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Der Beilrag beruht im wesentlichen aufbi sher weitgehend unbekannten Aklen in den Reposituren 
93 .. PreuBisches Ministerium def Offentlichen Arbeiten" uod 151 .. PreuBisches Finanzminislerium" 
des Geheimen Slaatsarchivs PreuBischer Kullurbesitz in Berlin. Gema8 den Kompetenzen dieser 
Minislerien slehen die mil den Um - und NeubaUlcn des Kasse ler Theaters vcrbundenen Probleme im 
Miuelpunkl der Darslcllung. die den Zeilraum von den letzlen Jahrzehnlen des 19 . Jahrhunderts bi s in 
den Zweiten Weltkrieg hinein umfnS!. 

Einleitung 

Zum besseren Verstiindnis meiner AusfUhrungen soli zuniichst kurz die 
Geschichte des Kasseler Theaters bis etwa 1880 skizziert werden. Wie andern
orts sind auch in Kassel die ersten Anfange der Musik in Kirchen und Klostern 
zu finden. Erst zur Zeit der Renaissance verloren die Schau- oder Schulspiele 
ihren geistlichen Charakter, wobei auf die Tradition der anti ken Komtidie oder 
Tragtidie zuriickgegriffen wurde. Nun waren es die Landgrafen, die das 
Theaterleben in ihrer Residenzstadt maBgebend beeinfluBten. An erster Stelle 
muB hier Moritz der Gelehrte genannt werden, der am Anfang des 17. lahrhun
derts das "Ottoneum", den ersten festen Theaterbau auf deutschem Boden, 
errichtet hat. Weitere Forderer von Musik und Theater waren Landgraf Karl 
( 1677 -1730) und vor allem der kunstsinnige Landgraf Friedrich 11. (1760-
1785). Dieser lieB das Palais des Prinzen Maximilian an der Ecke der Oberen 
KonigstraBe und des heutigen Spohrplatzes zum Opernhaus umbauen und 
errichtete 1773 gegeniiber dem SchloB an der Stelle des friiheren Ballhauses 
ein Komtidienhaus. Als es 1787 abbrannte, wurde das Opernhaus zum alleini
gen Theatergebiiude fUr Schauspiel und Oper. Unter Landgraf Wilhelm IX., 
seit 1803 Kurfiirst Wilhelm I., veri or das Kasseler Kulturleben seinen Glanz 
und verktimmerte in provinzieller Enge. Die westphiilische Zeit brachte zwar 
dem Kasseler Musik- und Theaterleben manche Impulse, vor allem aus Frank
reich, sie war aber zu kurz, urn bleibende Spuren zu hinterlassen . Erst die 
Thronbesteigung Kurftirst Wilhelms 11 . 1821 leitete eine neue Glanzperiode 
des Kasseler Hoftheaters ein, die mit dem erfolgreichen Wirken des Generaldi
rektors Karl Feige und des aus Dresden berufenen Kapellmeisters und Kompo
nisten Louis Spohr verbunden war. Dagegen kam es unter dem letzten Kurftir
sten Friedrich Wilhelm wiederholt zur SchlieBung des Theaters und entspre
chend dem reaktioniiren Kurs seiner Regierung zum hiiufigeren Aufftihrungs
verbot miBliebiger Werke, z. B. des "Tannhiiuser" von Richard Wagner. Erst 
nach dem Ende des Kurstaates im lahre 1866 sollte sich das positiv iindern, 
war doch die neue preuBische Administration bestrebt, das Kulturleben in den 
annektierten Gebieten dem Stand in den alten Provinzen anzupassen. Das 
bezog sich auch auf das populiire Kasseler Hoftheater, wo die landesherrlichen 
Mittel erhoht, die Ausstattung und Maschinen verbessert, die dem Publikum 
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bisher vorenthaltenen Opern und SHicke gespielt und fahige Musiker, Sanger 
und Schauspieler verpflichtet wurden. Daran hatten die Intendanten Albert von 
Carlshausen (1866-1874) und Adolph Freiherr von und zu Gilsa (1875-1906), 
zwei ehemalige Offiziere, groBen Antei!. Die lebhafte Resonanz des 
Theatergeschehens in der Presse lieB das Interesse der Kasseler Offentlichkeit 
an dem Ktiniglichen Hoftheater erkennen, das si ch damals immer noch in dem 
mehrfach umgebauten Palais des Prinzen Maximilian in der Oberen Ktinig
straBe befand und 1869 durch den Besuch des preuBischen Ktinigs Wilhelm !. 
besonders ausgezeichnet wurde. DaB es aber bald vor neuen schwerwiegenden 
Problemen stand, HiSt sich den van mir ausgewerteten Akten entnehmen I. 

Das Kasseler Hoftheater von 1882-1909 
.. 

Am Anfang der hier betrachteten Uberlieferung steht die Korrespondenz der 
preuBischen Ministerien der tiffentlichen Arbeiten und der Finanzen liber 
bauliche Veranderungen des alten, aus dem lahre 1769 stammenden Theater
gebaudes. Bei der Prlifung der Anlagen hatten verschiedene Positionen bean
slandet werden mUssen, die sich nicht our auf die Feuersicherheit und Substanz 
des Bauwerks bezogen, sondern auch die Umgestaltung oder Verbesserung der 
inneren Einrichtungen betrafen. AIs besonders bedenklich erschien, daB das 
Mauerwerk wegen der abgefauJten Balken nur noch durc~ den FuBboden vor 
dem HerabsHirzen bewahrt wurde und unter dem dicken Olfarbenanstrich der 
Fenster die Holzteile ganzlich morsch waren. Ein ahnlich negatives Bild ergab 
die Uberprlifung der Sitze in den Zuschauerraumen, der Treppen, Tliren, 
Garderoben, Gas- und Wasserleitungen. Mit der Ausflihrung der Instand
setzungsarbeiten wurde der Kasseler Theaterarchitekt und Landbauinspektor 
Rlippel beauftragt' . Besonders eingehend wurden Fragen der Feuersicherheit 
diskutiert. Darliber fertigte der Geheime Regierungsrat Persius Kostenvoran
schlage an, die bei der Beratung der Budgetkommission des preuBischen 
Abgeordnetenhauses eingebracht werden sollten. Die Ergebnisse der Beratung 
van Persius und der Regierungsrate van Tiedemann und Neumann iiber die 
Mangel des Theaterbaues sind in den Akten liberliefert' . Hervorgehoben wur
de, daB trotz der im lahre 1882 durchgeflihrten Umbauten die nach neueren 
Ansc.hauungen geforderte Feuersicherheit nicht erreicht warden war. Wegen 
der Uberflillung des Zuschauerraumes mlisse man zwei Seitengange anlegen, 
wodurch sich allerdings die Zahl der Sitzplatze van 100 auf 54 verringere. 
Allerdings ktinne durch die Anderung der Treppenanlagen eine Erweiterung 
der Seitenlogen von 48 auf 60 Platze erreicht werden. Die nur Stehplatze 
umfassende Galerie sei nicht, wie bisher, mit 200, sondern nur mit 150 Perso
nen zu besetzen. In den Logen des 2. Ranges dlirfe man statt drei nur zwei 
Sitzreihen zuIassen. Durch Beseitigung der Trennwande und eine baIkonartige 
Anordnung der Reihen mit KIappsitzen ktinne man aber zusatzlichen Raum 
gewinnen. Die flir den Ktiniglichen Hof reservierte groBe Mittelloge bleibe 
davon unberlihrt. Im ganzen mlisse man eine Verringerung der Platze von 1145 
auf 861 hinnehmen. BemangeJt wurden das Fehlen der eisernen Klappen in der 
im lahre 1882 errichteten Brandmauer zwischen dem Vorder- und dem Zu
schauerhaus und die unzureichende Haltbarkeit des als "Kronleuchter" be
zeichnenden SpeicherfuBbodens liber dem letzteren. 

Wenn diese Vorschlage auch den Geboten der Sicherheit entsprachen, rief 
doch die damit verbundene Reduzierung der Sitzplatze den Protest der Offent-
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lichkeit hervor. Angesichts der rasch wachsenden Bevtilkerung Kassels ( 1875: 
53043, 1900: 106034,1910: 153 196) schnellte auch die Zahl derTheaterbe
sucher empor, was zum oft stundenlangen Anstehen des Publikums an den 
Kassen fUhrte, wobei mancher keine Karten erhielr' . Durch die Raumnot 
muBte die Wirtschaftlichkeit des Theaterbetriebes zu einem von Jahr zu Jahr 
ernsteren Problem werden. Auch die Hofverwaltung erklarte sich mit der 
Verringerung der Platze nicht einverstanden. Wenn man davon nicht abgehe, 
ktinne sie die Verwaltung des Theaters auf ihre Kosten nicht mehr fortsetzen. 
In dieser Situation setzte man in Berlin groBe Erwartungen in e in 1859 vom 
damaligen kurfUrstlichen Hofbaurat Knyrim entwickeltes Erweiterungsprojekt 
des Theatergebaudes. die sich allerdings wegen der inzwischen gestiegenen 
Anforderung an Sicherheit und Feuerschutz nicht realisieren lieBen' . Auf
schluBreich ist hier, daB schon am Ende der kurhessischen Zeit das Hoftheater 
als zu klein empfunden worden war. Knyrim hatte versucht, durch die Einrich
lUng des ganzen Logenhauses als Zuschauerraum und den Anbau von Korrido
ren auf beiden Seiten Platz zu gewinnen. 

Angesichts des Drucks der Offentlichkeit wurden die Mtig lichkeiten eines 
Um- oder Neubaues auf mini sterieller Ebene erwogen. Weil beide Ltisungswe
ge ahnlich hohe Kosten erforderten, mUsse man sich fUr einen Neubau ent
scheiden, weil dieser allein ein Zuschauerhaus mit 1400 Platzen bei Bertick
sichtigung aller erforderlichen SicherheitsmaBnahmen gewahrleiste. Weil die 
Bebauung des Theaterplatzes Uber die Baufiucht des BUhnenhauses hinaus 
nicht statthaft sei, komme nur die Einbeziehung des Terrains, auf dem sich die 
Theaterintendantur befinde, in Betrachl. Ein Hemmnis fUr die Verwirklichung 
des Vorhabens sei neben den hohen Kosten von 950 000 bis 1000000 Mark die 
erforderliche SchlieBung des Theaters auf ein bis zwei Jahre. Man halte es 
daher fUr zweckmaBiger, das wertvolle GeJande, auf dem das alte Theater 
stehe, zu verauBern und ein den BedUrfnissen der Stadt Kassel entsprechendes 
neues Theatergebaude an anderer Stelle zu errichten'. Hier zeigt sich, daB 
schon im Jahre 1888 VorschJage gemacht wurden, die 20 lahre spater in 
modifi zierter Form reali siert werden sollten. Damals gelangte auch erstmals 
ein Argument in die Diskussion. das in der folgenden Zeit immer wieder 
aufgegriffen und 1932 kurzfristig verwirklicht wurde': die Obertragung des 
Theaters an die Stadt Kassel und seine WeiterfUhrung als stadti sche Anstalt 
unter Aufgabe des Charakters als Ktinigliches Theater. Zum Sachwalter dieses 
Anliegens machte sich das preuBische Hausministerium, das auf diese Wei se 
hoffte. keine ZuschUsse aus der Kronkasse mehr lei sten zu mUssen'. Es bezog 
sich dabei auf die Stadt Wiesbaden, die bereits Eigenttimerin des dortigen 
Theaters sei, und bestritt die moralische Verbindlichke it der preuBischen Kro
ne, noch den Ereignissen des lahres 1866 die drei Th earer (Kassel. IVieshaden. 
HanlJover) als K01ligliche Theater zu abem ehmen. Vielmehr ware es die 
Aufgabe des Staates, die erforderlichen ZuschUsse aus seinen Mitteln zu 
leisten . Dazu sei dieser durchaus in der Lage, weil sich seine Finanzlage 
erheblich gebessert habe. Andernfall s mUsse Uber eine Erh tihung der 
Krondotation nachgedacht werden' . 

Ende 1890 fand in Berlin eine weitere Beratung in der Sache des Kasseler 
Theaters und der dort vorzunehmenden Anderungen statt. wobei u. a. der 
Neubau massiver Treppen fUr das Zuschauerhaus, die Umstellung der Sitze im 
"Amphitheater", die Ziehung neuer Trennungswande der Logen, die Einrich-
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tung einer kriiftigeren Ventilation und Umbauten der BUhne vorgesehen waren. 
Die Oberleitung der umfangreichen Arbeiten wurde dem bereits erwahnten 
Baurat RUppel Ubenragen, dem der mit dem Wiederaufbau des Kasseler Zucht
hauses betraute Regierungsbaumeister Patz zur Seite gestellt werden sollte. 
Wegen dessen Erkrankung an einem schmerzhaften Beinleiden wurde indes an 
seiner Stelle der Regierungsbaumeister Mettke berufen. Der von RUppel und 
Mettke aufgestellte Kostenvoranschlag fUr die Zeit vom I. Juli bis 30. Septem
ber 1893 enthalt folgende Angaben: 

Treppenbauten 
Arbeiten im Zuschauerraum 
BUhne und HinterbUhne 
Neubau des Dachs Uber dem 
groBen Kulissenhaus 

Ilauliche Einrichtungen und 
Anderungen in Nebengebauden 

Sonstiges 

Gesamtsumme 

40000 Mark 

56000 Mark 
71000 Mark 

9000 Mark 

15500 Mark 

5400 Mark 

196900 Mark 

Ende 1893 waren der Neubau der zwei zum Zuschauerraum fUhrenden 
Doppeltreppen, die Einrichtung der Garderobe auf dessen linker Seite, die 
Sicherung des eisemen BUhnenvorhangs und der festen Trennungswand zwi
schen BUhnen- und Zuschauerhaus und der Neubau des Kulissenhauses auf 
dem zweiten Theaterhof fertiggestellt. Wegen der Mangel an den Wanden der 
Abendkasse muBte der Haupteingang fUr das Publikum provisorisch vom 
Opemplatz nach der KanigstraBe verlegt werden. Auf Drangen der Theater
intendantur sollten alle Stufenunterschiede zwischen den Treppenaustritten 
und Korridoren aus betriebstechnischen GrUnden vermieden werden. Zentrale 
Belange waren die Verbesserung der Bausubstanz und Feuersicherheit des 
Theatergebaudes. Dagegen hatte die Anlage einer neuen Hoftreppe an der Ecke 
KanigstraBe/Opemplatz untergeordnete Bedeutung. 

Erwahnenswert ist, daB man sich bei den baulichen Veranderungen des 
Kasseler Hoftheaters das Theater in Halle und das Schauspielhaus in Berlin 
zum Vorbild nehmen wollte. Hier hatten die Sicherheitsvorrichtungen schon 
einen modernen Stand erreicht. DaB man das Kasseler Projekt als dringlich 
ansah, belegt die Bereitstellung von 196900 Mark fUr jedes Quartal des Jahres 
1894. Die Regierung in Kassel war gehalten, vierteljahrlich einen Rapport Uber 
die Umbauten im Koniglichen Theater zu Cassel zu erstatten. Das zeigt, daB 
man damals einen Neubau an anderer Stelle noch nicht emstlich in Erwagung 
gezogen hatte. Trotz all er MaBnahmen wurden immer wieder die ungUnstigen 
baulichen Verhaltnisse des Kasseler Theaters beklagt. Sie erschwerten die 
Installierung geeigneter, zur Heizung gehariger LUftungsanlagen, wobei auch 
Vorschlage der Firmen Karting in Hannover und Rasicke und Haag in Berlin 
nicht weiterhalfen. Man muBte sich hier wie an anderen Stellen mit einer 
provisorischen Lasung begnUgen, urn - wie geplant - das Theater Anfang 
November 1894 wiedererOffnen zu kannen. Positive Ergebnisse der Umbau
und Instandsetzungsarbeiten waren die emeuerte Dekoration des Zuschauer
raumes und die Gewinnung einer graBeren Anzahl guter Platze, wodurch man 
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hoffte. ktinftig hohere Ei nnahmen zu bekommen. Ein Sorgenkind blieb die 
noch nicht in Betrieb genom me ne Ltiftungsanlage. und storend machte sich 
der fe hlende AnschluB der neuen Dampfheizung des Malersaals bemerkbar. 
Dagegen hoffte man. das im Rohbau vollendete Werkstattengebaude im Laufe 
der Wintermonate im Innern einrichten zu kdnnen. Wichtige Anliegen waren 
die Regulierung des an der Hinterbtihne belegenen Hofte ils, die ii.nderung der 
Gasleitung, die Einrichtung einer zweiten elektrischen Kabe lle itung nach dem 
Kronleuchter des Z uschauerhauses, die ii.nderung der Haupteingangsttir am 
Opernplatz und die EinfUhrung der elektrischen Be leuchtung fUr die Btihne lO 

DaB auch in sanitarer Hinsicht nicht alles zum besten stand, zeigt sich darin. 
daB der Theaterintendant Fre iherr von Gilsa gezwungen war, seine Dienstwoh
nung wegen der gesundheitsgefahrdenden Entwasserungsanlage zeitweise zu .. 
raumen. 

Dessen Anteil an der Moderni sierung des Theaters ist in den Akten immer 
wieder sichtbar. Er zeigte sich allen technischen Neuerungen gegenti ber sehr 
aufgeschlossen, bewirkte die Umstellung auf elektri sche Theaterbeleuchtung, 
wobei er auf die Mithilfe der bewahnen Maschinenmeister Georg Brandt und 
Fritz Wassmuth zahlen konnte, und verbessen e die Qualitat des Personals in 
der Oper und dem Schauspiel. Trotz der vielen zu tiberwindenden Schwierig
keiten erreichte er, daB das Kasseler Theater zu den groBeren deutschen 
Btihnen geho ne ll

• Gilsa war es auch zu verdanken. daB die StraBen- und 
Hoffronten des Theatergebaudes im Spatsommer 1895 einen neuen Putz und 
Anstrich erhielten und das Balkongitter nach dem Opernplatz erneuert wurde. 
Auch dem Gesuch der Kasseler StraBenbahngesell schaft. wegen der Legung 
eines zweiten Gleises in der KonigstraBe die Saulen am groBen Balko n des 
Theaters vom Fahrdamm 34 Zentimeter zurtickverlegen zu lassen. stand er 
aufgeschlossen gegentiber und holte dafUr die Zustimmung beim Haus
ministerium cin l2- Ein tihnliches Entgegenkommen zeigte er gegenUber der 
Aktiengesellschaft Siemens und Hal ske und gestattete ihr, Wandhaken am 
Theatergebaude fUr die elektrische StraBenbahn anzubringen . 

G ilsa war cs auch. der einen konkreten Plan entwickelte, das T heater
grundsttick zu verkaufen und aus dem Erlos e in neues Theater zu erbauen. 
Nach seinen Vorstellungen sollte durch das jelzige Theater Gnmdstiick VOIl 
dem Theatelplatz in schriiger Richtullg his zu,. Wolf sschlllcht eine /lelle Sfrafie 
angelegt und die daran anstoBenden Baustellen verkauft werden. Aus dem auf 
2,4 Millia nen Mark berechneten Erlos sallte all! delll delll Fisklls gehorigell. all 
das Author anslojJellden. abschiissigen GeJallde ein neues Themer erballl 
werdell , wiihrend die von der Aue nach der Stadt herauffiihrellden Srrq/Je /lach 
einem ill der Niihe des 8 e/levue-Schlosses liegendell Punkte zu fiihren w(U.l J . 

Nach Aussage des Hausmini steriums interessien e sich Kaiser Wilhelm 11. 
lebhaft fUr d ie Ausftihrung d ieses Projekts. Dan 'elbe diirfte daher ohlle Verwg 
in kommissarischen Verhwullungell der bethe ilig ten Ressorts eille r Il iiherern 
Priifimg ZLt Imten veljel1 sein. 

A ufschluBreich ist. daB sich scho n im Mai 1902 das Hausministerium 
Gedanken tiber die Realisierung dieses Va rhabens machte. Es stellte sich die 
Frage, ob man mit einem minder luxuriosen Gebaude als in Wiesbaden aus
ka mmen kbnne. AIs besanders schwierig empfand man das Problem, welche 
Stelle fUr den Neubau verantwanlich sei und wer die Kosten va rschieBen sa lle. 
We il das alte Theater Eigentum des Staates sei und der Grund und Boden, auf 
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dem das neue errichtet werden solle, gleichfalls dem Fiskus gehtire, sei es am 
einfachsten, wenn der Staat mit Beihilfe der Krone und der Stadt Kassel den 
Neubau Ubernehme und das alte TheatergrundstUck fUr seine Rechnung ver
werte. 

Es sollte jedoch ein Jahr vergehen, ehe auf ministerieller Ebene Uber das 
Neubauprojekt diskutiert wurde. An der am 14. Mai 1903 nach Berlin einberu
fenen Konferenz nahmen Vertreter der Ministerien des Konigiichen Hauses, 
der tiffentlichen Arbeiten und Finanzen, der Theaterverwaltung Kassel, darun
ter der Architekt Anton Karst, und der Kasseler OberbUrgermeister MUlier teil. 
Dem BedUrfnis nach einem Neubau des KasselerTheaters widersprach nurder 
Vertreter des Ministeriums der tiffentlichen Arbeiten mit dem Argument, die in 
den letzten Jahren gemachten baulichen Aufwendungen seien so bedeutend 
gewesen, daB das Theater in gutem Bau- und Betriebszustand sein mUsse. 
OberbUrgermeister MUlier wies dagegen auf den ganzlich veralleten Bau de, 
Theaters hin, der modernen AnsprUchen in bezug auf Bequemlichkeit, gute 
Lage der Pllitze, Anlage der Zirkulation, Garderoben und Treppen nicht mehr 
genUge. Von seiner polizeilichen SchlieBung habe man nur mit RUcksicht auf 
die Sorgsamkeit der Verwaltung und Aufsicht seitens der Hoftheaterleitung 
Abstand genom men. Intendant von Cilsa betonte, daj3 er Ilur mit Hilfe eilles 
vorziiglich eingearbeiteten and zuverliissigen Personals, dos alle verzwickten, 
komplizierten Anlagen des Gebiiudekomplexes genau kenne, imstande sei, die 
Verantwortung fur den Betrieh 211 tragen. 

Schwieriger war dagegen die Ltisung der Bauplatzfrage. Einige Konferenz
teilnehmer auBerten aus asthetischen GrUnden Bedenken gegen eine Verande
rung des Friedrichsplatzes und bezogen sich auf ein Zeugnis des bekannten 
Professors Lucae'4, daB dieser Platz ein Unikum in der Welt sei. Das neue 
Theatergebaude verhindere den Blick Uber die Aueanlagen in der Nahe und auf 
die Bergkenen in der Feme. Die mit dem Neubau verbundene Versetzung des 
Auetors rUnele an alten Zustanden, deren Veranderung man in Kassel nicht 
wUnsche. Andere Stimmen befUrworteten dagegen den architektonischen Ab
schluB an der vierten, offenen Seite des FriedrichspJatzes durch das Theater, 
dessen turmartiges Gebaude sich interessant gestalte. Auch OberbUrgermeister 
MUlier sprach sich fUr die Errichtung der Theateranlage an jener Stelle aus. Es 
liege ein dringendes BedUrfnis vor, daB das Theater in der stark benachteiligten 
Altstadt verbleibe. 500 Kasseler BUrger hanen in einer Immediateingabe an 
den Kaiser die Wahl des Bauplatzes ausdrUcklich gebilligt. SchlieBlich einigte 
man sich, den Architekten Karst " mit der Erstellung des Vorentwurfs und 
Kostenanschlags zu beauftragen. Die Kosten der Bodenuntersuchungen soll
ten zu gleichen Teilen auf den Fiskus, die Krone und die Stadt verteilt werden. 

Unbeschadet dieser Erwagungen fanden mehrere als notwendig bezeichnete 
bauliche Veranderungen am alten Theatergebaude stan. Dabei stand die Ver
besserung der Feuersicherheit , u. a. das Ausbalancieren der Rauchabzugs
klappen Uber dem BUhnenraum, im Minelpunkl. Mit der Installierung einer 
neuen Feuermeldeanlage wurde die Berliner Firma Siemens und Hal ske beauf
tragI. Kunftig sollte die Kasseler Berufsfeuerwehr fUr das hiesige Ktinigliche 
Theater herangezogen werden. Alle Arbeiten soli ten unter der Aufsicht des 
Theaterarchitekten Aschermann erfolgen. Aus dem Umstand, daB zu diesem 
Zweck 38500 Mark in den Haushallsetat fUr 1905 eingebracht wurden, laBt 
sich ersehen, daB damals die Entscheidung fUr den Neubau noch nicht endgUI-
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tig getroffen worden war. Trotz aller finanzieller Zuwendungen konnte die 
Brandgefahr in dem ahen Gebaude nicht gebannt werden . Wie das Kasseler 
Regierungsprasidium ausfUhrte, konnten sich im Katastrophenfall die Theater
besucher der oberen Range nicht tiber die wenigen Treppen, sondem nur durch 
Abspringen vom Ahan (Balkon) in Sicherheit bringen 16

· Ein Hemmnis anderer 
Art war der langwierige Streit zwischen dem Fiskus und der Krone tiber die 
Aufteilung der Kosten. SchlieBlich einigte man sich auf den Modus, daB die 
Staatskasse zwei und die Kronkasse ein Drittel davon tibemehmen solite. 

Die Akten erhelien, daB neben den Wtinschen der Krone und der Offentlich
keit die nicht zu behebenden Mangel des alten Theaters die Verwirklichung des 
Neubauprojekts forciert haben. Ein aktiver Forderer des Vorhabens war der 
1906 zum Nachfolger Gilsas berufene Theaterintendant Carl Graf von 
Bylandt, Baron zu Rheydt, der aktiver Offizier im Ktirassierregiment Graf 
Gessler und danach Fltigeladjutant des GroBherzogs von Sachsen-Weimar 
gewesen war. Seinem Engagement war es auch zu danken, daB der Spielbetrieb 
im alten Haus bis Mitte Juni 1909, d. h. bis kurz vor der Eroffnung des neuen 
Theaters, aufrechterhalten werden konnte, was dem Kasseler Publikum zugute 
kam 17. 

Das Neue Kiinigliche Hoftheater 

Wie schon erwahnt, hatte man schon seit 1902 tiber einen Theaterneubau in 
Kassel nachgedacht. Im Sommer 1904 wurden die ortliche und tiberregionale 
Presse zur Plattform, auf der das Ftir und Wider der Meinungen ausgetauscht 
wurde. So hoben die BefUrworter des Projekts die damit zu erreichende hohere 
Sicherheit der Theaterbesucher und den Nutzen eines reprasentativen Bau
werks fUr die Residenzstadt hervor. Es entspreche dem GefUhl der Pietiit, das in 
besonderem MajJe gerade dell Hessen auszeichnet. Ein wirklich scholles Bau
werk hat noch niemals ein Landschaflbild verdorben, lIlId es gibl rechl vie/e 
Letile, die dem Friedrichsplatz geradezu einen architektollischell Hintergrund 
wiillschell. Der Karst'sche Entwurftrage den Bedtirfnissen der Landschaft und 
Natur Rechnung, passe sich doch der Bau auBerordentlich geschickt der gan
zen Bodengestaltung an. Der ansteigende Baugrund gebe die Veranlassung, 
einmal eine van der Schablone abweichende wsung eines Theaterbaues anzu
streben. Die vorgesehenen Anbauten an den Btihnenraum wtirden die Hohen
entwicklung weniger fUhlbar machen. Die anzulegenden Terrassen und Trep
pen bieten Gelegenheit zu Ausblicken in die Aue, die jetzt tiberhaupt nicht 
vorhanden sind. Die in einfachen Barockformen gehahene Fassade nach dem 
Friedrichsplatz mit ihren Saulen, den lebhaft bewegten Linien des Giebels und 
den turmartigen Treppenausbauten fUgt die Anlage in die Umgebung ein ". 

Die Gegner des Projekts, alien voran der durch den Aufbau der Ttirme der 
Martinskirche und den Bau der Lutherkirche bekanntgewordene Architekt 
Hugo Schneider", bezeichneten es dagegen in Anlehnung an die Meinung 
Richard Lucaes als Verbrechen, dem Friedrichsplatze all seiller offelleJl Seite 
dutch eill gesch!ossel1es Bauwerk irgendwelcher Art einell AbschlujJ geben ZIl 
wollell. Lucae habe bei seinen haufigen Besuchen in Kassel ofl sllllldenlang ZII 
j eder lal1reszeit am Friedrichsplatze venveilt. um das grojJarfige Stadtbild all! 
sicll wirkell zu lassel1 , vermittele dieser doch als eine Art Atrium einen Ober
gang in die herrlichste Landschaft. Angesichts der ungewohnlichen GraBe des 
Platzes konne nach dem Gesetz der Asthetik nur eine machtige Baumasse zur 
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Geltung kommen. Andernfalls ergeht es dem Theaterbau wie dem Kaiser
palast ill Straj3burg. der an dem f ilr ihn viel zu groj3en Platze e in bedauerliches 
Dasein f ristet. Man konne auch die mit dem Neubau verbundene 
NiederreiBung des Auetors nicht hinnehmen. Dieses habe gerade an seiner 
Stelle groBe Bedeutung als Erillllerllllgspjeiler hessischer Geschichte l/I/{I als 
Kriegerdenkma/ zur Eril1llerung an 1870171. Kaiser Wilhelm I. habe in einer 
Proklamation ausdrucklich betont. daB Denkmaler aus vergangener Zeit erhal
ten bleiben muBten. Sicherlich werde man in Berlin mit dem Brandenburger 
Tor nicht in ahnlicher Weise verfahrenlO. 

Diese Einwande konnten jedoch die in Berlin beschlossene Realisierung des 
Bauvorhabens nicht mehr aufualten. Im Oktober 1905 lag e in Kaufangebot 
ei nes aus der Berliner Di skontogesell schaft und den Kasseler Bankhausem 
Pfe iffer und Mauer u. Plauth gebildeten Konsortiums fUr das alte Theater
grundstuck vor. Die Erwerber beabsichtigten, dieses nach seiner auf def. 
I . Oktober 1908 festgesetzten Ubergabe zur Anlage einer zwolf Meter breiten 
StraBe und daran anstoBender Bauplatze zu verwenden. 

Am 11 . Juni 1906 wurde ein personl ich von Wilhelm 11. auf seiner Jacht 
"Meteor" genehmigter Vertrag zwischen dem Fiskus und dem koniglich preu
Bischen Fideikommi B geschlossen, in dem ersterer das Areal des Koniglichen 
Hoftheaters in Kasse l an das Kronfideikommi B mit der Auflage abtrat, es an 
ein Finanzkonsortium weiter zu verauBern . Dagegen hatte jenes zur Errichtung 
des Neubaues beizutragen, der Eigentum des Staates sein sollte . Der groBte 
Tei l des Baugeliindes gehorte dem Domiinenfiskus, die StraBe zum Auetor in 
die Aue und der Pl atz hinter dem Auetor der Stadt Kassel und das Terrain des 
Auetors mit den anschlieBenden beiden Wachtgebliuden der Reichs
mil itiirverwaltung. Wahrend sich die Stadt verpflichtet hane, ihr Terrain dem 
Fiskus unentgeltlich zu iibereignen, sollte der Militiirfiskus in natura oder 
durch Geld entschadigt werden. Vorgesehen waren der Abbruch des Auetors 
auf Kosten des staatlichen Baufonds und seine Errichtung in bi sheriger Gestalt 
- allerdings oh ne die Wachgebiiude - auf dem Platz vor dem Dienstgebaude 
der koniglichen Regierung. Fur die anderweiti ge Unterbringung der beiden 
Kasemenwarter sollte die Intendantur des XI. Armeekorps sorgen. Als Ersatz 
der stadtischen FahrstraBe in die Aue stellte der Kasseler Magistrat e ine neue 
StraBe Wngs des Kriegsschulgartens in Aussicht. AbschlieBend findet sich ein 
Passus iiber die Rechtsverhaltnisse des neuen Theaters. Diese sollten 
hinsichlich des Betriebs und der Unterha ltung den Modalitaten des alten 
Hoftheaters entsprechen" . Verfruht war indes die Mine ilung der Frankfurter 
Zeitung vom 29. August 1906, mit den Ausschachtungsarbeiten fur das neue 
Theater konne schon in diesem Herbst begonnen werden. Erst Ende Januar 
1907 erteilte die Budgetkommission des preuBischen Abgeordnetenhauses 
dem aufwendigen Bauprojekt seine Zustimmung. Weil aus der VeriiuBerung 
des ahen Theaterareals nur etwa zwei Millionen Mark zu erwarten waren, 
entsprach der Kaiser gem dem Antrag der Stadt Kassel, einen ZuschuB von 1,3 
Millionen zu le isten. Damit verknupfte er die Bedingung, daB das Karst 'sche 
Proje kt zur Ausfiihrun g gebracht und die Stadt zu keinen weiteren Beitriigen 
beim Bau und der Innenei nrichtung herangezogen werde. Die zugesagte Sum
me wollte der Magistrat im Zeitraum vom I. April 1907 bi s zu m I. Oktober 
1909 in halbjahrlichen Raten bezahlen. Des weiteren verfugte der Monarch die 
Bildung e iner Baukommission, der der Theaterintendant von Bylandt, e in 
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bautechnisches Mitglied der Staatsverwaltung. ein Vertreter des Ober
prasidiullls und der Kasseler Oberblirgermeister angehoren sollten. Geeignete 
Personlichkeiten fand man hier im Baurat Heckhoff und dem Reg ierungsrat 
Fre iherrn von Schenk ZlI Schweinsberg. 

Einem Berichl des Kasseler Oberpriisidiums vom 7. Juni 1907 an die 
zustandigen Ministerien in Berlin ist zu entnehmen. daB inzwischen mit dem 
Neubau des Theaters begonnen worden war. Die Arbeiten se ien im vollen 
Gang und Illan hoffe. das Gebiiude im Rohbau bis ZU Ill Ende des Jahres 
fertigstellen zu konnen. Intensiv betrieben wurden 3uch cler Abbruch dcs 
Auctores unci dessen Wiederaufstellung vor dem Regierungsgebaude. Den 
damil betrauten Kraften wurde ein Teil des nebenliegenden .. Schmuckplatzes" 
als Arbe ilsplalz e ingeriiullll. Archilekl Karsl erhiell di e Anweisung. das Denk
Illal ohne Sockel- oder Slufcnunterbau aufzustellen. weil cs sonst von der 
tieferliegenden Nordseite des Platzes nieht wirksam zur Erscheinung kommel1

. 

A ls Ausgleich fUr das an den Fiskus abgelrelene Torgrundsllick in der Aue hie ll 
die Milil ,irverwallung die Ubere ig nung des siidlichen Torgeb,iudes a lll 
Wilhelmshoher Platz fUr angemessen. Dieses sei nach Lage. Bauart und 
Raumgehalt zur Unterbringung einer Friedens- und Kriegswache sowie zweier 
Unterbeamter geeignet. Die darliber gefiihrten Verhandlungen zogen sich fast 
drei lahre hin . Erst die Bemerkung des Kriegsministeriul11s, die Wache im 
Torgebtiude miisse beim Eintreffen des Kaisers in Wil he lmsho he bezogen 
werden. brachte Bewegung in die festgefahrene AngeJegenhei t. Dabei wurde 
insofern ein vertnlglicher KompromiB erzielt. als der Heeresverwaltung nur 
das ErdgeschoB eingeraumt wurde. wahrend die oberen Raume fUr das 
Provinzialschul- und M edi-zinalkollegium vorgesehen warenv. 

Leider ist das Voranschreiten der Arbeiten am nClIen Theater in den hier 
belrachlelen Aklen diirflig dokumenlie rl. Wir erfahren nur. daB am 7. J uni 1909 
ei ne balltec hni sche PrU fung des Gebkiudes dllrch den Geheirnen Oberbaurat 
Launer slaufand . Sie e rbrachle. daB der Bau bis auf Einzelheilen des inneren 
Ausbaues ferti ggestellt war. DHs gelte allch fUr die umliegenden PHitze und 
Wege, so da(\ die Einweihung Ende Augusl slaufinde n konne. Die Ausfiihrung 
entspreche in der Hauptsache den genehmiglen Pl anen. Von den vielen hier 
gellunnten Detai ls se ien die Anlage von zwe i besonderen Treppen fur jeden 
Rang. die Schaffung von Verbindungen der Range rnit den auBeren balkon
arli gen Hallen. die Zulei lung des fUr den BrandschlllZ erforderlichen Wassers 
aus Bassins in der WeslendslraGe und auf dem Kralzenberg und d ie Anbrin
gung eines Schutzvorhanges mit hydraulischen und mechanischen SchlieBvor
richlungen erwtihnl. Be i de r Handhabung der Sicherheilsvorrichlungen solllen 
die koniglichen Themer in Berlin als Vorbild dienen. Auch die Dienslvorschrif
len der Berliner Feuerwehr muBlen hier befolgl werden". 

Einen Eindruck von dem imposanten Theaterbau vermittelt ein Artikel von 
Hofral Carl Schick im Zenlralblau der Bauverwallung" . Der GrundriB zeigle 
eine Uber das iibliche hinausgehende scharfe Trennung des Zuschauerhauses 
VO Ill BUhnen- und Verwaltungshalls durch die Einschiebung einer sog. Feuer
gasse, die durch Eisenplatten abgeschlossen war und bei Abbruch eines 
Brandes durch e ine e inzige Kurbelbewegung geoft'ne l werden ko nnle. Vo r 
dieser Feuergasse nach dem Friedrichsplalz zu lag das Zuschauerhaus und in 
Richlung Aueplalz das Biihnenhalls mil den Verwallungsr'iumen. Dus Zu
schauerhaus gliederte sich in einen Vorbau mit der Eingangshalle. liber dem 
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sieh das Foyer mit zwei runden seitlichen Salons befand. Der ansehlieBende 
Treppenhausbau enthielt die Haupttreppe fUr die kaiserliche Festloge und die 
Zugange zu den einzelnen Rangen. In unmittelbarer Nahe der BUhne im ersten 
UntergeschoB befand s ieh der 70 bis 130 Musikern Platz bietende Orchester
raum. Dariiber erhob sich der Z uschauerraum mit den herumfiihrenden, sei t
lich auf 6,54 Meter erweiterten Gangen und den danebenliegenden Kleiderab
lagen und Toiletten. AuBerdem waren mehrere Kleidergelasse, Stimmzimmer 
und Werkraume sowie besondere Raume ftir den Intendanten vorhanden. FliT 
die Allerhoehsten Herrsehaften war ein eigener aehtse itiger Pavilion angebaut, 
der die Unterfahrt und darUber den Kaisersalon enthielt. Der 1420 Personen 
fassende Z uschauerraum war in sei nen AuBenmaBen von rund 23 Metem 
Ltinge und Breite im Vergleieh zur Wandelhalle, Haupnreppe usw. verhaltnis
mafii g bescheiden . Die Verbreiterung der Range war dureh die gegebenen 
Verhaltnisse bestimmt. Wie in Koln und anderen Stadten hatte man die Range 
naeh der von der BUhne abgekehrten Seite ansteigen lassen. Die Feuer
sieherhei t wurde mit besonderer Sorgfalt beriieksiehtigt. Sie besehrankte sieh 
nicht nur auf den Eisenvorhang und die Feuergasse, sondern erstreckte sich 
auch auf die Anlage auBerer Galerien in alien Stoekwerken, urn den Theaterbe
suehern zu ermogliehen, sofort an die freie Luft zu gelangen. Diese Galerien 
waren mit nach unten fUhrenden Treppen verbunden, die auf etwa 27 Meter 
brei ten Terrassen in der Hohe des Friedriehsplatzes endeten. Die AusfUhrung 
des Blihnenhauses war insofern schwieri g. als cs irn wesentlichen auf e iner 
Anschiillung errichtet werden muBte und seine Mauern teilweise auf Pfeilern 
ruhten. Seinen Kern bildete die 20 bis 30 Meter groBe BUhne. Daneben gab es 
noch zwei Hinterbiihnen, Probesale fUr Sehauspiel und Oper sowie einen 
groBen Malersaal, von dem mitte ls zweier elektriseher AufzUge die fertigen 
Dekorationen naeh den darunteriiegenden Magazinen gesehafft werden konn
ten. 

AbsehlieBend rUhmte der Verfasser den trotz der ungewohnliehen GroBe des 
angrenzenden Friedriehsplatzes gelungenen Bau. Leider habe man den 
Figurenschmuek auf zwei nicht sehr glUeklich aufgestelite Plastiken be
schrankt . von denen die weibliehe ,.S ingen und Sagen" und die mannliche 
"Diehten und Denken" versinnbildliehe. Der Vorzug der Seiten- und RUek
fassaden liege in der geschickten A usnutzung des Gelandes, wodurch der 
hochste Bauteil des Theaters, das Biihnenhaus. Uber dem nahezu tiersten Teil 
des Baugrundes zu stehen komme. Im Innern des Gebaudes wurde auf die 
stil wirksame Verbindung von Elementen des Barocks und Rokokos und auf 
Ankliinge an die Formensprache des Wilhelmsthaler Schlosses verwiesen. In 
der Farbengebung - WeiB und Gold sowie ein gebrochenes Gelb und Griin -
spiegele si ch vornehme ZurUckhaltllng wider. Man konne aus allem Gesagten 
das Fazit zichen, daB das neue Kasseler Hoftheater ei nes der besteingerichteten 
Theater Deutschlands sei. Wenn einmal der EinnuB der l ahre den Mauern und 
Daehern die notige Patina gegeben hube und das GrUn der pnanzen und 
Schlinggewachse die Flachen belebe. werde man sich immer mehr den Persoll 
lichkeiten verpflichtet lUh/en, die der Stadt Kassel eine so wiirdige wul wahr
haft festliche Sriille kiil1stlerischer Erhebullg geschaffen Iwhen. 

Das Theater wurde am 26. August 1909 mit groBem Geprange in Anwesen
hei t des Kaisers mit Lortzings Oper .. Undine" eroffne!. Unter den 600 gelade
nen Gasten befanden sieh die Reprasentanten der Militar- und Zivilbehorden. 
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Inlendanlen, Regisseure, Dramaturgen und Sehri ftsleller aus ganz Deulseh
land. Am naehslen Abend wurde unler der Regie Ludwig Hertzers Lessings 
"Minna von Barnhe lm" gespie ll, wobei die Range faslleer waren. Hier zeieh
nele sieh sehon ab, daB die GroBe des Hauses der Oper angemessen, aber fUr 
das Sehauspielhaus denkbar ungeeignel war" . 

Sehon zwei Jahre naeh der Eroffnung zeigle es sieh. daB die Erhallung des 
repriisemali ven Thealerbaues beaehllieher Summen bedurfle. Das preuBisehe 
Hausminislerium empfahl daher, jiihrlieh zwei Prozenl der fiir den Neubau 
aufgewendelen Baugelder von nll1d drei Millionen Mark zu diesem Zweek 
vorzusehen und dafUr einen laufenden Fonds im Slaalshaushall ei nzuriehlen. 
Das Finanzministerium erklarte sich allerdings dazu nUf unter der Vorausset
zung bereit, daB bestimmte C rundsdtze!iir die Verteihmg der Unterhaltsko.wen 
aLl/Swat Lllld Krollefestgeiegt wiirden". Man diirre in der Offenlliehkeil niehl 
den Verdaehl aufkommen lassen, als ob im Imeresse der Krone der Staal 
benaehleiligt werde. Eine gewisse Enllastung des Fikus' slellle die Bereitsehaft 
der Stadl Kassel dar, die Reinigung und Beleuehlung derTreppenanlage an der 
Weslseile des Thealers von der oberen Terrasse in Hohe des Friedriehsplalzes 
bis zur TisehbeinslraBe in der Aue zu iibernehmen. Uber die Abgrenzung des 
Theaterterrains gegeniiber den stadlisehen StraBen einer- und den fi skali sehen 
Auegrundstiieken andererseits wurde insofern eine Einigung erzielt. als die 
Stadl den um das Thealer fiihrenden Biirgersteig erhalten, die Reinigung von 
Sehnee und Eis aber dem Theater verbleiben sollte. Das zur Verbrei terung der 
Tisehbe instraBe verwendete fi skali sehe Gelande sollte in das EigenlUm der 
Kommune ubergehen. Auch hinsichtlich der Feuerversicherung des Theaters 
kam es - diesmal zwisehen dem Fiskus, der Krone und der Stadl - zum 
KompromiB, daB von den 3,3 Millionen Mark des Neubauwertes ersterer 
Versieherungsbeitriige fiir zwei Millionen, die Krone fUr 400 000 und die Stadt 
fU r 900 000 Mark iibernahm. 

Der ErlaB des Finanzministeriums vom 22. Dezember 191 3 maehl deutlieh, 
daB inzwi schen ein Konsens zwi schen dem Fiskus und def Krone wegen 
Au fteilung der UmerhallUngskosten des Theaters en'eieht worden war. Danaeh 
sollte ersterer fUr das Elalsjahr 19 14 8000 und das Hausministerium 1300 
Mark bereilstellen. Die staalliehen Mittel sollten auf den Kassenetal der Kasse
ler Regierung iibertragen werden. Trotz des Ersten Weltkriegs wurde fiir 19 15 
der Theaterfonds auf 14 6 15 Mark aufgestoekl, was mit der unumgangliehen 
Ausbesserung der Deekenrisse begriindet wurde. Die Krone suehle sieh aller
dings ihren Zahlungsverpfliehlungen mil der Begriindung zu enlziehen, daB 
diese Risse die Folgen des vom Staat zur Verfiigung gestellten Bauplalzes 
seien und nicht auf schlechte Bauart zurlickgefUhrt werden konntcn2Jot • Das 
Ministcrium def offentlichen Arbeiten wies dieses Argument als unzutreffend 
zuri.ick und forderte den Kasseler Regierungsprasidenten aut". j ahrlich regelmii
Gig iiber etwaige Fortschritte der Ri ssebildungcn zu berichten und gegebenen
fall s ein Gutachten des hochbau technischen Dezernenten einzuholen. 

In den folgenden Kriegsjahrcn wirkten sich allerdings die Sparsamkeits
gesichtspunkte der preuBischen Vcrwaltung im l11er mehr auf das Konigliche 
Theatcr aus. M an erklarte. klinftig nur noch fUr Hille des dringendsten Bedurf
ni sses und unaufschiebbare Arbe iten Yorsorge treffen zu konnen, lIn cl legte 
iiberall den ROlslift an . So sah man fUr 19 16 nur noeh einen Belrag von 8560 
M ark vor. der zu drei Vierteln vom Fisku s und zu einem Viertel von der Krone 
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Ubernommen werden sollte. Den Theaterarchitekten Karst und Fanghanel 
wurde vorgeworfen. in ihre Kostenvoran schJage geschlitzte Pauschalbeitrage 
eingesetzt zu haben. Ihre Kollegen in Berlin und Hannover befanden si ch in 
derselben schwierigen Lage und hatten dennoch ihre AnschIage prufungs
ftihiger gestaltet. Auf mini sterieller Ebene wurde der Antrag der Theater
verwaltung verworfen. ein Scherengitler gegen Einbruch bei der Hauplkasse 
anzufertigen und den Torgamentbelag der FuBboden durch Linoleum ersetzen 
zu lassen. Der AuBenanstrich der Fenster durfle nur bis zur H6he von 200 Mark 
ausgefUhrt werden. Angesichts dieser Ktirzungen war es miBlich. daB wahrend 
der Regenperiode i m November 1917 der Terrassenbelag liber den Geschlitis
zimmern des Theaters undicht geworden war und sich erhebliche feuchle 
Flecken in der Decke der Raume gebildet hatten. 

Trotz aller finanzieller Einschriinkung ging der Spielbetrieb nahezu unge
stOrt weiter. Ein den Monat Oktober 1918 betrelfender Nachweis der Einnah
men, bezahlten Tageskosten und Verglitungen fUr Gastrollen ergibt, daB 97 233 
Mark eingenommen worden waren. Demgegentiber wurden Tageskosten in 
H6he von 10818 und fUr Gastrollen 1542 Mark bezahlt. In diesem letzten 
Kriegsmonat wurden 25 Opern, Operetten und Schauspiele aufgefUhrt. Beson
ders hohe Einnahmen verzeichneten die Operetten "Oas Dreimliderlhaus" 
(5099 Mark) und "Die Fledennaus" (3983 Mark) sowie die Oper "Der Frei
schlitz" (3728 Mark). Bei den Schauspielen lagen "Emilia Galotti" ( 1230 
Mark) und "Egmont" (1123 Mark) an der Spitze. Mit nur 600 Mark spielte 
Kleisls .,Amphitryon" die wenigsten Einnahmen ein. Unter den Darbietungen 
befanden sich zwei Sondervorstellungen fUr die deutsche Kriegs
arbeiterschaft" . Hier zeigt sich, daB Schauspiele in der Beliebtheit nicht mit 
Opern und vor allem Operetten konkurrieren konnten. Am Ende der langen 
Kriegszei t bevorzugten die Kasseler Theaterbesucher die leichte Muse und 
wcniger die anspmchsvollen Klass iker. Wenige Wochen spliter brach das 
deutsche Kaiserreich zusammen. Vielerorts - so auch in Kasse l - Ubernahmen 
Arbeiter- und Soldatenrate die Macht, und diejunge bUrgerliche Republik von 
Weimar konnte sich, standig bedrangt von rechlS und links und von drUcken
den Reparationen belastet. nur allmahlich konsolidieren. 

Das Preuflische Staatstheater Kassel 

Nach dem Ende der Monarchie trat Intendant Graf Bylandt-Rheydt offiziell 
zurUck. Auf seinen Vorschlag hatte der Arbeiter- und Soldatenrat den Regis
seur Waiter Sieg mil der provi sorischen Leitung des Theaters beauftragt. 
Dieser war mit den ortlichen Verhaltnissen vertraut. besaB das Vertrauen des 
Personals und der Kasseler Stadtverwaltung und konnte einen intakten Betrieb . 
tibernehmen--lU . fhm stand ein "ktinstleri scher Beirat zur Mitberatung des Spiel
plans und zur Geltendmachung aller WUnsche der BUhnenangeh6rigen und 
Angestellten" zur Seite. Damit war gewahrleistet. daB eine weitgehend rei
bungslose Anpassung an die neuen politischen Verhaltni sse erreicht werden 
konnte. Auf ministerieller Ebene erkllirte man sich mit der einstweiligen 
WeiterfUhrung der ehemaligen k6niglichen Theater in Berlin, Kassel, Hanno
ver und Wiesbaden einverstanden. In diesem Zusammenhang beabsichtigte 
man, die vom Finanzministerium aufgebrachten Unterhaltungskosten fUr die 
Theater auf den Etat des Kultusmini steriums zu Ubertragen. Die Zuschtisse der 
Krone waren rortgefallen und muBten vom Fi skus gelei stet werden, der aller-
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dings iiber das KrontideikommiB verftigen konnte. Die dumalige wirtschaftli 
che Not der Bevolkerung ist in den haufig wiederholten Gesuchen des Theater
personals urn die Gew~ihrung einer Teuerungszulage Zll erkennen. Deren Satze 
richteten sich nach drei Gehaltsklassen und drei TCllcrungsbczirkcn , wobei 
Kasse l zum mittleren gehorte. Im Mai 191 9 muBte der Kasseler Regierungs
pr~is idenl bemangeln. daB die fUr das laufende Rechnllngsjahr zllgesagten 
ZuschUsse noch nicht ge leistet worden waren. Einer Denkschrift des Intendan
ten Sieg ist zu entnehmen. daB man seitens der zustiindigen Ministerien beab
sichtigte. die Theater in Berlin, Kassel. Hannover und Wiesbaden in National
theater zu verwandeln. In del' letzten Kasse ler Stadtverordnetensitzung habe 
der Oberblirgenneister au!' die Moglichkeit der Ubernahme des Theaters durch 
die KOll1lllune hingewiesen. Er. Sieg. und die Genossenschaft deut scher Biih
nenangehbriger befUrworteten aber dessen Belassllng als Staatsinstitut. weil 
ein solches bei Engagementsabschllissen von Kilnstlern hoher als ein stadti
sches odeI' pri vates bewertet wtirde. Kassel mit seinen 160000 Einwohnern 
konne nicht mit grbBeren Stadten und deren reichem M azenatenulll konkurrie
ren. Bei einer TrHgerschaft der Stadl seize eine Abwanderung aller guter Krafte 
ein. was zllr MilleimaBigkeil des ktinstlerischen Niveaus fiihre. Auch aur die 
Theaterpensionsanstalt wirke sich eine solche Veranderung negati v aus. weil 
sie erlittene EinbuBen und Fehlbetrage durch konig liche n Gnadenakt ersetzt 
bekommen habc. Freiwillige Spel1ciel1l1l1d Zm ventlllngen sind ihr ill Cassel. im 
schmerzlichen Gegellsal: ZlI allderell Sliidtell, nicht gemaclll lVordenH. 

Wie die Akten erhellen. konnte diese Gefahr !loch einmal abgewendet 
werden . Die Frage der Ubernahme des Instituts durch die Stadt blieb aber 
weiterhin Gegenstand der Diskussion. Ein weiterer Streitpunkt war die Unter
haltung des aLlf den Platz vor dem Regierungsgebaude vcrsetzten Auetors. 
dessen schadhafte Blechbedeckung dringend ausgebessert werden muBle. Die 
Zustundigkeit fUr das Denkmal war seinerzeit zwischen der Heeresverwaltung 
und dem preuBi schen Fiskus offengeblieben. Weil ei ne Gefahrdung des Publi 
kums durch den schadhaften Zustand des Tors nicht ausgeschlossen schien, 
erklane sich schlielllich das Kultusministerium zur Obernahme der Kosten aus 
seinem Etat berei t. 

Eine im Mai 1920 durchgefUhne Prilfung der Theaterhauptkasse. 
Intendantur. M aschinerie und Garderobeninspektion ergab, da/3 munches zum 
argen stand. So war die Bibliothek des Theaters nicht geordnet und ilbersicht
lich inventarisicrt. Das war um so miBlicher, als sic Werke deutscher und 
auslandi scher Komponisten und Schriftsteller enthie lt. die e inen hohen anti 
quari schen und musikalischen Wen hatten . Auch die Inventare der 
Garderobenverwaltung muBten neu erstellt werden. weil die darin aufgefilhr
ten Gegenstande nicht nach historischen Abschniuen streng genug gClrennl 
waren. Desgleichen verliefen Stichproben im Stomager unbefriedi gend. Ober
all zeigte sich. daB seit Jahren keine Bestandsprilfung mehr stattge funden 
halle. 

Dem Kostenvoranschlag fUr 1921 ist zu entnehmen, daB fUr die bauliche 
Unterhaltung und Ausbesserung 33000 Mark erforderlich waren. Dabei han
dele es sich L1 .a. urn die Instandsetzung der Sandsteinbrustungen. Gesimse und 
Treppenstu!'e n. die Beseiti gung der Undichte in den Terrassennilchen, die 
Unterhaltung der umfangreichen TorgamentfuBbOden, die Erneuerung des 
Wand- und Deckenanstrichs im Foyer und die tei lweise Ersetzlll1g del' alten 
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Verglasung durch klares Glas. Erneut erwies sich hier, daB manches in den 
Kriegsjahren unerledigl Iiegengeblieben war. Angesiehls der waehsenden Un
lerhahungskoslen wurde die Diskussion liber die WeilerfUhrung des Thealers 
neu be lebl. Man daehle dartiber naeh, das Ballell ganz aufzuheben und 
sehlimmslenfall s die Oper ei ngehen zu lassen. und sieh in Zukunfl nur auf das 
Sehauspiel zu besehranken, obwohl in der Gunsl des Publikums die erslere 
weit h6her stand32 . Anders als die Theater in Breslau und K6nigsberg, die vom 
preuBisehen Slaal aus polilisehen Grlinden besondere Beihilfen erhiellen, 
konnle das Kasseler Themer solche niehl bekommen. Hier versuehle man 
daher, dureh Slellenabbau und Besehrankung auf die nOligslen 
Inslandselzungsarbe ilen Koslen zu sparen. ErSl am 14. April 192 1 wurde der 
Haushahsplan des Kasse ler Slaalslheaters fUr das Jahr 1920 genehmigl. Die 
gesamlen Einnahmen wurden auf 502 1 000 Mark bezifferl, wobei die Einnah
me aus dem Karlenverkauf mil 2,5 Millionen der hoehsle Poslen war. Auf der 
Ausgabenseite machten die Personalausgaben fUr Beamte. Angestellte und 
sonslige Bedienslele. das Orehesler. Ballell und die darslellenden Klinsller mil 
3882063 Mark den groBlen Anteil aus. Aber aueh die saehliehen Ausgaben fUr 
BeJeuchtung. Heizung. Dekoration und M aschinerie. Requisiten und Gardero
ben in Hohe von I 138936 Mark waren betraehllieh. Die Aufslellung laBl 
erkennen. daB damals 8 Sehauspielerinnen, 12 Sehauspieler, 7 Sangerinnen 
und 10 Sanger am Slamslhealer wirklen . Daneben gab es 24 Chorsiinger - vier 
Slellen lielen klinflig fOrl - und 20 Chorstingerinnen. e in aus dem Kapellmei 
sler, Chord ireklo r. Konzerlmei sler und 56 Kammermusikern beslehendes Or
chester und das Ballen aus einer Ballettmeisterin, einer SoloUinzerin und 10 
Tanzerinnen. Zum technischen und Hauspersonal (Theatermeister. M aschini
slen u. a.) gehorlen 33, zur Requisile drei , Beleuehtung vier. Garderobe 15, den 
Werksl,illen 13 und zu r Hausverwa hung und Heizung 2 1 Krtifle, Das zeigl. daB 
das Kasseler Thealer aueh in persone ller Hinsiehl ein beaehtliehes Unterneh
men war. 

Den Akten laBt sieh enlnehmen, in welchem MaBe aueh das Staatslhealer 
Kassel - so die Bezeichung in den offi ziellen Schreibcn - immer mehr in den 
Strude l der heraufziehenden Inflat ion geriel. die Ende 1923 ihren Hohepunkl 
erreichte. War im VorschuBantrag der Intendantur vom 24. Juni 1923 nur von 
900 Millionen Mark die Rede, so beliefen sieh entspreehende Gesuehe im 
September des Jahres bereils auf 340 Milli arden und erreiehten Ende Novem
ber eine Hohe von 20 Billiarden. 

Aufsehlu Breieh isl. daB lrolz der drlickenden Finanzlage mil alien damit 
verbundenen Problemen die Beseitigung der kaiserlichen Embleme an der 
AuBenfront und im Innern des Kasseler Theaters in der ministeriellen Korre
spondenz eine erhebliehe Rolle gespieh hat. Die junge Demokralie von Wei
mar wollte damit naeh auBen demonSlrieren, daB naeh 19 18 ein Neubeginn in 
Deulsehland erfolgt war. in den Symbole des unlergegangenen Kaiserreiehs 
nieht mehr hineinpaBten. Im Sommer 1922 halle der preuBisehe Kuhusmini
ster Bocl itz]' bemangeh, daB im Staalliehen Thealer Kassel die kaiserliehen 
Hoheitsze ichen noch nicht entfernt waren. Dcr zur Berichterstattung aufgefor
derle Regierungspr,js ident Springorurw" berief sieh auf einen ErlaB des Kul
lusministers vom 9. Oktober 1919, in dem derarlige Eingriffe in die bauliehe 
Substanz des Theaters nieht fUr tunlieh gehahen wurden. Es komme hinzu, daJ3 
damit auch bauhislOrische Merkmale. die fUr die Elllstehullgsgeschichte (Ies 
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Gebiiudes VOII BetleutulIg Silld, verschwinden wardel1 . Bei den auf die frtihere 
Staatsform Bezug nehmenden Hoheitszeichen handelte es sich urn einen 
preuBisehen Adler mit Krone am na rdliehen Giebe lfeld des Zusehauer
gebaudes. ein ornamental gestaltetes W mit kleiner Krone und darunter sitzen
der kleiner 11 an der f rOheren Hofl oge, der groBen M illelloge des I . Rangs und 
im Haupllreppenhaus, zwei liber der Hauptloge befesti gte Kronen. von denen 
die obere auf einem Kissen und den Reichsinsignien ruhle und die untere einen 
sehwarzen frideri ziani sehen Adler bekra nte. und einen gekra nten Adler an der 
Stuekdee ke der Kaiserloge. der in seinen Fangen eine gra Bere Krone hiell. In 
alien Fallen hande lte es sieh um feste Bestandtei le der auBeren und inneren 
Ornamenlik. die organisch in die ganze Dekorati on eingeg liedert waren. Nach 
Ansicht des staatlichen Hochbauamtes konnte nur die Entfernung der kleinen 
ra mi sehen 11 unter dem W an den Brlistungen der be iden Logen und im 
Treppenhaus ohne einen tieferen Eingriff in die bauliche Substanz erfolgen·\5 . 
Dennoch drHngte Kultusminister Boelitz auf die 8efolgung seines Erl asses und 
bezog sieh dabei auf ein Sehreiben des Kasseler Oberbli rgermeislers, der die 
Entfernung der Embleme al s wlinsehenswert bezeiehnet halle. Naeh Aussage 
eines Aktenvermerks des Finanzmin isteriums vom 3. Juli 1923 waren zwei 
Kostenanschlage fUr die Entfernung der Hoheitszeichen im Innern und die 
Beseiti gung des auBeren plastisehen Sehmueks e ingeholt worden. Weil sieh 
ersterer nur auf2.5 Millionen M ark - man bedenke die Inllationszeit -. letzterer 
aber aur 10.5 Millionen be lief. wollte man sieh aur das Innere des Gebaudes 
besehranken. In der Begrlindung hieB es. mit Rlieksieht auf die mehr dekorati 
ve und wenig auffallende Art des auBeren Schmllcks konne man aut' dessen 
Beseit igung verziehten. Mit den erforderliehen Arbei le n sollte in den Theater
ferien 1923 begollnen werden. Leider findet sich in den mir vorliegenden 
Akten ke in Hinweis liber ihren AbsehluB. 

Ein wichtiges Vorhaben am Anfang der zwanziger Jahre war die Erarbeitllng 
neuer Satzllngen der Kasseler Theaterpensionsanstalt . Sie war 1845 vom Per
sonal des Kurfiirstlichen Hoftheaters gegrUlldel worden. urn dell durch Alter 
odeI' SOIlSI olme ihre Schuld diellstuntauglich gelVordenell Milgliedern des 
genal/ men IIISlilUl.\' Beihilfe zur Abwellc/lm g VO I1 Nahrllng.vsorgen zu gewiih
reil. Weil ihre im Jahre 1885 revidierten Satzungen nicht mehr zeitgemaB 
waren. wllrden am I . September 1922 nelle SatzlIngen aufgestellt . deren 
wiehtigste Pun kte die Erwei terung des Versorgungskreises dureh GewHhrung 
von Wit wen- lInd Waisenrenten. die Beschrankung des Mitgliederkreises auf 
am Theater hauptberllflich angestellte Personell . die Einfuhrung eines Ein
trillsgeldes und die Sehaffun g von seehs Beitragsklassen waren. die naeh der 
Ha he des l ahreseinkommens gestaffelt wurden. Wie del' l ahresabsehluB der 
Pensionsanstal t fU r das l ahr 1930 erhellt . standen 54 124 Mark an Einnahmen 
74662 Mark auf der Ausgabenseite gegenliber. Die Mehrausgabe von rund 
20500 Mark muBte dem Reservefollds elltnommell werden. Damr vcrantwort
lieh war die groGe Ha he der Ruhegehalter. die nieht dureh die Mitgliedsbeitrti
ge und die Ert r~ige aus Benefi zvorstellllngen gedeckt werden konnteJo. 

Die Akten 1asscn immer wieder die BemUhungen Waiter Siegs lIm die 
Sicherllng der gefahrdeten Existenz des Theaters erkennen. Er versuchte. ihm 
dureh die Verbesserung des klinstleri sehen Repertoires libel' d ie Grenzen Kas
sels hinaus An sehen zu verschaffen. wozu all ch die Mitwirkung des Staatsthea
ters an der ,.Dell tsehen Tonklinstlerwoehe" im luni 1923 beitrug. AlIgemeiner 
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Trager dieser Veranstaltung war der 186 1 von Franz Li sZl gegrundete "Deut
sche Musik ve .. e in '·. der die Ptlege und Fo .. de rung des deutschen Musi klebens 
zu seiner Hauptaufgabe gemacht hatle. Das Staalstheater Libernahlll hier die 
kUnstlerische Leitung und geschii ftli che DurchfUhrung de .. Konzerte in der 
Stadthalle und der Oper im Theatergebriude und konnte uber die Einnahmen 
aus den Eintrittskarten verfi.igen. Mi t dem Oberburgerllleister Scheidemann 
und dem HauptausschuB des M usikvereins war die Theaterintendantur der 
Meinung. da}) gerade in dieser .w:lnveren Zeif Verclllstallll llgell VOIl hoher 
kiillstle rischer Bedeutllng 1l0 fIVelldig seiell. [1111 einer ver:aglell LebeJl.\·ouffas
sung ell tgegell ZliHlirkell und d ie geschlo.\'.\·ene narionale Einl1eit zum Ausdrtlck 
zu brillgell :17

. 

Die vielerons ZlI findellde Unterschrift Waiter Siegs in Petitionen, Einga
ben, G utachten u. a. belegt dessen unerm lidliches Engagement fUr die Erho
hung der Gehiilter und Gagen des Theate .. - und BUhnenpersonals. die Verbes
serllng der SicherheitsmaBnahmen durch die Verwendung moderner Technik 
lInd die Durchsetzllng der erforderlichen Instandsetzung im inneren und AuBe
ren des Gebaudes. Angesichts der enormen Kosten hielt man in Berlin eine 
starkere Beteiligllng der Stadt Kassel fUr angebracht. Sie musse fUr die auBer
ordentlichen Voneile, die sie aus dem Betrieb des Staatstheaters ziehe, entspre
chende Gegenwerte leisten. Andere fruhere deutsche Res idenzsUidte seien 
bereit , sich in e .. heb lichem Umfang an der Unterhaltung der ehema ligen Hof
theater zu beteiligen. Das gelte auch fUr Kassel , das sich zur unentgeltlichen 
Lieferung des elektrischen Stroms und der erforderlichen Wassermenge ver
pnichten musse. wobei die Freistellung von alien stadtischen Beitragen und 
Abgaben selbstverstandlich sei 38 . Der Fisklls sail sich zu diesem entschlosse
nen AlIftreten gezwlIngen. weil er groBe Summen fur den Wiederallfball des 
abgebrannten Buhllellhauses in Wiesbaden leisten muBte. Wie sehr man gerade 
in der Inflatiollsze it die Sparsamkeit zum oberstcll Prinzip des Handelns 
erkoren halte. zeigtc sich in dcr VcriiuBerung des entbehrlich gewordellell 
Gasherdes im Kasseler Staatstheate .. an den Besitze .. des SchloBhotels im 
th urillgischell Schwarzburg. 

Mit der Anfa ng 1924 erfo lgten Ein fU hrung der Rentenmark konsolidierte 
sich allmahl ich wieder der Staatshaushalt , was sich auch auf das Staatstheater 
Kassel POSili v auswirktc. Stall der fruheren Billiarden wurde nun wieder mit 
uberschaubarell Summen gerechllel. Der Kostenuberschlag vom 27. August 
1924 wies ei nen Betrag von 10000 Mark aus. der u. a. fUr die laufe nde 
Unterhaltung de .. e ingedeckten Dachfll;chen und Rinnen, die Ausbesserung der 
Rauchkanale bis zum Schornstein und d ie Erneuerung des Putz-, Wand- und 
Deckenanstrichs im Foye ... der groBen Halle und in den vier Rang-Treppenhiiu
sern vorgesehen war. Ein weselltliches Anliegen blieb die Beseitigung der 
undichten Stellen auf den beiden groBen Terrassenfl achen an der Auefront des 
Thealers. Nach dem ErlaB des Fi llanzministerillms sollten kunftig die Unter
haltullgsarbeiten im Herbst j eden l ahres im Oberschlag crm illelt ulld erst im 
folgenden Fruhjahr die gellaue Veranschl agllng vorgenommen werden, was 
eine gewisse Regelrn,;Bigkeit in den Finanzbetrieb des Theaters brachte. Auf
schlllBreich ist, daG nun zum Theateretal auch die Ullterhaltung des Auetores in 
seinen Sandstein- und Putzfl achen, der Inschri ften, Reli efs und Bronze
gruppen gehorte" . Beachtung verdient , daB zu .. Hebung der Wirtschaftli chkeit 
und der kUnstleri schen Leistungen fU r das Staatstheater im Rechnungsj ahr 
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1925 ein Rundhorizont beschalTt worden war. Diese und vie le andere Neuerun
gen waren vor allem dem Einsatz Paul Bekkers zu verdanken. der 1925 die 
Nachfolge Sicgs als Theaterintendant angetreten hatte. Er war ci n entschiede
ner Vorkampfer fUr die moderne Musik und cin bekallnter Kritiker der "Frank
furter Zeitung". Scill wichtigstes Prinzip war, daB ein Theater nur von einem 
ei nzigen Kopf geleitet werden konne, was sich sowohl auf die konsequente 
Durchfiihrung der buulichen Modernisierung als auch auf die Auswahl und 
Besetzung der Opern und Schauspiele auswirkte"'. Dagegen kam 1927 mit 
Ernst Legal c in Charakterschauspieler von groBclll Format an die Spitze des 
Theaters. Er vennied extreme Experimente und slIchte einen Mitte)weg zwi 
schen sol ider Kon vention und dem vorsichtigen Erproben neuer Wege. Nach 
seiner Versetzung nach Berlin wirkten zuniichst der Kapellmeister und Regis
seur Georg Pauly als interimi sti scher und ab April 1929 bis 1932 Max Berg
Ehlert als festangestellter Intendant des Kasseler Theaters-l' . 

Dank del' kurzfristigen Stabilisierung der Weimarer Republik - sie fand 
schon im Oktober 1929 mit dem Ausbruch der Weltwil1schaftskrise ihr Ende
und dem zllnehmenden Publikumsbesuch konnte das Staatstheater aus den 
roten Zahlen gelangen. Viele Wtinsche der Intendanten wie die Herste llung 
einer kostspieligen Beleuchtungsanlage zum Rundhori zonl. die Sicherung des 
Kassenraums durch eine Stahlttir und Alannvorrichtung und inncrc und aul~ere 
Reparaturen konntcn nun rcali siert werden. Infolgc der nun erreichten bauli
chen Qualitiit und der gelungenen Innenallsstattung des Theatergcbuudes cr
wcckte cs im In - und Ausland Bewunderung. Dafjjr ist die Bitte des ttirki schen 
Botschafters, ihm einzel ne Pl iine des Geballdes zwecks Weitergabe nach Anka
ra zu tibcrsenden. ein Beleg. Weil diese nicht mehr vorratig waren. wurden 16 
Blatt Zeichnungen angefertigt. die Abdrticke der seinerzeit von den Architek
ten Karst lInd Fanghanel entworfenen Phi ne darstellten. 

Der nach 1930 sich immer deutlicher abzeichnende Zusammenbruch der 
Wirtschaft und das wachsende Heer der Arbeitslosen stellte indes das mUhsarn 
Erreichte in Frage. We il der preuBische Staat nicht mehr die Unterhaltung des 
Theaters gewahrleisten konnte. strebte er die Oberlei tung des Betriebes an die 
Stadt Kassel an, eine Absichl. die - wie bercits erwiihnt - sehon seit Jahrzehnten 
bestand. Ei ner Aktennotiz des Finanzministeriums vom 15. April 1932 ist zu 
entnehmen, daB als Tr~i.ger des neuen Unternehmens in erster Linie die Studt 
Kassel in Betracht komme. Alle staatlichen Leistungen soli ten nur noch fUr die 
Dauer e ines Spieljahres, und zwar vom I. August 1932 bis 3 1. Juli 1933. 
gelten. FiJI' den genunnten Zeitraum waren Verwaltungsdirektor Rosendahl. 
Maschineriedirektor Wassmuth. Garderobeoberinspektor Sierra. Hausmeister 
Dolinski lInd Magazinmeister Scharf in ihren Amtern zu belassen. Aus den 
planmaBigen Mittel n des Staatshaushalts sollte e in einmaliger ZuschuB von 
200 000 Mark tiberwiesen und ratenweise gezahlt werden. Mit der Bedarfs
prtifung wurde die Generalintendanz der Staatstheater in Berlin beauftragt. 
Ausgeklammert vom Obergang an die Stadt blieb die bauliche Aul'sicht tiber 
das Theatcrgebaude. Sie oblag - wie bi shcr - dem Regierungspriisidenten in 
Kassel, der hier im Ein vernehmen mit der Stadt verfahren sollte. Diese muBte 
sich dagegen zum Eintrin in die Versorgungsanstalt Deutscher BUhnen in 
MUnchen verpflichten. UIll den Unterhalt der BUhnenangehbrigen zu s i c hern -l~ . 
Ktinftig wllrde nun als offizielle Bezeichnung "Staatliches Theater Kassel in 
Verwaltung der Stadt Kassel " verwendet. Daran andel1e si ch auch nach der 
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nationalsozialisti schen M achtergreifung zunachst nichts. Das wichligste Vor
haben im April 1933 war der Gesamtumbau des Orchesterraumes wegen seiner 
Feuergemhrlichke it in seiner gesamten Ho lzkonstruktion mit Fullboden und 
e lektrischer Lichtanlage. Daneben muBten Mangel am Terrazzobelag des gra
Ben Balkons und an den Treppenstu fe n des westliehen Au fgangs behoben 
werden. Im Dezember j . l s. wurde das Theate r dureh den Einbau von 
RUeksehl agskl appen in der Fuldawasserle itung insofe rn beeintraehtigt. als es 
dadurch zum ze itweisen Ausfall der Pumpstation kam. Wegen der gestiegenen 
Unterhaltungskosten des Staatstheate rs muBte kurzfristig auf den Fonds der 
staatlichen Sehlosser und Garten zu rUckgegri ffen werden. 

Noeh tiefgre ifender a ls die fin anzie llen Engpasse waren die Yorgange auf 
der po lit ischen Ebene. Scho n Ende Marz 1933 hatte der Intendant Edgar 
Klitseh wegen der gegen ihn gerichteten Kampagne des NS-Regimes seinen 
Abschied genom men. Unter der Zensur der Partei versank das frii her so 
reno mmierte Theate r in den Z ustand der Mitte lmaBigkeit , und der Spie l plan 
wurde in der geisligen Subslanz bis zu ausgesprochener Diirftigkeit verdiinnt. 
StUcke miBliebiger Auto ren wie Brech!. Wedek ind, Kaiser, Hofm annsthal und 
Z uckmayer und Werke der Komponisten Hindemith. Berg, Seho nberg, Weill u. 
a. verschwanden von der Biihne. Grundsatze des nationalsozialisti schen Kul
turpragraml11s wurden nun Schlagworte w ie .,Das Theate r fUr deutsehe Kunst" 
und "Das positi ve deutsche Theater" . Das Ergebnis war ein .,erschtiuernder 
Verrat am delllschen Geist. wie er mit solch erschreckender Folgerichtigkeil 
nie zuvor in der deutschen Geschichte veriibt worden war'·43. Gleichzeitig mit 
der 1935 erfo lgten Beru fung des Intendanten Franz Ulbrich - er so llte bis 1945 
im Amt ble iben - wurde das T heate r wieder aus der beengenden stadtischen 
Yerwaltung herausge lost und in a lien Bere ichen dem Staat unterste ll!. Dank 
der Unterste llung unte r Gorings direkte EinfluBsphiire und der guten Bezie
hungen des neuen Intendanten zu dessen Gatt in Em my Sonnemann konnte sich 
das nun wieder preuBisch gewordene Staatstheater einen Freirallm schaffen, 
der zu seiner raschen Aufw~irtsentwicklllng fiihrte. An diesem pos iti ven Trend 
hatten auch Ulbrichs mensehliehe. ge istige und kUnstleri sehe Qualitaten gra
Ben A nte il. Seine A nsehauungen waren geformt durch das klass isehe 
Bildungs- und Lebensideal. wie e r es in Goethe verehrte. Nach den l ahren 
standigen Wechsels in der Lei tung des Instituts gelangte nun eine produkti ve 
Ruhe in den Betrieb . Es kam zu e iner ausgewogenen kUnstleri sehen Qualitats
arbeit auf a lien Gebi eten. wobei der re ieh dotie rte Etat ( 1939: 2 367 074 Mark) 
e ine graBe Hil!'e war. Innerhalb von Wnf l ahren erre iehte Ulbrieh die Erweite
rung des Solopersonals im Sehauspie l von 17 auf 26, des O reheste rs von 57 auf 
70. des C ho rs von 36 auf 52 und des teehn isehen Personals von 6 1 auf 94 
Mitg lieder. A lle diese BemUhungen fUhrten dazu . daB das Staatstheate r in 
Kassel wieder, wie friiher nur unter Gilsa. zu den leistungsflihigsten GroBstadt
bUhnen des Reiches geho rteH 
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DaB die Kassc ler Btihne flir Stinger und Schauspic le r wieder anraktiv geworden war. JaBt die 
Besoldungsliste flir das Venragsjahr 1936/3 7 erkenncn.t~ : 

Name 

Glau 
Gyl 
Tandar 
Maisc h 
Sc hramm 
Osenberg 
Kipper 
Ulrici 
Ape l 
Brand! 
Hent zsche l 
Falke 
Reimer 
Brand 
lung 
Ebhardt 
Skod ler 
Randt 
Hanschmann 
Gol long 
Reichert 
von Klip~ l ei n 

Sawadc 
"on Oertzen 
Pete rs 
Saucr 
Schr:lder 
Uhlig 
Petc rk 
Gorina 
von Stosch 
Hadwiger-Schnau 
Brandstaucr 
Schuma nn 
Bcheirn 
JacobS()1l 
Lind strom 
LugcnbU hl 
Koch 
Fitzau 
Rauch 
Lcmke 
Bergcr 
Mossi 
Borchardt 
Abclmann 
\'on der Linde 
NiklallS 
Koch 
Cadow 
Ganther 
Sabel 
Kerrl 

Ku nstfach 

Sc hwcre HclJin und C haraktcrheldin 
Salondamc 
Sch were Charaklerdarste llerin 
Heldin und Licbhaberin 
Nai ve und Na iv-Scnti rnenwle 
Jugend liche Held in 
Vornehrne Mutte r 
Rollen fli r Opcrcuc 
Se ntimentalc Liebhaberin 
C harakte rspi c lc ri n 
Se ntirncntalc und he ldi schc Rollen 
Muntcre und sentimentale Rollen 
Altere Chargcnspie lcri n 
I. C harakte rspie ler 
I. schwerer C harakterhcld 
Heldenvater und bOrgcrlic her Vate r 
I. He ld 
Klassischcr lInd gese tztcr Licbhaber. Bonvivant 
C harakte rkomiker. Spie llei tcr der Operclle 
I. j ugendlicher Komiker und Natu rburschc 
1. Held unci Li ebha bcr 
Jugendlichcr Held und C haraktc rl iebhabcr 
I. j ugendlichcr Liebhabcr lInd Bonvjvanl 
Jugend lichcr Liebhaber 
Juge nd lichcr Charaktc rspie le r 
I . C hargenspie ler 
Chargen und bU rgerliche Vater 
C hamkter- und btirgerl ichc Vater 
Charge nspie le r 
I. hochdramat ische und Zw isc henfachsiingcrin 
l ugendliche dra l11 atischc $iingeri n 
I. interessante Sangerin 
Jugendlichc und Iyri schc Siingerin 
I. lyri sche Sangcrin 
Soubreue fUr Opcr und Opcreltc 
Lyrischer Sopran 
I. Alt isti n 
11. Alt isli n 
Dramatische Al tisti n 
Jugendlicher und schwercr He ld 
I. Iyri sc her Tenor 
I. Operelle lllenor 
Opcrnbu ffo 
I. Heldenbariton 
I. lyri sc her Bari ton 
Lyri scher Bariton 
I. serioser Bass 
Serioser B<I~s 
I. Bassbu ffo 
Spie lbariton 
I. lyrisc her Tenor 
Lyrischer Tenor 
Hochdra matische und Z wi schcnrachsiingerin 

Gebah <in Mark) 

8 400 
9 6(lO 
7200 
7200 
7 800 
66UO 
4200 
4 500 
4200 
4 200 
25(8) 
2500 
2880 

10000 
12000 
8 6UO 

10 8UO 
9000 
7 SUO 
7200 
7200 

10 800 
5000 
5000 
6000 
70()O 
5 5UO 
7200 
3 900 

12000 
13 000 
10000 
8000 
9()(lO 
7000 
3600 
78UO 
~ 300 
48(8) 

16000 
12 UOO 
8 6UO 
7800 

12 000 
15000 
96181 

18 ()(lO 
10 ()()() 
6200 
J 300 

13 OO() 
6000 
4 800 
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Dem Ensemble gchorten Sehauspiclcr wie Kar l Ebhardt. Luise G lau . l ohan
nes Sehrader. Kurt Uhlig. Franz Sauer. Trude Tandar und Ernst Vollrath von 
Klipstcin an , die \Vei l iiber die Grenzen Kassels hinaus bekannt waren. Auf der 
Opernbiihnc glUnzlcll die hochdramatischen SUngerinnen Hanna Kerrl L1nd 
Hanna Gorina, die jugendlichc Iyri schc S~ingerin Sofie Brandstatter. ein beson
derer Liebling des Kasse ler Theaterpublikul11s. der Heldcntenor Fritz Fitzau 
und der Charakterbari to n Adolf Borehardt. Der hochmusikalisehe Spie lbari ton 
Paul Cadow zeiehnete sieh aueh als Komponist wirkungsvoller Sehauspiel
und Biihnenmusikcn aus. 

Erw~ihnenswcrl ist. daB Generalintendant Franz Ulbrich noch var dem 
Krieg einen umfangreichcn Erweiterungsbau des Theaters geplant hatte und 
umfangreiche Baucntwiirfe enlwickelt warden waren, die in Berlin uberprUft 
wurden und so lo rt naeh ausgefUhrt werden sollten . Der Kern des 
Projektes war das Vorziehen Seitenlliigel bis zur Hohe der Vorder-
front des Friedriehsplatzes. Dort sollten erweite rte Betriebs-, Garderoben- und 
Probcnrtiume Pl atz finden",6 . 

•• 

Uber den geplan ten Neubau des Theatermagazingebiiudes liegt eine Akte in 
der Reposi tur des Finanzministeri ul11s VO~7. Einem Bericht des Regierungs
prUsidiul11s VO I11 23. Dezember 1938 ist zu entnehmen. daB der Entwurf inzwi
sehen fcrtiggeste llt war und zur Priifung vorlag . Bis Will AbsehluB des Bau
vorhJbens solltc Huf clef Terrasse des Theatergebaudes an clef Aucseite ein 
Holzsehuppen erri ehte t werden , um die Requi siten, die Huf den Podesten der 
Treppenhiiuser aufgestellt waren. aufnehme n zu konnen . Infolge des herallf
ziehenden Krieges wurde die Verwirkliehung des Vorhabens. ei n groBes Maga
zin auf elem GeHinde in clef vcrHingertcn M enzelstraBe zu errichten. immer 
unwahrscheinlicher. Hinzu kam. daB clef Bauunternehmer Kuhn den Mietver
trag mit dem Theater hinsiehtlieh der Uberlassung von zwei groBen Sch uppen 
ZUT prov isorischen Umcrbringung clef Dekorationen gekiindigt hattc. In dicser 
bedr~ingten Lage war del' Intendanz an del' EinrUumung derTurn- lIncl Rei thalle 
Huf dem ehemaligen Kriegsschulgelande gelegen, was allerdings am Wider
spruch des Gauleiters Wei nrich scheite rte. Auf den Hinweis Ulbri ehs, diese 
Dinge drohten mr das StaatstheHter katastrophal zu werden und lieBen ernst
lieh befiirehten. daB der ganze Spie lbetrieb lahmgelegt werde. entsehloB man 
sieh sehlieBlieh wr Erstell ung ei nes behelfsmaBigen Magazinsehllppens. Die
ser konnte abeT in keiner Weise die Bediirfnisse del' Theaterintendanz bcfriedi
gen. Sic betrieb die Frage eines M agazinncubaus weiter. rnuBle abeT erfahren. 
daB die Wiederherstellung des Oktogons groBere Priori tat hatte. 

Immer wieder slicB man in Berlin auf anderc Hindernisse. van denen eines 
die Deekung der hohen Baukosten von 1.378 Millionen Re ichsmark war. 
SehlieBlieh wurde das Bauprojekt iiberhaupt fallengelassen. beabsichtigte man 
doeh. das Problem des Magazins und der WerkstUtten dureh die vorgesehene 
Erwei terung des Theatergebaudes im Rahmen der sttidtebaulichen Ausgestal
lung des Friedrichsplatzcs zu losen . Unter diesen Verhaltnissen muBte sich die 
Intendanz mit der Uberl assung des Parkrestaurants in der Karl saue zur Lage
rung der Dekorationen zufriedcn geben. Angesichts der zunehmenden Bom
benangriffe. die schon 194 1 SchHden mn Thentergebuude verursacht hallen, 
hatte man andere. existenziellere Sorgen. In dem verheerendcll Luftangriff 
VOIll 22. Oktober 1943 wurde aueh di esel' traditi onsreiehe Bau zerstort. Das 
gesal11te Biihne nhaus mit alien teehni sehen Ei nric htungen sank in Schutt und 
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Asehe. Andere Gebliudetei le. darunter die wen volle Bibliothek. brannten aus. 
Dcr Theaterbetrieb rnu Bte eingestellt werden. Besonders bekl agenswert war 
der Tad van 20 Theaterangehorigen in der Bombcnnacht. unter ihnen die 
un vergesse ne Soprani stin Sofie Brandstauer8. Nach der K:lI.3slrophe wurde 
die Oper behe lfsmaBig im Festsaal der Stad thalle ulltergebracht. wiihrend man 
das Schauspie l nach Bad Hersfeld verlegte. Mit dem Bericht des Kasse ler 
Reg ierungspriis idcllten Uber den gepl anten Umbau der Sladthal le fUr das Preu
Bisehe Staatstheater klingt die Gesehichte dieses fU r dus kulture ll e Leben 
Kassels so wicht igen Instituts aus. Ocr totale Krieg fo rderte immer we itere 
Opfer. Weil die Wehnnaeht inzwisehen die Stadthalle fUr Lazarettzwecke 
besehl agnahmt hatte, muBten der ansteigende FuBbode n wieder herausgeris
sen und der Orchesterraum prov isori seh mit einer Holzba lkendeeke abgedeekt 
wcrden. Nahezu de l" ganze bis dahin geWtigte Aufwand war demnach nutzlos. 
Alle liber den Umbau angeferti gten Ent wlirfe hatten nur noch his torisches 
I t 

,., 
n eresse . 

Der Neubeginn des K"sseler Theaterlebens naeh 1945 gehii rt nieht mehr in 
den Rahmen meiner Darstellung. Das Hessische Staatstheater Kassel knUpfte 
~.lI e rdi ngs vielerorts an seine preuBische Vorgangerin an. was sich auch in del' 
Ubernahme ehemaliger BUhnenangehoriger zeigte. Wenn allch PreuBen im 
Febru"r 1947 durch den BeschluB des alli ierten Kontrollrats aufge lost wurde. 
ist doch d ie Bewahrllng seines klllturellen Erbes ei n Vermachtn is fU r d ie 
Gegenwart. Die Erinnerung an das erfo lgreiche Wirken des PreuBischen 
Staatstheaters Kasse l ist in d ieser Hinsicht sinn voll und seinen Verdiensten 
angemessen. -
Anrnerkllngcn 

Au s dCI11 umfangrei(:hcn Schriftturn liber d ie Kasseler Theatergcschichtc scien hie r ge nannt: 
Lynker. Wilhd m: Gcschichte des Theaters und de r Musik in Kassc l. Fortgesctzt und hrsg. von Th. 
Kuhlcr. 2. Autl.. Kassel t 886: A Itl11lillcr. Hans: Das a lte Kassele r The.lIe!". - In: Hesscn land 231 t 909. 
S. 225-228: Benncde. Wilhclrn : Das Hoftheater in Kassc l vun 18 14 bis zur Gcgc nwart. Bcitriige 
lur Blihncngcs,·hi chtc. Kassel 1906: Heidelbach. Paul : Kassc l. Ein Jahl1.Hlscnd hessischer Sladl
kuhur. Hrsg. von Kart Kahwasser. Kassel. Basel 1957: T hcale r in Kassel. Aus der Gcsch ichle des 
Slaalslhealers Kasse l von den Anfiingen bis l ur Gegenwart. Mil Beilrage n von Ch ri slilme Engel
brechl. Wi lfried Brennccke. Fran l Uhlendorff. Hans Joachim Schaefer. Kassc l 1959. 

2 Geheime!o, Slaalsarchiv PrcuBischer Kuhurbesil l (abgek. GSIAPK ). I. HA. Rep. 93 B. Nr. 2264. 
l. 7. 1882.20.3. 1884.1 4 . 12. 1886. 

3 GSIAPK. I. HA. Rep. 93 B. Nr. 2264.22 . 4. 1888. 
4 Vg l. Am. der Gcschichlc des Slaalslhealers Kasscl (wie Anrn. I ). S. 147. 
5 GSIA PK. I. HA. Rcp. 93 B. Nr. 2264.19. 10 . 1888. 
6 EIxI .. 7. t2. t888. 
7 Vg l. Aus der Gesch ich lc tics Slaalslhealcrs Kassc l ( w ie An m. I). S. 179 IT. 
8 Rep. 93 B, Nr. 2264. 19. l. 1889. 
9 Vg l. Harl rnan n. S lc t"an: Dcr Ubergang des kurfii rslli !.: hcn Bcsi lzes in Kasscl ulld Wilhe hnshuhe 

an Prcul\cn als Folge der Allllexion Kurhesscns von 1866. - In : Hcssischcs Jahrbllch flir Lantlcs
gcschichle 35119H5, S. 177-201. hier S. 181 ff. 

10 GSIAPGK. I. HA. Rep. 93 B. Nr. 2265. 2 1. 12. 1894. 
11 Aus der Geschich lc des Slaal slheale rs Kasse l (wie Anm. I ). S. 148 f. 
12 Rep. 93 B. Nr. 2265. 13. 11. 1897. 
13 Ebd., 3 1. 5. 1902. 
14 Richard Lucac ( IS29-18 77), An:hilckl. u. a. Erbauer de r HCllschc lvill ;1 ill Kasscl. 
15 Anion Karsl ( I R61- 1919). Architckt. seil 189 1 Ill il HallS Fan~#i nel assozikrt . Er war fUr die 

Baulen der Kasselc r H.mdeJ skmnmer. des HOle ls Schirmer. des Warenhauses Tic lz und der 
Kreul kin.;hc vcr:l11 lwort lkh. 
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16 GStAPK. l. HA. Rep. 15 1 IV. Nr. 2336.12. 12. 1905. 
17 Aus der Geschichte des Staatstheaters Kassel (wie Anm. I). S. 160 ff. 
18 Rep. 93 B. Ne 2265. Casseler Tageblau und Anzeiger vom I.. 12. und 14. 7. 1904. 
19 Hugo Schneider (184 1- 1925). Maler und Architekt. 
20 Rep. 93 B. Nr. 2265. Jul i 1904. 
2 1 Rep. 15 1 IV. Nr.2336. 11.6.1 906. 
22 GStAPK. l. HA. Rep. 15 1 I C, Nr. 820 1. 23. 5. 1907. 
23 Rep. 15 1 I C,Nr. 8200. 13.7. 19 10. 
24 Rep. 15 1IV.Nr.2336. 10.111.6.1909. 
25 Vg!. Zentralblatl der Bauverwa ltung. Hrsg. vorn Ministerium der offentlichen Arbeiten. 29. Jg .. 

Nr. 69. 28. 8. 1909. 
26 Aus der Gesc hichte des Staatstheaters Kasse l (wie An rn. 1). S. 164 . 
27 Rep. 15 1 rv. Nr. 2336. 19. 11. 1910. 
28 Rep. 151 I C. Nr. 820 1. 30. I. 191 5. 
29 Ebd .. 23 . 11. 19 18. 
30 Aus der Gesch ichte des Staatstheaters Kassel (wie Anrn. I ). S. 171 . 
31 Rep. 15 1 I C.Nr.8201.6. 5.1919. 
32 Ebd .. 18. 8. 1920. 
33 0110 Boelitz war vom 7. 11. 1921 bis 6 . 1. 1925 preuBischer Kultusmini ster. 
34 Karl Gustav Friedrich Springorum. von 191 9- 1926 Regierungsprasident in Kassel. 
35 Rep. 151 IV. Nr. 2336.25 . 7. 1922. 
36 Rep. 15 1 I C. Nr. 8203. 
37 Rep. 151 I C, Nr. 8202 , 24. 3. 1923. 
38 Ebd .. 9. 7. 1923. 
39 Rep. 151 IV. Nr. 2337. 24. 9.1925. 
40 Aus der Gesc hichte des Staatstheaters Kassel (wie Anm. I). S 174 I'. 
41 Ebd.,S. 176ff. 
42 Rep. 15 1 IV. Nr. 2337. 15.4. 1932. 
43 Vgl. Aus der Gcsc hichte des Staatsthcatcrs Kassel (wie Anm. 1). S. 180 ff.: Drewniak. Bog uslaw: 

Das Theater illl NS-Staat. Ein Szenarium deutscher Zeitgeschichtc. Dusscldorf 1983; Grell. 
Hans-J6rg: Das PrcuBischc Staatstheater nach 1932. - In: Volksgcmeinschaft und Volksfcinde. 
Kassel 1933-1945. Bd. 2: Studien. hrsg. van Withclm Frcnz. Fuldabruck 1987. S. 126- 135. 

44 Aus der Geschichte des Staatsthcaters Kassel (wie Anm. I). S. 182 fL 
45 Rep.1511 C.Nr.8204. 
46 Aus der Geschichte des Staatstheaters Kasscl (wie An m. I). S. 186. 
47 Rep. 15 1 IV. Nr. 2338. 
4R Aus der Geschichte des Staatstheaters Kasse l (wie Anm. I). S. 186. 
49 Rep. 15 1 IV. Nr. 2339. 18.9.1944. 
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