983. 

62 Vg!. Anm. 57 und bes. DeUef Junket : Die Deutsche Zentrumspartei und Hitler 1932/33, Stutt
gart 1969. 

63 Neben den zit. Arbeiten (Anm. 57) wird bes. herangezogen: Dieter Fricke u. a. (Hrsg.): Lexi 
kon zur Parteiengeschichte . Die biirgerlichen und kleinbUrgerli chen Parteien und Verbiinde 
in Deutschland (1789-1945), 4 Bde, Leipzig/Koln 1983, 1984, 1985, 1986; als Zusammenfassu ng 
vg!. Hennig : Wahl verhalten, a.a.O. (Anm. 4), S. 396 f. 

64 Lothar Dohn : Politik und Interesse, Meisenhei m 1970, S. 396; zusammenfassend vg). ders.: 
Wirtschaft s- und Sozialpolitik der Deutschen Demokrati schen Partei und der Deutschen 
Volkspartei. - In: Karl Holl u .a. (Hrsg. ): Sozialer Liberalismus, G6ttingen 1986, S. 84-107. 

65 Wegen ih rer sta rken kirchlichen Bindu ng erreicht der CS VD Uberdurchsc hnittlich viele 
Frauen. Dies veranschaulicht z. B. die nach Gesc hl echtern getrennte Auszablung der Wahlen 
in GroBenritte (vg! . Hennig : Wahlverhaite n, a.a.O. (Anm. 30), S. 431 - Anm. 79). 

66 Vg! . ,bda, S. 396-400. 
67 AlI e Wahlds ten s ind als Tabelienanhang beigefligt. Zum Verstiindni s der Schaubilder im Text 

vg!. do rt. 
68 Das Schaubild zeigt nur di e Entwicklung der wichtigsten Partei en. Zur genaueren Darsteliung 

vg!. die Tabeli en im Anhang. 
69 Vg!. Falter: Politische Konsequ enzen, a.a.O. (Anm. 59), bes. S. 278 f. , 281, 283 fT. , 298 fT.; flirdi e 

Annahme, Arbeits losigkeit spi ele flir den NSDAP-Erfolg nach 1930 nur die Ro lle eines Sekun
diirefTekts, pliidi ert auch Dee Ri chard Wernette: Political Violence and German Elecli ons: 
1930 and July. 1932, Ann Arbort/The University of Michigan, Ph . D. 1974, bes. S. 86. 

70 Die Korrelation geht fiktiv vo n einem bivariablen Zusammenhang zweier Merkmal strager 
(x, y) aus. Die Einwirkung von St6rvariablen driller (odern.ter) Art wird au sgeschaltet. Bei der 
Interpretation vo n Korrelatio nen muB deshalb - neben mathemati sc hen Prtifverfahre n z. B. 
der Analyse partieller Ko rrelationen bzw. bi-partieller oder multi pi er Korrelationen (vg!. 
Anm. 71) die Fehlerquell e berticksichtigt werden, ob namli ch die Variabl en x und y auch Aus
druck weiterer Variablen si nd, die dann in den Zusammenhang mit hineinwirken. 

71 Zur Erlauterung der Vorgehensweise sei verwiesen auf: Helen M. Walker, Joseph Lev: Statisti
sche Methoden flir Psychologen, Soziologen und Padagogen, Wei nheim u. Basel 1975, S. 
237 fT.; Hans Bartel : Statisti k I fUr Psyc hologen, Padagogen und Sozialwissenschaaftler, Stutt
gart 1983, S. 80 ff.; Joachim Hartu ng: Stati stik, MUnchen/Wien 1984, S. 545 fT. ; den NUlzen des 
Verfahrens veranschau lichen Ferdinand F. MUli er, Manfred G . Schmidl : Empirisc he Politik
wissenschaft, Sluttgart/Berlin/K6In/Mainz 1979, S. 93 fT. (Ieider mil Angabe ei ner falschen 
Formel auf S. 106; vg! . Hartung S. 562). 
Helmut Steinhi lber vom Fraunhofer-Institut fU r Betri ebsfestigkeit (LBF, Darmstadt) sei flir so 
manchen Ratsc hlag bei m Rechnen gedankt. 

72 Im vo rli egenden Fall bei 44 bzw. 46 Datenpaaren (1930 oder 1932) sind alle Werte von r > 0.288 
signifikant (au f einem Niveau von p > .05). 

73 Die Korrelationen werden wegen der h6heren Fsllzahl en auf der Ebene des Abs timmungsver
haltens in den 46 Einzelgemei nden des Landkreises Kassel berechnet. 1930 s ind die Angaben 
flir EIgershausen und Heckershausen nicht Uberliefert. Vg!. Anm. l. 

74 Zum Vergleich di eser beiden Wah len vg!. Werneu e: Politi cal Viol ence, a.a.O. (Anm. 69), S. 
75 ff .• 162 fT. - Bes. die Ko nzentration der Parteien des Landkreises Kassel zeigt (vg!. Schaubild 
2), daB von 1930 suf die erste Reichstagswahl 1932 (bzw. bereits zur Reichspriis identenwahl 
und zur preuJ3i schen Landtagswahl im Miirz bzw. April 1932) nahezu "slles gelaufe n" ist. 

75 Slimm en fLir di e NSDAP und Hitl er : 
14.9. 1930 13. 3. 1932 

abs. 5.406 12.036 
% 15,6 33,1 
t>% 122,6 12,8 

76 K ~ IP(xi) LKRlg SI (i) LKRII 
IP(xi) R Ig SI (i) RI 
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P(xi ) = Stimmen fLir di e Partei (x) in der Wahl (i) 
g St = gUltige Stimmen 

10.4. 1932 31. 7. 1932 

13.575 14.540 
37,6 38,5 

7,1 



lKR = landkreis Kassel 
R = Reic h 
Vgl. Hartung: Statistik, a.a.O. (Anm. 71), S. 60 fT. ; Fred Ludwig Sepaintner: Die Reichstags
wah len im GroBhe rzogtu m Bade n, Frankfurt/Bern 1983. S. 220 f., 351 - Anm. 21,362. 

77 Bei m fo lgenden Abschnitt handelt es sich urn Hinweiseaufevidente Merkmale, deren rechn e
rische Da rstellung noch auss teht. 

78 Diese Differenzieru ng betrifft auch di e Konfession sstruktur. Schreiner (a.a.O. - Anm. 18, S. 
50) teilt fli r das Jahr 1925 mi t, daB der landkreis Kassel im Durchschniu 95,6% evangelische, 
2,3% katholische, 1,1 % andere Chris ten und 1% Juden ziihll. Besonders die Minderheitsgrup
pen sind sehr ungleic h vertei lt, so wei st z. B. Hoof 1925 7,3% judische Burger auf (Magistrat 
der Stadt Kassel - Stadtarchiv - , Hrsg.: Nam en und Sc hi cksale der luden Kassel 1933-1945, 
Kasse11986, S. 243). - Zur Religionsstruktur aUer Orte des landkrei ses (Bezugsjahr 1925) vg! . 
auch: Gem ei ndelexikon fli r den Freistaat PreuBen, Bd. XII : Provi nz Hessen-Nassau, bearb. v. 
PreuBischen Statistischen landesa mt, Berlin 1930, S. 52 f. 

Dalenanhang 

Die Ergebnisse der Relchstagswahlen 1928 bis 1933 im Landkreis Kassel 

(I) Rahmendaten der Wahlen 

20. 5. 1928 14.9. 1930 31. 7. 1932 6. 11. 1932 

Wahlberechtigte 36.557 38.956 41.307 41.560 

gultige Stimm en 30.703 34.576 37.770 37.295 

ungultige Stimmen 708 351 417 412 

Wahl beteil igung (in %) 85,9 89,7 92,4 90,7 

5. 3. 1933 

41.654 

38.491 

482 

93,6 

Quell e : Stal islik des Deul5chen Reichs. Bd 372. Berlin 1931, S. 11.42 ; dau .• Bd 382111 , Berlin 1932. S .• 11.42 ; 
dus .. Bd 434 , Berlin 19]5. S. SS, 123.204. 

Die Ergebnisse der Reicbtags1l'ahlen 1928 bls 1933 Im Landkreis Kassel 

(2) GHIlIge Slimmen ror die Parteien (absolut) 

20. 5. 1928 14. 9. 1930 31. 7. 1932 6. 11. 1932 

NSOA P 370 5. 406 14.540 14.120 

DNVP/ Kampffront 
schw.-weiB-rot (1933) 3.091 87 1 798 989 

ovp 2.745 748 162 255 

DDP/Staatspartei (ab 1930) 1.312 836 193 136 

Ze ntru m 224 216 247 232 

Wimchaftspartei 979 865 63 27 

land volk 1.285{l) 2.787 22 21 

Chri stl ich-sozialer 
Volksdie nst ./ . 1.697 627 685 

SPO 17.075 16.174 14.706 1l.163 

KPO 2.741 4.609 6.222 7.540 

ande re 646 37 1 190 127 

Legende: (I) Zusiilzlich werd en 285 Slimmen fUr die "Deulsche Bauernparlei" abgegeben. 
(2) I. e. die "Deutsche Bauernparlei". 

5. 3. 19)) 

16.48 1 

85 1 

182 

104 

25 1 

./. 

6 (2) 

722 

14.552 

5.))4 

8 
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Die Ergebnlsse der Relc.htagsnhlen 1928 bls 1933 im Landkrels Kassel 
(3) Giiltige Slimmen rur die P.rtelen (in Prozent) 

20. 5. 1928 14. 9. 1930 31. 7. 1932 6.11. 1932 

NSDAP 1,2 15,6 38,5 37,9 

DNVP/ Kampffront 
schw.·weiB·rot (1933) 10,1 2,5 2,1 2,7 

DVP 8,9 2,2 0,4 0,7 

DDP/Staatspartei (ab 1930) 4,3 2,4 0,5 0,4 

Zentrum 0,7 0,6 0,7 0,6 

Wi rtschaftspartei 3,2 2,5 0,2 0,1 

Landvolk 4,2(1) 8,1 0,1 0, I 

Christ! ich·sozia1 e r 
Volksdienst ./ . 4,9 1,7 1,8 

SPD 55,6 46,8 38,9 35,3 

KPD 8,9 13,3 16,5 20,2 

andere 2,1 1,1 0,5 0,3 

LCICDdc : Auf die ,.Deutschc Baucrnpartei" entfalle n O,8'*'. 

Konzentndon der Parteien im Landkreis Kassel Im Verglelch zum Relch 
(Reichstagswahlen 1928-1933) 

20. 5. 1928 14. 9. 1930 31. 7. 1932 6.11. 1932 

NSDAP 0,46 0,85 1,03 1,1 4 

DNVP/ Kampffront 
schwarz·weiB·rot 0,71 0,36 0,36 0,30 

DVP 1,03 0,48 0,36 0,37 

DDP/Staatspartei 0,87 0,64 0,50 0,38 

Zentru m 0,06 0,05 0,05 0,05 

Wirtschaftspartei 0,70 0,64 0,42 0,23 

Landvolk 1,42 2,54 0,24 0,43 

Christ! i ch·sozi al er 
Volksdienst ./ . 1,97 1,68 1,61 

SPD 1,87 1,51 1,80 1,73 

KPD 0,84 1,01 1,13 1,20 
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5. 3. 1933 

42,8 

2,2 

0,5 

0,3 

0,7 

./ . 

0,0 

1,9 

37,8 

13,9 

0,0 

5. 3. 1933 

0,98 

0,23 

0,43 

0,32 

0,06 

./ . 

0,05 

1,92 

2,07 

1,12 



Die Reicbprisidentenwablen 1932 im Landkreis Kassel 

(Wahigiinge vom 13. 3. und 10. 4. 1932) 

13. 3. 1932 10. 4. 1932 

abs. % abs. % t>% 

Wahiberechtigte 40.865 40.773 - 0,2 

gU itige Slimmen 36.378 36.100 - 0,8 

ungUltige Stimmen 461 380 - 176 , 

Wahibeleiligung (%) 90, I 89,5 

Duesterberg \.067 2,9 1. 

Hindenburg 16.944 46,6 17.946 49,7 5,9 

Hitler 12.036 33, I 13.575 37,6 12,8 

Thliimann 6.297 17,3 4.578 12,7 -273 , 

Winter 31 0,1 ,1. 

Zersp iittert (I) 3 ° I ° 
QueUe: Statistik des DeulSchen Reichs, Bd 427, Berlin 1932, S. 30/31. 

K 

0,43 '1. 

0,94 0,94 

1,19 1,02 
-t 

1,32 1,25 

0,29 '1. 

0,64 0,18 

LelCllde : (I) Zum Reichsprisidenten ist gemiS Art. 41 (2) der Weimarer Reichsverfassung jeder Deutsche 
wahlbar, der das 35. Lebensjahr vollendet hat. Diese r Verfassungsbestimmung trigt das Wahl· 
recht dadu rch Rechnu ng, daB Ober die von den Parteien vorgeschlagene n Kandidaten hinausjede r 
mindestens 35jahrige DeuIsche gewiihlt werden Unn. Zu dies em Zweck enthiilt der Stimmzeltel 
eine Blankozeil e. Derartige gOltige Slimmen werden als .,zerspliltert" ausgewiesen. 
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