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Radikaldemokraten im Hessischen Landtag 
Parlamentarische Episode einer Splitterpartei 

Bu rkhard Gutl eben 

Di e Radi kaldemokrati sche Partei (RDP) ist eine jener zahlreichen Spl i tter
parteien, die in der Weimarer Republi k auftraten I und zu meist mit der Krise 
der Demokrati e in den ausgehenden 20er und beginnenden 30er Jahren in 
Verbindung gebracht werden. Dieser Zusammenhang tri fTt indes in erster 
Lini e ru r die Vielzahl der part ikularistisch ori entierten Splitterparteien zu, die 
soziale und regionale Sonderinteressen vertraten und mit ihrem vermehrten 
Auftreten auf den Verlust an Integrationsfa higkeit der politischen Mitte hin-

• wlesen. 
Die RDP ist im Unterschied dazu eher der klei neren Gruppejener Splitter

parteien zuzurechnen, di e mit einern universalen Anspruch auftraten und si ch 
vorwiegend aus ideologischen Griinden von ihren Mutterparteien trennten '. 
Wahrend aber die Kommunisti sche Partei-Opposition (KPO) und die Soziali
stische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD) am linken Rand dieses Spek
trums ein distanziertes Verhaltnis zur parlamentarischen Demokratie hatten -und die Republik eher aus strategischen denn aus grundsatzlichen Moti ven 
heraus verteidigen wollten ) und auch di e Volkskonservativen am rechten Flii
gel elitare Vorstellungen mit "antirepublikanischer Farbung'" hegten, han
delte es sich bei der RDP um eine Splitterpartei, di e eindeutig aus einer Partei 
der Mitte hervorging und die zudem in der Endphase der Republi k als einzige 
neben der SPD den BegrifT "demokratisch" im Namen ruhrte ' . Sie wurde in 
erster Linie vom ehemaligen linken Fliigel der Deutschen Demokratischen 
Partei (DDP) gegriindet. Die Trennung hatte im Sommer 1930 begonnen, als 
die Pazifi sten und Radikaldemokraten in der DDP das Wahlbiindnis ihrer Par
tei mit dem Jungdeutschen Orden nicht mittragen wollten '. Si e mi Btrauten 
dem mittelal terlich anmutenden Programm des zumindest an fangs paramili
ta risch ausgerichteten Ordens 1 und waren besorgt iiber die Uberordnung des 
Staatsgedankens iiber die Idee der Demokratie, die nicht zuletzt im Namen 
des Wahl biindni sses ("Deutsche Staatspartei") zum Ausdruck kam '. 

Die als AufTa ngbecken der Staatspartei-Gegner gebildete Vereinigung 
Unabhangiger Demokraten (VUD) wollte zunachst keine eigene Partei sei n, 
aber nach der fO rmlichen AuOiisung der DDP am 8. November 1930 und der 
ordentl ichen Griindung der Deutschen Staatspa rtei am folgenden Tag riefen 
die Dissidenten ihrerseits am 30. November in Kassel di e Radikaldemokrati
sche Partei ins Leben'. 

Wahrend der zweieinhalb Jahre ihrer Existenz konnte di e RDP der Staats
partei, di e spatestens 1932 selbst zur Splitterpartei wurde, reichsweit kein 
Paroli bi eten. Nur im Volksstaat Hessen sah es 1931 einige Monate lang so aus, 
als kiinnten di e Radikaldemokraten ihre ehemaligen Parteifreunde iiberOii
geln. Dort hatte di e Landtagswahl von 1927 der DDP fiinfMandate gebracht to 
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Ihre Fraktion bestand seit 1928 aus Waiter Donat (1 882-1960), Johann Eberle 
(1879-1932), Adolf Korell (1872-1941), Julius Reiber (1 883-1960) und Johann 
Schreiber (1881-1935) ". Die Demokraten beteil igten sich an der Koalition mit 
SPD und Zentrum und stellten mit Adolf Korell den Arbeitsminister. 

Die neugegriindete Staatspartei fa nd zunachst nur wenig Resonanz unter 
den demokratischen Abgeordneten im hessischen Landlag. Nur Johann 
Schreiber schloB sich ihr im Januar 193 1 an. Die anderen hielten sich pan ei
politisch zu nachst zuruck. Reiber und Korell wirkten in der Demokratischen 
Vereinigung in Hessen mit ", die - selbst keine Pan ei - der RDP ideologisch 
nahestand, immerhin so nahe, daB diese zunachst auf den Aulbau ei ner eige
nen Organisation in Hessen verzichtete ". Die Zusammenarbeit in der Frak
tion wurde van den abweichenden politi schen Ori entierungen ihrer Mitglie
der anfangs nicht beeintrachtigt ; sie nannte sich seit Schreibers Ubertritt zur 
Staatspan ei "demokratisch-staatspan ei liche Arbeitsgemeinschaft". 

Im Laufe der folgenden Monate tri ebenjedoch die Demokraten weiter aus
einander. Reiber tra t sei t dem Mai bei Veransta ltungen der RDP auf". Seine 
Nahe zu den Radikaldemokraten schien bereits vorher offenkundig zu sein I'. 
Daher kam sei n Eintritt in die Partei nicht mehr uberraschend. Bereits am 
31. Mai wurde er zum Vorsitzenden des neugegrundeten RDP-Landesverban
des Hessen gewahlt. Wenig spater fo lgte ihm auch Johann Eberl e in die 
Partei 16. 

Nun dauerte es auch ni cht mehr lange bis zum Auseinanderbrechen der 
Fraktionsgemeinschaft . Zwischen dem 20. Mai und dem 7. Jul i 1931 gab es 
zwar keine Landtagssitzung, aber in der Zwischenzeit 109 Schreiber seine 
Unterschrift unter Reibers Antrag auf Aufrechterhaltung des Padagogischen 
Instituts in Darmstadt zuriick 17, und quasi im Gegenzug distanzien en sich 
Reiber, Eberle und Donat van Schreibers Antrag auf Umorganisation der 
Staatsverwaltung 18. Am 20. Juni schl ieBlich teilten Reiber und Schreiber, die 
ansonsten auch weiterhin per Du verkehrten, dem Landtagsprasidenten die 
Aufl iisung der demokratisch-staatspartei lichen Arbeitsgemeinschaft mit 19. 

An ihre Stell e traten nunmehr drei verschiedene Gruppchen : die Staats
panei wurde van Johann Schreiber venreten, die Radikaldemokratische Par
tei van Eberle und Rei ber, wahrend Donat und Korell nun als Deutsch-demo
kratische Pan ei firmi en en, im strengen Sinne jedoch pan eilos waren, da die 
DDP ja nicht mehr existierte. 

Diese Fragmentierung der ehemaligen DDP-Fraktion sorgte im Landtag 
fUr Heiterkeit und Spott 2<l, fUhne aber anfangs auch zu Verwirrung 11• Dabei 
handelte es sich durchaus nicht urn die erste Abspaltung in der vierten Legisla
turperiode des hessischen Landtages. Bereits 1929 waren zwei Abgeordnete 
aus der KPD ausgeschlossen worden. Sie venraten in der Folge die KPO. Und 
im Jahre 1930 war di e NSDAP zu ihrem erslen und zunachst einzigen Abge
ordnelen durch den Ubertritt des vormaligen Deutschnationalen Dr. Werner 
gekommen. Der Zerfall einer Fraktion in drei winzige Teilmengen, di e alle 
durch den Verlust des Frakt ionsstatus wicht ige Arbeitsmiiglichkeiten einbuB
ten, stellte allerdings doch ein Novum dar. 

Im folgenden soli der Frage nachgegangen werden, wie weit die radi kal
demokratische Splittergruppe in der Lage war, eigene politische Positionen zu 
vertreten und welche Resonanz sie damit bei den Wahlern fand. 

* * * 
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Zunachst einige Daten zur politi schen Laufbahn der beiden Hauptakteure, 
Julius Reiber, sei t 1922 Rektor in Darmstadt, war bereits 1919 in den Landtag 

gekommen, Bis zu ihrer Au!losung im Juni 1931 war er der Vertrauensmann 
der demokratischen Fraktion, bis zu diesem Zeitpunkt gehorte er auBerdem 
dem FinanzausschuB des Landtages an, Er war Mitgli ed des Landesvorstandes 
der hessischen DDP und saB 1921-22 und 1925-29 im ParteiausschuB auf 
Reichsebene, Als Vorsitzender des Hessischen Landeslehrerverei ns vertrat er 
die Interessen dieser Berufsgruppe und hatte seinen Arbeitsschwerpunkt im 
Bereich der Bildungspoliti k. 

Der Landwirt Johann Eberle wurde 1924 in den Landtag gewahlt. Von Marz 
1928 bis Juni 1931 gehOrte er dem dritten AusschuB des Landtages an und 
bekleidete daneben das Amt eines SchriftfUhrers. Seit 1922 war er Burgermei
ster des Ortes Wolfsheim in Rheinhessen und Mitgli ed der Hessischen Land
wirtschaftskammer. Seine parlamentarische Arbeit gait in erster Linie agrar
politi schen Fragen. 

Wahrend die fachliche Kompetenz der bei den Abgeordneten auBer Frage 
stand und sie bis zum Verlust ihrer AusschuBmitgli edschaft auch wiederhoit 
als Berichterstatter aufgetreten waren, hatten sie auf allgemeinpolitischem 
Gebiet 193 1 keine leichte Position, muBten ihren Standort zwischen Regie
rung und Opposition erst suchen. Einerseits standen sie der von SPD und 
Zentrum gebildeten Mehrheit kriti sch gegenuber, andererseits lehnten sie di e 
Landesregierung nicht so grundsatzlich ab, wie es KPD bzw. DNVP und 
NSDAP taten. 

Deutlich zutage trat die ambival ente Haitung der RDP wahrend der Be
handlung des kommuni stischen MiBtrauensvotums gegen die Regierung am 
IS. Oktober 193 1. Reiber " lehnte zwar eine Zustimmung zum MiBtrauens
votum ab" , machte aber in mehreren Redebeitragen keinen Hehl aus seiner 
Kritik. Er moni erte, daB die Landesregierung mit Notverordnungen gearbeitet 
hatte, obwohl sie uber ei ne demokratische Mehrheit verfUgte und bedauerte, 

daB eine Methode, die von Regi erungen geubt wird, die sich nicht auf die 
republi kanisch-demokrati schen Parteien stutzen, in einem Lande gehand
habt wird, wo eine demokratisch-republ ikanische Mehrheit vorhanden ist 
und wo ei n arbei tsfahiges Parlament sicherlich seine Mitarbeit .. . nicht ver
sagt hatte 24. 

DaB er dariiber hinaus, wie auch schon anliiBl ich der Haushaltsdebatte im 
April 193 1 " , di e Sparpolitik der Regierung kritis ierte, war billig und gewiB im 
Sinne seiner Kli entel gesprochen. Der von ihm gemachte Deckungsvorschlag 
hatte all erdings eine besondere politische Spitze. Statt die Anwarterbezuge 
der Beamten zu kurzen, soli ten die Entschadigungszahlungen an den ehemali
gen GroBherzog beschnitten werden. Einen entsprechenden Antrag Rei bers 
vom 24. Juni hatte der FinanzausschuB am 9. Julijedoch abgewi esen ". Als das 
Thema der Furstenabfindung bei spaterer Gelegenheit erneut zur Sprache 
kam, gi ng er so weit, sich fUr eine "vollige Enteignung" der ehemaligen Fiir
sten auszusprechen ", ein Vorschlag, der bei der KPD mehr Beifall fan d als bei 
der SPD - wie iiberhaupt in den Momenten, in denen sich Reiber links von der 
SPD " bewegte, aus den Reihen der kommunistischen Opposition wiederhoit 
aufmunternde Zurufe kamen ". Bereit, si ch mit der SPD anzul egen, waren die 
Radikaldemokraten auch, wenn es urn MaBnahmen zum Schutz der Republik 
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ging. U. a. wandte sich Reiber nachdriicklich gegen eine Ausweitung des Uni
formverbots (das sich primiir gegen die SA richtete) auf das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold ", dem auch manches RDP-Mitglied angehiirte li . Die Ver
teidigung der Republik war ein zentrales Anliegen der Radikaldemokraten. 
Si e forderten di e unbedingte Verfassungstreue der Beamten 32 und traten 
Bestrebungen zur Abschaffung des Nationalfeiertages entgegen J] Di e Haupt
gefahr fUr die Republik sahen sie in der nati onalsozialistischen Bewegung, 
gegen die sie wiederholt Steliung bezogen. Sei es in einer kl einen Anfrage 
wegen niichtlicher Ruhestorung durch einen NSDAP-Umzug in Darmstadt " 
oder in einer Grundsatzrede zur Verteidigung der Demokratie gegen den 
Faschismus, die Reiber mit den Worten schloB: 

Wir werden es nicht dulden, daB der Nationalsozialismus auch nur eine 
Minute lang in Deutschland di e Macht ergreift! J5 

So gem man di e Entschlossenheit zur Kenntnis nimmt, so wenig kann man 
dariiber hinwegsehen, daB di e Radikaldemokraten gewi B nicht di e Kraft 
waren, die di e Nazis an der Machtiibemahme hiitte hindem konnen. Die 
Zuversicht, die Reiber in dieser Rede artikulierte, mag auch durch die zujener 
Zeit ungewohnl ichen Kriifteverhii ltnisse im hessischen La ndtag begriindet 
gewesen sein : Mitte 193 1 saBen dort zwei Radikaldemokraten einem National
sozialisten gegeniiber. 

Die wahren Relationen solite die Neuwahl am 15. November des Jahres 
deutlich werden lassen. 

Die RDP 109 mit Jul ius Reiber als Spitzenkandidat in den Wahlkampf. Sie 
entfaltete eine rege Versammlungstii tigkeit, aus dem ga nzen Reich reisten 
prominente Parteimitglieder an 36. Auch der parteilose Arbeitsmini ster Koreli 
sprach sich zugunsten der RDP aus". Di e Staatspartei empfand das Auftreten 
der Radikaldemokraten als em ste Konkurrenz, ihr Reichsgeschiift sfUhrer hielt 
aus di esem G rund einen gesteigerten Wahlkampfeinsatz fUr erforderli ch ". 

Das Wahl ergebnis belehrtejedoch die RDP, daB sie offenbar mehr Zuhorer 
zu Versammlungen als Wiihler an die Um e bringen konnte". Mit 4613 Stim
men erreichte sie nur einen Anteil von 0,55 %40. In rund der Hii lfte der 943 Ge
meinden erhi elt die Partei gar keine Stimme, in einem weiteren Drittel bli eb 
sie unter 10. Dreisteliige Ergebnisse konnte sie in den vier kreisfreien Stiidten 
Darmstadt, Mainz, Offenbach und Worms erzielen, wobei das Ergebnis in Rei
bers Heimat Darmstadt mit 849 Stimmen (1 ,5 %) am giinstigsten ausfi el. Das 
fUnft e dreisteliige Resultat konnte di e RDP in Bad Nauheim verbuchen, wo 
11 6 Stimmen einem Anteil von 2,3% entsprachen. Auf dem Lande variierten 
die Ergebnisse zum Teil betriichtlich. In einigen Weinbauemorten kam di e 
RDP auf zweisteliige Prozentzahlen, so in Eberles Heimatort Wolfshei m mit 
12,1 %. Das ist ein Hinweis darauf, daB di e auf Berlin konzentri erte "Inteliek
tuelienpartei"'1 in lokal begrenztem Rahmen auch biiuerliche Wiihl er errei
chen konnte. Ein weiteres Indiz dafUr ist die Beigeordnetenwahl in Bechtols
hei m, wo der radikaldemokratische Kandidat in der Stichwahl den Nati onal
sozialisten schlagen konnte". Diese Teilerfolge konnten natiirlich nicht ver
gessen lassen, daB die Partei ihr Hauptziel, die Riickkehr in den Landtag, nicht 
erreicht hatte. Der hessische Landesvorstand bezeichnete das Ergebnis zwar 
"keinesfali s als entmutigende Ni ederlage" " , aber die Partei wurde sich doch 
ihrer schwachen Steliung bewuBt und hat ihre Strategie unter dem Eindruck 
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des schwachen Abschneidens im Volksstaa t Hessen in einigen Punkten geiin
dert. Bei den niichslen Landtagswahlen - in PreuGen und Bayern am 24, April 
1932 - verzichlele sie auf eine eigene Kandidatur und ri ef zur Wahl der SPD 
auf", Auch zur Reichstagswahl am 31. Juli desselben Jahres Iral die RDP nichl 
an - gab diesmal jedoch ihren Anhiingern di e Stimme frei ". 

* * * 
In Hessen allerdings Iral die Gruppe urn Reiber 1932 noch einmal zur Land

lagswahl an. Nach einer Wahlanfechlung durch die Wirlschaftspartei hatte der 
Hessische Staalsgerichtshof den Landlag aufgelast. Bei der fa ll igen Neuwahl 
am 19. Juni Iral Reiber erneut als Spitzenkandidal aur. Ansonsten gab es 
jedoch einige Veriinderungen. Johann Eberl e war am 2. Februar des Jahres ge
slorben. Den zweiten Lislenplatz beselzle nunmehr Friedrich Schuckmann, 
Burgermeister in der RDP-"Hochburg" Bechlolsheim. Di e Lisle nannle sich 
diesmal "Hessische Demokraten" - dies wohl nichl nur aufgrund von Zweifeln 
an der Att raktivitii l der Radikaldemokratischen Parlei, sondern auch, urn 
mehr Zuspruch von den Anhiingern der ehemaligen DDP zu erhalten, da sich 
die Staalspartei mil den anderen burgerlichen Millepa rteien zu dem Wahl
bundnis "Nationale Einheitsliste" zusammengeschlossen hatte. Da man die 
eigene Ruckkehr in den Landlag nichl mehr als sicher ansah, war man zudem 
eine Lislenverbindung mit der SPD eingegangen, damit di e erhaltenen Stim
men auf all e Falle zur Berechnung von Mandalen berucksichligl werden 
konnlen. 

In der Tal gela ng es, mit 4 92 1 Stimmen (0,66 %) das Resultat leichl zu ver
bessern. Di eses Ergebni s ist bemerkenswert angesichts der Tatsache, daG die 
NSDAP ihren Stimmenanleil weiler erha hen konnle, wiihrend di e burgerli
che Mitte als Nationale Einheitsliste nichl einmal d ie Hii lfte ihrer Vorjahres
zahlen erre ichte und auch SAPO und KPO, die di esmal vereinl kandidierlen, 
nur noch mil einem statt zwei Abgeordneten zuruckkehrten '6. Die Hessi
schen Demokralen konnlen in vier zusiitzlichen Orlen dreislellige Slimmen
lOhlen verbucben: GieGen (1 59 = 0,9%), Alzey (108 = 2,2 %), Gau-Odernhei m 
(1 14 = 10,6%) und Bechlolsheim (120 = 15,4 %). Den Spilzenwerl erzielte die 
Gruppe urn Reiber in dem kJeinen Ort Otterbach mit ei nem Anteil von 22,4 %. 
Allerdings konnte auch dieses Ergebni s der Liste kein Mandal bringen, so daB 
man sich damil Iraslen muGle, wenigs tens der SPD geholfen zu ha ben, ihre 
Position wieder leicht zu verbessern 47, 

* * * 
Damil war die politische Wirksamkeil der ehemaligen DDP-Fraktion im 

Volksslaal Hessen endgultig beendet. Denn auch dem Staalsparteiler Schrei
ber war die Ruckkehr in den Landlag auf dem Tickel der Einheilsliste nichl 
geglUckt. Das Mini slerium des parleilosen Korell war schon am 1. Dezember 
1931 aufgelast worden ". 

Nachzulragen bleibl, daG Julius Reiber nach 1945 in Darmstadt wieder poli
lisch akli v wurde, nun als Milglied der SPD. Er wurde zuniichst Sladtschulral 
und Burgermeisler, I948 Mitglied des Sladlrals und 1952 Sladlverordnetenvor
sleher. 
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Die Prasenz der Radikaldemokraten im Hessischen Landtag blieb also eine 
Episode von wenigen Monaten Dauer. Nach Aufl tisung der demokratisch
staatsparteilichen Arbeitsgemeinschart nahmen die radikaldemokratischen 
Abgeordneten an neun Landtagssitzungen (117.-125.) zwischen dem 7. Juli 
und 16. Oktober 1931 teil. Sie ergrifTen in dieser Zeit 21 mal das Wort, darunter 
zu einer groBen und drei kleinen Anfrage n. 1hr Beitrag zur hessischen Landes
po1itik b1i eb indes zwangslaufig gering. Zur Mehrheitsfindung fUr die Regie
rung waren sie ni cht notwendig: SPD und Zentrum vermgten liber 37 von 70 
Stimmen. Reiber und Eberle schlosse n sich aber auch keinem der beiden 
opposit ionellen Lager an, sondern verstanden sich dort, wo sie Stellung bezo
gen, als kritisches Korrekt iv zur Regierungsmehrheit. Sich selbst als "Linke" 
einschii tzend ", sahen sie ihren Hauptfeind in der Opposition von rechts 
auBen. Nach ihren eigenen Worten waren sie angetreten, um die "Republik 
den Republikanern zu rlickzuerobern" und all e zu sammeln, "die an den Ideen 
von Schwarz-Rot-Gold, an der Freiheit und an dem Ideal des sozialen Volks
staats" fes thi elten so. Dabei zeichnete sich immer deutli cher als einzige Per
spektive ab, mit der "einzige(n) einfluBreiche(n) groBe(n) republikanische(n) 
Partej"SI zllsammenzuarbeiten, die sie noch entdecken konnten: trotz einiger 
Reibungen waren die Radikaldemokraten - das legt ihr Verhalten 1932 nahe 
ein guter Partner mr di e SPD geworden. Sie haben mit Sozialdemokraten 
nicht nur im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zusammengearbeitet, sondern 
sich auch loyal an der Eisernen Front beteiligt, di e ansonsten von alien nicht
sozialdemokratischen Gruppen eine "A bfuhr" erhielt 51. Neben den Wahlauf
rufen zugunsten der SPD gab es wi ederholt Listenverbindungen, so auch beim 
rundum blamablen Antreten der RDP zur Reichstagswahl am 6. November 
1932 " . 

Die Ergebnisse dieser Betrachtung sollen daran erinnern, daB generelle 
Aussagen liber die Demokratiefeindlichkeit der kJeinen Parteien der Weima
rer Republik " cum grano salis zu betrachten sind. AJl erdings ist die Radikal
demokratische Partei, um das Bild aufzugreifen, kaum liber die GrtiBe eines 
Salzkorns hinausgekommen und wird bei groBflachiger Betrachtung der Par
teienlandschart ort gar nicht wahrgenommen. Konturen gewinnen kann sie 
erst durch die veranderte Perspektive von Fallstudien, lokal- oder regionalge
schichtlichen Untersuchungen ss. So interessant und kontrar zum generellen 
Eindruck deren Befunde allerdings auch sein mtigen - sie ktinnen ni cht das 
desolate Bild verstellen, das die Weimarer Demokratie in ihrem Endstadium 
bot. 

Anmerkungen : 
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