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Der Landkreis Fritzlar grenzt siidlich an den Landkreis Kassel. Diese raum
liche Nahe zu der in der Weimarer Republik bereits voll industrialisierten, ur
baneo Insel Kassel kann indessen gravierende sozio-6konomische und politi
sche Unterschiede zwischen beiden Regionen nicht verdecken I. Den An
schluB an eine industrielle Moderne haben weite Teile des Kreises Fritzlar in 
den 20er und 30er Jahren noch kaum vollzogen. Zwar ist - bezogen auf die for
malen Kategorien der Reichsstatistik - der Anteil der land- und forstwirt
schaftlichen Bevolkerung im Landkreis Kassel mit 39,7 % noch nahezu gleich 
groB wie im siidlichen Nachbarkreis mit 39,4%, Arbeiter machen in beiden 
Kreisen 37 % der Bevolkerung aus, doch suggeriert das Ahnlichkeiten, die von 
der sozialen Realitat nicht gedeckt sind. So ist mit I1 % der Anteil der Land
arbeiter an der Fritzlarer Bevolkerung noch erheblich, er betragt fast ein Drit
tel aller Arbeiter und deutet im Unterschied zur starker industriell gepragten 
Arbeiterschaft des nahen Kasseler Umlandes auf eine wesentlich starkere Do
minanz des landwirtschaftlichen Sektors im Kreis Fritzlar hin. Neben vor Ort 
beschaftigten Landarbeitern pendelt eine nicht genau zu beziffemde Anzahl 
Fritzlarer Arbeiter - hauptsachlich aus den nordlichen Kreisorten - nach Kas
sel zur Arbeit ein. Die Quellen sprechen zumeist von Bauarbeitern . Echte In
dustriearbeiter mit Arbeitsplatzen in der GroBindustrie Kassels gibt es im 
Kreis kaum. Die sieben Steinbriiche im Kreis Fritzlar mit durchschnittlich 58 
Beschliftigten als groBte Betriebe des Kreises andern an diesem Bild nichts. 
Damit ist ein gewichtiges Strukturproblem des Kreises angesprochen: Es gibt 
praktisch keine Industrie: Die einzige Fabrik im Kreis ist eine Zuckerfabrik, 
also ein reiner Saisonbetrieb. Entwicklungsimpulse von auBerhalb kommen, 
auGer im erwahnten Kreisnorden - und 3uch da nur in wenigen verkehrsgtin
stig gelegenen Orten - nur vom Kraftwerk Borken, das an der sildlichen Kreis
grenze im Nachbarkreis Homberg liegt '. Die Betreibergesellschaft baut einen 
siidlichen Kreisort (KJeinenglis) zur Arbeiterwohnsiedlung aus, mit dort aller
dings gravierenden sozio-politischen Konsequenzen: lokale Auflosung tradi
tioneller Bindungen an parochiale Politik, an Kirche und "bauerliches" Leben, 
dazu Hinwendung zu linker, organisierter Politik der Variante SPD. Dieser 
Ort, das sei vorweg erwahnt, bleibt in einer sich rasant faschisierenden Umge
bung bis 1933 eine Domane der Arbeiterbewegung, wie sonst nur zwei, drei 
Orte im Norden des Kreises. Die NSDAP ist und bleibt hier ohne Chance. Von 
auBen induziert ist dieser Wechsel der politischen Kultur eines kleinen isolier
ten Ortes interessanterweise auch dadurch, daB ein erheblicher Teil der Kraft
werksarbeiter - aus anderen Reichsgebieten (aus dem Osten des Reiches) zu
gewandert - Industieerfahrungen und Erfahrungen mit linker, organisierter 
Politik mitbringt. 

Der GroBteil der "Arbeiter" ist im Kreis selbst beschaftigt und dort nicht in 
Industriebetrieben. Das Bau- und Baunebengewerbe ist groBter Arbeitsplatz-
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anbieter im Kreis, gefolgt vom Hande!. Hier zeigt si ch die Strukturschwache 
des Kreises deutlich in der BetriebsgroBe. In der Baubranche sind es 4,8 
Beschaftigte pro Betrieb im Durchschnitt, im Handel 1,9. Der Kreisdurch
schnitt fUr aUe Gewerbebetriebe liegt bei 3,1 (zum Vergleich: fUr den Regie
rungsbezirk Kassel insgesamt liegt dieser Wert bei 5,1). Fur Industrie und 
Handwerk lauten die Vergleichszahlen 3,5 (Fritzlar) und 6,0. 

Kleine Betriebe, kaum Expansionschancen, schlechte Strukturbedingun
gen - so konnte des Fazit zur Sozialstruktur lauten. Dieses Bild bestatigt sich 
fUr die Betriebe auch im Einkommensteueraufkommen. Liegt der Reichs
durchschnitt gezahlter Einkommensteuer dort bei 4584,- RM, so lautet der 
Vergleichswert fUr Hessen-Nassau 3009,- RM, fUr den Kreis Fritzlar nur noch 
1436,- RM. Dies ist noch weiter zu difTerenzieren nach Bauern mit 1208,- RM 
und Gewerbe mit immerhin 2374,- RM. Das ist eine Umschreibung fUr Ar
mut, aUerdings nicht fUr durchgangige Pauperisierung. Die Fritzlarer sparen 
selbst in der Weltwirtschaftskrise noch. Fast aUe im Kreis vertretenen Banken 
verzeichnen noch 1932 wachsende Einlagen, aUein die Kreissparkasse halt in 
diesen Iahren Guthaben von 75,- RM pro Kopf der Bevolkerung. Damit un
terscheidet sich der Kreis deutlich von Durchschnittsdaten aufReichsebene: 
Dort sind Einlagenabzlige von liber 80% zu konstatieren (1928-1933). Auch die 
Zahl der Konkurse halt sich im Kreis in Grenzen. 1931-1933 werden 304 OfTen
barungseide gezahlt. Sie betrefTen selten die Landwirtschaft (4,6% der FaUe), 
die Rlickkehr zur naturalen Subsistenzwirtschaft hatte vielen Bauern das 
Uberleben in der Krise gesichert. 23,4% der Pleiten dieser Zeit entfaUen auf 
das Handwerk, weitere 53,3% auf das Gewerbe, vor aUem auf Handler; aber 
unter den BetrofTenen finden sich auch 10,9% Arbeiter. Es trim kaum groBere 
Betriebe: so geht beispielsweise von den Baubetrieben keiner in der Krise un
ter. Der Spartick vieler Fritzlarer und die Moglichkeit der Landwirtschaft zur 
natural en Subsistenzsicherung treibt die an Geldzirkulation gebundenen 
Kleinbetriebe im sekundaren und tertiaren Bereich an den Rand des Ab
grunds, nicht aber die Bauern. Das muB man wissen, wenn spater wahlanalyti· 
sche Plausibilitaten zur Herkunft des NS-Elektorats aufgesteUt werden. 

Vielen Arbeitern geht es da schon schlechter. Die Zuckerfabrik, die Baube
triebe, aU das sind Saisonunternehmen. Entsprechend hoch bleibt liber die 
ganze Zeit der Weimarer Republik hinweg die saisonale Arbeitslosigkeit. Im 
Nachwinter des Inflationsjahres 1923124 sind beispielsweise 1300 Arbeiter 
ohne Broterwerb; das sind ein Drittel aUer Arbeiter mit ihren Familien. AUer
dings verschlechtert die Krise nach 1929 die Lage hi er erheblich. Im Mai 1932 
sind 2258 Arbeitsuchende gemeldet, von denen nur noch 26% Arbeitslosen
geld beziehen, 18% "Ieben" ganz ohne ofTentliche Unterstiitzung. Der wo
chentliche Kaufkraftverlust im Kreis errechnet sich auf 45000,- RM und ent
spricht damit annahernd dem gesamten einkommensteuerpflichtigen Ein
kommen im Kreis. Das tragt verstandlicherweise sehr erheblich zu den Proble
men im Handwerk und im Handel bei. Zusatzlich belastet das Arbeitslosen
problem die ofTentlichen Kassen, vornehmlich den Kreishaushalt - aUerdings 
deutlich schwacher als den Nachbarkreis Kassel: Keine der Kreisgemeinden 
und Stadte geht in "Konkurs", fast liber den gesamten Zeitraum konnen die 10-
kalen Etats ausgeglichen werden. AUerdings sind die Arbeiterwohngemein
den im Norden harter betrofTen als die bauerlich-mittelstandischen im Sliden. 
Zur Defizitfinanzierung werden auch Steuern erhoht bzw. neu eingefUhrt. So 
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steigert sich der Hebesatz der 1930 in der Kreishauptstadt Fritzlar eingefUhrten 
beriichtigten Biirgersteuer von 100% auf500 % in 1932. Dabei muB man sich al
lerdings die finan zielle Wirkung vor Augen halten. Bei einem stiidtischen Etat 
von 670000,- RM , dem niedrigsten der Jahre 1928 bis 1933 ', aber auch dem 
einzigen, der den Tilel "Krisenetat" annahemd verdient, betragt das Aufkom
men aus Biirgersteuem ganze 9500,- RM . Im gleichen Jahr werden allein 
durch Gehaltskiirzungen 30000,- RM eingespart mit den erwiihnten krisen
verstiirkenden Konsequenzen. Im gleichen Jahr betragen die Fritzlarer Vnter
stiitzungszahlungen fUr Arbeitslose 45000,- RM, die des Kreises sogar iiber 
400000,- RM. Das bedeutet fUr die iitfentlichen Haushalte zwar erhebliche 
Verschiebungen in den einzelnen Etatposten, nicht aber den Ruin . Per Saldo 
kommt der Kreis - beispielsweise auch im Vergleich zum angrenzenden Kas
seler Landkreis ' - relativ gut iiber die Runden. 

Nun konnte man vermuten, eine solche Krise, die zwar im Kreis deutlich 
spiirbar ist, ab er keineswegs jeden gleichermaBen betriffi, hiitte zu breiten So
lidaritiitsmaBnahmen fUhren kiinnen. Das ist aber nicht der Fall, obwohl die 
Miiglichkeiten fUr eine materielle Lastenverteilung damals im Kreis Fritzlar 
nach der "Buchform" weit grof3er waren als beispieisweise im Nachbarkreis 
Kassel : Geld war vorhanden, es wurde we iter produziert, vor allem in der 
Landwirtschaft. Neben den gesetzlich festgelegten Krisenhilfen fUr Arbeits
lose erschiipft sich die materielle Solidaritiit in weihnachtlichen Kleider- und 
Kartotfelspenden - das sind Tropfen auf den heiBen Stein. Anstelle von Soli
darisierungen findet sich vielmehr eine deutliche Verschiirfung der sozialen 
Hauptkonflikte im Kreis zwischen dem alten Kleinbiirgertum der Handwer
ker, Gewerbetreibenden und Bauem einerseits und den Arbeitern anderer
seits. 

Diese Konfliktlinie, seit dem Entstehen der Arbeiterbewegung in der Re
gion auch im Kreis Fritzlar virulent, in der Mitte der 20er Jahre nur oberfliich
lich politisch iiberdeckt, bricht nun zu Beginn der 30er Jahre heftig auf. Sie de
terminiert letztendlich den Aufstieg der NSDAP als Versuch des akut und 
strukturell iikonomisch geschwiichten, politisch noch wenig organisierten al
ten Kleinbiirgertums, gleichsam mit Gewalt und im Konflikt mit der scheinbar 
viel durchsetzungsflihigeren Arbeiterbewegung AnschluB an den gesellschaft
lichen EntwicklungsprozeB zu gewinnen, ohne aktiv die Basis der eigenen Pro
duktionsweise strukturelt zu verandern bzw. zu modernisieren. Letzteres 
niimlich konnten si ch diese Fritzlarer weder so recht vorstellen noch wiinsch
ten sie es. Fur diese Fritzlarer war ihre Existenz als kleine Handwerker. Bauern 
und Handler - so wie sie eben war - eine conditio sine qua non ihres Lebens 
iiberhaupt, die in Frage zu stellen fUr sie gleichbedeutend war mit iikonomi
schen, sozialen und letztendlich physischen Vntergangsiingsten s. Verschiirft 
wurden solche Deutungsmuster von der Bedrohung durch . Niederlagen", die 
sie in den wenigen Jahren seit 1914 bereits erlitten hatten, od er glaubten, erlit
ten zu haben. 

* * * 
1918119 hatte das zuvor politisch unangefochtene Kleinbiirgertum seine 

Hegemonie zumindest in Teilen des Kreises de facto verloren. Die deutsche 
Niederlage im I. Weltkrieg, die scheinbar drohende Gefahr einer .Bolschewi-
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sierung" des Reiches, spater die Inflation, andauernde Probleme der Repro
duktion der eigenen sozialen Gruppe - all das muBte als Kette von Niederla
gen erfahren werden. Sie muBte urn so bedrohlicher erscheinen, als die Arbei
terklasse, diese Gestalt gewordene Zukunft pauperisierter Kleinbiirger, nicht 
nur Menetekel war, sondern off en bar 3uch tiber die besseren Karten im politi· 
schen Spiel urn die Zukunft zu verfugen schien. Eine Sozialdemokratie, von 
der es - anders als im Landkreis Kassel- im Kaiserreich zumeist nur geheiBen 
hatte, sie trete kaum tifTentiich hervor, etablierte seit 1918 im Kreis eine starke 
Parteiorganisation. Es wurden Gewerkschaften aufgebaut, die si ch in Streiks 
und Tarifauseinandersetzungen einliel3en. Das btirgerliche Vereinsleben ver
doppelte sich : Nahezu in jedem art, in dem es Arbeiter gab, entstanden auch 
Arbeitervereine. 

In tikonomisch dauerhaft gef"hrdeter Situation muBte das Kleinbiirgertum 
auch politisch den Kampfmit seiner eigenen Zukunft-als-Mtiglichkeit, der Ar
beiterbewegung aufnehmen. Dazu war es nicht in der Lage und zunachst auch 
kaum willens. Es bildete nach 1918 Biirgerwehren zur .Aufrechterhaltung von 
Ruhe und Ordnung". Sie kamen allerdings nicht zum Einsatz, denn die "Revo
lution" blieb aus im Landkreis Fritzlar. Die Sozialdemokratie - andere "linke" 
Parteien kommen iiber ein Randdasein in Fritzlar im Unterschied zum Land
kreis Kassel nicht hinaus - stellte sich den Wahlen. Eine Art .Machtergrei
fung" wurde weder von auBen betrieben oach VOT art. Aber der Klassenkon
flikt war damit ofTen auf der politischen Biihne installiert. Die Austragungs
modalitaten verlagerten sich zwar van einer lalenten Konfrontation aur der 
StraBe wahrend der sogenannten Prosperitatsphase der Republik in die Magi
strate und Dorfparlamente; indessen blieb die Frontstellung scharf. Zwischen 
Arbeitern und Kleinbiirgertum gab es kaum Beriihrungspunkte - nicht in der 
Politik, nicht in den Vereinen oder sonstwo. Allerdings gelang es dem Klein
biirgertum nicht, sich in dieser Phase von traditioneller Honoratiorenpolitik 
zu trennen. Eine roil dem Reich vermittelte organisierte Politik, die wider
sprtichliche Interessen dieser Schicht zu integrieren in der Lage gewesen ware, 
wurde im Fritzlarer Kreis nicht aufgebaut - dies im Kontrast zur Arbeiterbe
wegung, die mit der Sozialdemokratie iiber ein schlagkriiftiges Politikinstru
ment seit 1918 verfUgte, dessen Vertretungsmonopol auch in den spateren Jah
ren der Weimarer Republik durch die Konkurrenz der KPD kaum beriihrt 
wurde. Einen vergleichbaren Stand organisierter politischer Durchsetzungs
f"higkeit zu entwickeln, brauchte das Kleinbiirgertum in Fritzlar - und auch 
anderswo, beispielsweise in Kassel und aufReichebene - nach der Revolution 
noch einmal mehr als zehn Jahre. 

In der Okonomie wird gegen Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre von den 
vor art bereits bestehenden Wirtschaftsvereinen (sowei t mtiglich) der Weg 
supralokale r Expansion beschritten. Das trifTt fUr die Bauern zu, die iiber den 
eigenen und lokalen Verbrauch hinaus produzieren . Ihre Form findet diese 
Expansion in Absatzgenossenschaften, die bis Frankfurt und das Ruhrgebiet 
liefern. Damit wird aber gerade der Weg beschritten, der in Verbandsstellung
nahmen aus dieser Zeit vom Kleinbiirgertum aufs scharfste bekiimpft wird: 
Die tikonomisch leistungsfahigsten Teile der Bauern stellen sich der Konkur
renz, ahnlich Teilen des Gastgewerbes. In Anfangen, se it Beginn der 30er Jah
re, vertritt hier eine einfluBreiche Lobby den Ausbau des Fremdenverkehrs. 
Damit unterlaufen diese Gruppen, ohne das zur Kenntnis zu nehmen, eine ih-
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rer politischen Hauptforderungen, diejenige nach Konkurrenzschutz durch 
den Staat. Teile des Kleinbtirgertums, hier besonders das Baugewerbe, fahren 
nach dem Abflauen der Krise auf dem Status quo ante fort, in nicht geringem 
Umfang alimentiert durch affentliche Auftrage. Der Ausbau der Wehrmacht 
zeitigt auch fUr Fritzlarer einige - nicht produktive - kommerzielle Wirkun
gen. Etliche kleine Schuster und Handler dagegen bleiben auf der Strecke. Par
tielle Organisierung okonomischer Interessen wird verwirklicht, wo es dUTch
setzbar ist. Aber eine bewuBte Akzeptanz von Marktnotwendigkeiten ein
schlieBlich ihrer konkurrenzbedingten Folgen fehlt sonst durchgehend. Die 
alten Forderungen des Kleinbtirgertums nach Staatshilfe und Staatsschutz 
verstummen keineswegs, und die Aufgabe des eigenen (Klein-)Unterneh
mens erscheint den meisten weiterhin undenkbar. Der Vorwurf an die Arbei
ter, von deren Einktinften viele Fritzlarer nicht zuletzt abhangig sind und blei
ben, ihnen gehe es zu gut, wird selbst zu Zeiten weiter erhoben, als die Not
wendigkeit von HilfsmaBnahmen gegen die Arbeitslosigkeit zumindest fUr die 
Offentlichen Hande auch ideologisch akzeptiert wird (etwa ab 1932) und Ar
beitsbeschaffungsprogramme graBeren Stils konzipiert werden. Die Front
stellung gegen Arbeiter bleibt ultima ralio allen politischen Denkens im Klein
btirgertum. Forderungen nach Existenzerhaltung und Zukunftssicherung sind 
zwar genuin 6konomische, sie werden aber an eine sich poiitisch definierende 
Instanz gerichtet, an den Staat. 

(Konkurrenz-) Schutzforderungen und ahnliches haben in Hessen tibrigens 
Tradition. "Man" wendet sich im Kleinbiirgertum schon gegen die Arbeiter
klasse, als es sie hier - zumindest als Industrieproletariat - noch gar nicht gibt. 
Gewerbefreiheit und die damit verbundene Auflasung patriarchalisch-feuda
ler Arbeitsverhaltnisse werden vom Kleinbtirgertum nicht als liberalisierende 
Expansionschance begriffen, sondern als Bedrohung der alten Ordnung. Dies 
war verbunden mit der dauerhaften Angst VOT HandwerksbuTschen, die nun in 
die doppelte Freiheit des Arbeiterdaseins entlassen werden. Als die Kasseler 
Industrie wachst und das dortige Proletariat sich zu organisieren beginnt, also 
am Ende des vorigen Jahrhunderts, wird die Angst nicht kleiner. Allerdings: 
In der Enge des preuBischen Kaiserreichs werden konkurrenzbedingte Paupe
risierungsprozesse im Kleinbtirgertum der Handler und Handwerker zwar be
reits spiirbar, "man" sieht si ch abeT andererseits in der Sonne symbolischer 
Gratifikationen, "man" ftihlt si ch groB als Mitglied einer "staatstragenden Ge
sellschaftsgruppe" in einem scheinbar prosperierenden Reich mit Weltmacht
ambitionen. Urn 1930 ist das alles anders - mit einer wesentlichen Folge, urn 
die es hi er geht. War Politik im Kaiserreich in gewisser Weise im Kleinbtirger
turn noch gar nicht natig, jedenfalls nicht als Organisierung von Interessen
strategien, weil u. a. der Gegner Sozialdemokratie durch Wahlrechtsbesonder
heiten, soziale Stigmatisierung und anderes nur muhsam groB wurde, weil 
"man" sich zudem mit dem Kaiser als hachstem Reprasentanten des politi
schen Systems eins wuBte im gleichen Geiste, so reicht in der Weimarer Repu
blik diese Politikform, die si ch auf dem Lande als Honoratiorenpolitik dar
stellt, nicht mehr aus. 

Der - bei Gefabr des Untergangs - folgende AnpassungsprozeB im Klein
btirgertum ist auBerst mtihsam und aggressionsgeladen. Er verlauft zu lang
sam und zu spat. Jetzt zeigt sich, daB die scheinbare Ruhe und die Ordnung 
des Kaiserreichs Makulatur waren angesichts der Dynamik der Produktivkraft-
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entwicklung, und daB politische Anpassungsleistungen im Kleinbiirgertum 
verschlafen worden sind. Es gibt in den ersten zehn Jahren der Weimarer 
Republik keine Politikform im Kleinbiirgertum, die deren widerspriichliche 
Interessen zu integrieren und mil Durchsetzungschancen auszustatten fahig 
ist ~ eigene Erfahrungen, auf denen "man" aufbauen konnte, bestehen organi
satorisch hochstens in der Vereinskultur; politische Parteien als mod erne 
schlagkraftige Organisationen mit gesamtgesellschaftlichem Aktionsradius 
gibt es nur beim Gegner, bei den Arbeitern. 

* * * 
Etwa bis 1927128, also bis zum Ende der "Goldenen Zwanziger", versucht 

man es - nicht nur in Frilzlar - mit Parteien, die im wesentlichen schon aus der 
Kaiserzeit bekannt sind, mit politischen Organisationen also, die lokal keine 
sind, die sich nur zu Wahlzeiten mehr oder weniger form ell auf die bekannten 
iirtlichen Honoratioren als ihrejeweiligen Listenkandidaten festlegen . Partei
veranstaltungskontinuitaten zwischen Wahl-Perioden gibt es praktisch nicht, 
ebensowenig "echte" Wahlkampfe. Noch 1932, als es fUr das klassische biirger
liche Parteienspektrum aus DDP, DVP, DNVP und - als stadtische Fritzlarer 
Besonderheit - Zentrum langst urn die Existenz geht, finden zwischen Fe
bruar bis November 32 (Wahl-)Veranstaltungen dieser Parteien stall, davon al
lein acht des Zentrums, 18 der DNVP ; im Rest von sechs Veranstaltungen sind 
auch solehe der Durchgangsparteien Landvolk, CSV und Wirtschaftspartei 
enthalten. Dem stehen gegeniiber 209 NSDAP-, 132 SPD- und 53 KPD-Veran
staitungen,jede dieser drei Parteien allein bietet im Kreis weit mehr Veranstal
tungen an als alle btirgerlichen Gruppierungen zusammen 6. 

Die Nicht-Prasenz der vier biirgerlichen Parteien im Kreis trilft si ch mit ei
ner weit verbreiteten Abneigung gegen den Berliner parlamentarischen "Par
teienhader". Der Ausweg daraus kann aber nur heiBen : "Man" lernt vom poli
tischen Gegner bzw. der macht vor, daB sich mit politischen GroBorganisatio
nen auch (Interessen-)Politik machen laBt. Ohne moderne Organisation geht 
es nicht mehr. Die traditionellen Parteien sind allerdings verschlissen, zu sehr 
mit dem vom Kleinbiirgertum abgelehnten Weimarer System verbunden, sind 
nicht efTektiv. 

Einzige Ausnahme bleibt das Zentrum. Dieses soll hier kurz exkursorisch 
behandelt werden, weil Fritzlar-Stadt damals mit iiber 2300 Katholiken von 
zusammen rund 4000 Einwohnern die einzige katholische Exklave we it und 
breit darstell!. Hier hat sich historisch ein geschlossenes katholisches Milieu 
entwickelt, das in der Weimarer Republik auch parteipolitisch prasent ist. 
Fritzlar-Stadt ist in dieser ganzen Zeit bis 1933 fest in der Hand des Zentrums, 
wobei die Partei zu lokaien Wahlen unter dem Namen "katholische Liste" an
trill - ein, auch von anderen biirgerlichen Parteien geteilter, deutlicher Hin
weis iibrigens auf partiklaristische Abgrenzungsbestrebungen gegen den "Par
teienhader" in der Berliner Metropole und im Reich, welche bis in den politi
schen Katholizismus VQT art hineinreichen. Als einziges btirgerliches Milieu 
kann das katholische mit Kirche und Vereinswesen, mit seiner Integration in 
die stadtische Infrastruktur (Schulen, Krankenhaus) und politischer Partei 
Identifikations- und Sinnstiftungsangebote bereitstellen, die den wider
spriichlichen Entwicklungstendenzen im Kleinbiirgertum, soweit es katho-
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lisch ist, Stabilitat auch in der Krise verleihen . AlIerdings setzt die Entstehung 
eines solchen sozialmoralischen Milieus eine geniigende Zahl von Mitglie
dern voraus. 

DDP, DVP und DNVP jedenfalls gehen seit 1928 (im Unterschied zum Zen
trum) ihrem politischen Ende entgegen ' . Ein Blick auf die folgende Tabelle 
der Saldenbilanzen soli das flir den jeweiligen Wahleranhang der Parteien im 
Kreis zeigen. Die Tabelle umfaBt mit den Reichstagswahlen (RT) von 1928 bis 
Juli 1932 (RT I) den Zeitraum, der den Aufstieg der NSDAP markiert. Spatere 
Wahlen (November 1932/RT 1I und Marz 1933) spielen flir diesen ProzeB der 
Zerschlagung des alten und die Formierung des neuen, NSDAP-gepragten 
biirgerlichen Parteienspektrums in Fritzlar keine Rolle mehr. Es werden abso
lute Zahlen mitgeteilt, die exakter als Prozentwerte die Proportionen der Ge
samtverschiebungen anzeigen konnen : 

Saldenbilanz 1928-1932 

1928/ RT 1930/RT Differenz 1932/ RT I OifTerenz 

NSOAP 229 3065 + 2836 9242 +6177 

SPO 5557 6049 + 492 5246 - 803 
KPO 198 497 + 299 924 + 427 

ONVP 29U2 551 - 2351 612 + 61 
OVP 1282 344 - 938 91 - 253 
OOP 733 404 - 329 90 - 314 
WiP 655 480 - 175 26 - 454 
CSVO - 760 + 760 194 - 566 
Landvolk 1096 2317 + 1221 8 - 2309 

Zentrum 1094 IllS + 41 1231 + 96 

Sonslige 472 220 - 252 37 - 183 

GUltige 
Stimmen 14 378 159U5 + 1527 mOl + 1796 

Wahlbe-
rechtigte 18101 18 788 + 687 19204 + 416 

Der Tabelle ist zu entnehmen, daB die Gewinner 1930 - neben SPD und 
KPD - der pietistische CSVD und noch einmal in erheblichem AusmaB das 
Landvolk sind, auch schon die NSDAP. Aus dem Bedeutungsschwund der 
Altparteien ziehen die biirgerlichen Wahler zunehmend den SchluB, es miisse 
mit neuen Parteien versucht werden. Schon in einerersten kleineren Welle ge
winnen 1928 die Wirtschaftspartei (WiP) - eher in den KJeinstadten - und das 
erstmals kandidierende Landvolk - eher in den Dorfem - an Anhang. In der 
zweiten Welle (1930) lallt die Wirtscbaftspartei an Bedeutung schon nach, der 
CSVD kommt als neue Alternative dazu, das Landvolk kann sich noch einmal 
mehr als verdoppeln, es ist - hinter der NSDAP - nun grollte biirgerliche Partei 
im Kreis, die DNVP hat diese Rolle 1930 klar abgegeben. 

Ein Jahr zuvor, bei Kommunalwahlen im November 1929, hatte sich bereits 
gezeigt, dall das biirgerliche Lager erstmals parteipolitisch erheblich in Bewe
gung geraten war. Besonders erfolgreich waren neuformierte »Arbeitsgemein
schaften", dies waren primar Btindnisse van Altparteien mit Interessenver
banden und den sog. Durchgangsparteien (WiP, CSVD pp.) in wechselnden 
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Kornbinationen - je nachdern, ob es si ch urn Kommunallandtags- oder Kreis
tagswahlen handelte. Diese "Arbeitergemeinschaften" waren partikularistisch 
aur Hessen oder aur noch kleinere raumliche Einheiten bezogen und damit 
ein erneuter deutlicher Protest gegen die Metropolenpolitik. Sie markierten 
daruber hinaus eine wichtige Station auf dem Weg zu jenen Ein-Programm
punkt-Parteien, wie sie VQC aHem das Landvolk 8 ein Jahr spater im Kreis er
rolgreich reprasentiert; aber auch die WiP geMrt in diese Gruppe und der pri
mar auf pietistische "Heilserlangung" zielende CSVD. 

Zwischen 1928 und 1930 vollzieht si ch also weniger eine Zersplitterung des 
burgerlichen Parteienspektrums als vielmehr dessen Umorientierung. Es geht 
stets urn h6chstens sechs burgerliche Parteien von Bedeutung - plus Zen
trum ; alle anderen burgerlichen Parteien spielen nur eine zu vernachlassi
gende Rolle, bis 1932 werden sie sogar v611ig bedeutungslos, wie ein Blick auf 
die Tabelle der Saldenbilanz zeigt. 

* * * 
1930 erhalt erstmals eine Partei neu e n Typs nennenswert Zulauf: die 

NSDAP. Diese Partei unterscheidet sich fundamental von anderen burgerli
chen Parteien: Sie ist organisatorisch wie politisch-strategisch v 0 r 0 r t pra
sent. Die NSDAP halt - parallel zum beginnenden Ausbau eines Ortsgruppen
netzes im Kreis - bereits 1930 71 Versammlungen ab, und zwar eben nicht nur 
zu Wahlkampfzeiten ; im ersten Halbjahr 1931 folgen weitere 42 ' . Sie verbin
det - im Unterschied zu den Ein-Programmpunkt-Parteien - einen umfassen
den interpretationsentwurf der Gesellschaft (dessen wesentliche Bestandteile 
Antikommunismus und Nationalismus im Kreis scbon zuvor ideologisch rest 
verankert sind) mit 6fTentlich sichtbaren organisatorischen Auf- und Ausbau
anstrengungen . Das haben bis zuletzt noch die Ein-Programmpunkt-Parteien 
versaumt. Dazu ist deren Basis zu schmal ; selbst beim zeitweilig recht erfolg
reichen Landvolk ersetzen die Verbindungen zu den Kreisbauernschaften ei
nen durchorganisierten Parteiapparat mit aufErlangung politischer Macht ge
richteter Zielsetzung ni cht. 

Die NSDAP nimmt die ins Politische ubersetzten 6konomischen Krisen
erfahrungen des alten Kleinbiirgertums in der Form auf, wie sie als Forderun
gen zuvor an den Staat gerichtet worden sind: HofTnungen auf den Schutz 
kleinburgerlicher Okonomie in einem starken Staat. Die NSDAP verstarkt fer
ner die lange eingeubte Gegnerschaft zur Arbeiterbewegung; sie appelliert an 
die schwer angeschlagenen narzistischen Selbstgeftihle dieser gesellschaftli
ch en Schicht, verspricht dabei die Rekonstruktion alter "Macht und Herrlich
keit". Dies unterscheidet sich ideologisch nur graduell von den Altparteien ; 
ab er die NSDAP setzt zusatzlich ihr Programm in prasente Aktion vor Ort urn. 
Das tun die anderen Parteien nicht. Daruber hinaus verspricht die NSDAP mit 
der schon fruh parallel im Kreis aufgebauten SA, ab Mitte 1932 auch rnit dem 
Aufbau von NS-Frauenschaften zum mindesten in Ansatzen die (Re-)Kon
struktion von Milieu. Die NSDAP vermittelt so erfolgreich den Eindruck, die 
"gute alte Zeit" mit den politischen Erfordernissen der Modere verbinden zu 
k6nnen. 

Ganz dementsprechend stammt der NS-Anhang - wahlanalytisch - nicht 
aus dem Zentrums-Elektorat und weitgehend auch n ich taus Uberlaufern aus 
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der Arbeiterbewegung. Beide kiinnen niimlich cum grana salis ihrer Klientel 
bereits bieten, was das Kleinburgertum nicht hat : ein Milieu, gekoppelt mit 
politischem Effizienzversprechen. Die Schwiiche dieser bereits bestehenden 
beiden Milieus im Kreis ist n i c h t, daB ihre Anhiinger zur NSDAP gehen. Die 
Schwiiche dieser Milieus ist es, daB sie nicht expandieren. Wahlanalytisch 
zeigt sich das an sehr hohen Stabilitiitskoeffizienten 10 Angesichts der verfe
stigten politischen Konfliktlinien im Kreis wiire es auch hiichst verwunderlich, 
wenn in Phasen zugespitzter Krisenerfahrungen evangelische Kieinburger 
zum ultramontanen Katholizismus oder zur Arbeiterbewegung ubergegangen 

•• waren. 
Insbesondere auch die SPD hat den Kieinburgern im Kreis nichts zu bieten; 

auf Reichsebene wird sie mit dem ahgeiehnten Weimarer "System" identifi
ziert, im Kreis werden von ihr gelegentlich vorgebrachle sozialpolitische For
derungen gegen die Arbeitslosigkeit als Griffin die Taschen des Kieinburger
turns aufgefaBt. Damit war schon in der Prosperiliitsphase der Republik kaum 
blirgerlicher Anhang zu gewinnen gewesen. Es dUffte hinzukommen, daB die 
SPD unter Hinweis auf die Notwendigkeit legalistisch-parlamentarischer For
men von politischer Konfliktliisung der NSDAP weitgehend die "StraBe" 
uberliiBt, ihr also das Erscheinungsbild aktiven Eintretens fUr (klein-)burgerli
cbe Interessen nicht streitig macht und damit offensive Gegenpropaganda ver
hindert - und zwar "van oben" 11 : Es ist durchaus bekannt, daB Fritzlarer 
Funktionstriiger der SPD in einigen Orten zu diesen Auseinandersetzungen 
mit der NSDAP bereit sind, ab er beispielsweise vom seit 1929 amtierenden 
SPD-Landrat zuruckgepfiffen werden ". 

Dieser sozio-iikonomischen und politischen Konstellation entspricht -
wahlanalytisch - das Elektorat der NSDAP weitgehend. Mit einem allmiihli
ch en Obergang der Wiihlermehrheit zu dieser Partei gelingt politisch - und das 
ist deren wichtiger Effekt - eine Vereinfachung der Ausgangslage weg von 
scheinbarer poiitischer Zersplitterung und hin zu nur oach einem relevanten 
politischen Faktor, der NSDAP. Aus der statistischen Verteilung des Elekto
rats im Kreis liiBt si ch folgern, daB die NSDAP von 1928 bi s 1930 uberall ihre 
burgerlichen Wiihler einsammelt. Statistisch signifikante Beziehungen zu ein
zelnen Parteien lassen si ch kaum fioden. Der Zusammenhang wird abeT deut
lich, wenn die burgerlichen Parteien statistisch als Block gefaBt werden. Ober
gangskorrelationen zeigen, daB die NSDAP 1930 von ehemaligen Wiihlern der 
DDP profitiert haben durfle - in zahlenmiiBig .llerdings nur geringem Aus
maB, denn die DDP war im Kreis schon zu klein - und auch schon von 
zwischenzeitlichen Landvolkwiihlern. Diese Beziehungen sind nur schwach 
signifikant 13 Ein wesentlicher Bestimmungsfaktor fUr den NSDAP-Aufstieg 
dUrfle 1930 die Mobilisierung von bisherigen Nicht- bzw. Neuwiihlern gewe
sen sein; das jedenfalls zeigen Regressionsanalysen 14. 

Einen wichtigen Hinweis auf die Herkunft des NS-Elektorats liefert auch 
der bis zum Fruhsommer 1932 zunehmend hohe statistische Zusammenhang 
des NS-Elektorats mit der biiuerlichen Beviilkerung im Kreis. Das ist in Fritz
lar beispielsweise deutlich anders als im Nachbarkreis Kassel ; es enlspricht in 
Fritzlar fUr die Anfangsjahre des NS-Wachstums genau der Ausbreitungsrich
tung der NSDAP, die sich zuerst in agrarisch-handwerklichen Orten im SUden 
des Kreises elabliert hat und sich von da aus in einer zweiten Etappe bis 1932 
gleichmiiBig in fast alle Kreisorte ausbreitet. Die sudlichen "Bauerndiirfer" 
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sind zudem haufig Orte mit unterdurchschnittlicher, bis 1932 dann aber am 
starksten wachsender Wahlbeteiligung. 

* * * 
Im April 1932 finden in den beiden preuBischen Landkreisen Fritzlar und 

Kassel Landtagswahlen statt. Sehr deutlich zeigt sich hier, daB die NSDAP 
schonjetzt mit 8764 Stimmen im Kreis Fritzlar fast ihr Optimum vom Juli 1932 
erreich!. Neben der weiterhin hohen Bedeutung des Gesamtstimmenzuwach
ses fUr diesen zwei ten Sprung der NSDAP nach oben spielt das Landvolk eine 
entscheidende Rolle, es sackt von 2317 ab aufnahezu nichts: Am 31. Juli 1932 
bleiben ihm noch acht Slimmen. Obergangskorrelationen zeigen, daB die 
NSDAP vor allem dort stark wird, wo zwei Jahre zuvor noch das Landvolk 
seine Bedeutung als zweitstarkste biirgerliche Kreispartei hatte ausbauen kon
nen. In der April-Wahl 1932 zeigt die NSDAP den hochsten statislischen Zu
sammenhang mit der landwirtschaftlichen Bevolkerung 1'. 

Demgegeniiber bleibt auch im Sommer 1932 wahlanalytisch - ganz entspre
chend der politischen Konfliktstruktur des Kreises - Abgrenzung das Charak
teristikum der Beziehungen von NSDAP und "Linken" (SPD und KPD). Die 
statistiscben Beziehungen der NSDAP zu den Resten der anderen biirgerli
chen Parteien (DNVP, DDP, DVP und WiP sowie CSVD) sind in dieser Wahl 
kaum noch von Bedeutung. 

* * * 
ZusammengefaBt laBt si ch zum Aufstieg der NSDAP im Kreis Fritzlar sa

gen: 
In einer durch langfristige okonomische und politische Erosionsprozesse 

im KJeinbiirgertum gepragten und seit der zweiten Halfte der 20er Jahre zuge
spitzten Situation wird die NSDAP zu einer biirgerlichen Sammlungsbewe
gung ne u e n Typs, sie ist der modern organisierte Ausdruck eines rUckwarts
gewandten sozio-okonomischen Interesses. Die NSDAP ist zugleich Aus
druck zugespitzter Konfrontation mit der "Linken", vornehmlich der SPD, 
welche der Polilikstrategie der NSDAP nichts Gleichwertiges entgegensetzt; 
die NSDAP ist damit der Versuch, die sozio-politische Hegemonie des KJein
biirgertums mit altem Inhalt in neuer Form wiederherzustellen. 

Anmerkungen: 

I Detaillierte Quellenangaben uod Literaturhinweise finden sich in : Manfred Kieserling : Fa
schisierung uod gesellschafilicher Wandel. Am Beispiel eines nordhessischen Kreises 1928-
1933, Oiss. Kassel 1989, erscheint 1990. Das empirische Material zu m Landkreis Fritzlar ent
stammt im wesentlichen Aktenbestanden des Marburger Staatsarchivs sowie der kontinuierli
chen, zeitgenossischen Berichterstattung des Fritzlarer Kreisanzeigers zum Thema. 

2 Oer Kreis Homberg wird 1932 mit dem Kreis Fritzlar vereinigt. Die Strukturschwache hinsicht
Ii ch des Induslriaiisierungsgrades wird dadurch eher hoher. 

3 Etatsummen Stadt Fritzlar: in Tsd. RM 
1928 1929 1930 1931 1912 1933 
737 728 781 756 670 732 

4 Vg!. Eike Hennig/Manfred KieserJing: zwischen Fabrik und Hof - zw ischen Republik und 
Dorf. Zur Wahlentwicklung und politischen Kulturdes Landkreises Kassel in der Weimarer Re
publik, Kassel 1990. 
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5 Das "groBe Sterhen im Einzelhande'" ist beispielsweise eine so lche 6ffentl ich vorgetragene 
KJageparole. 

6 Fiir die Vorjahre fehlen ve rgleichbar genaue Archivq uellen. Oer Zeitungsberichte rstattung l Ut 

Folge werden es kaum mehr biirgerliche Parteiveranstallungen gewesen se in . 
7 Die Starke der DOP ist bereits von 1919 aur 1920 erhebl ich reduziert: sie bleibt abe t auf diesem 

Niveau dann his 1928 relativ stabi l. 
8 Regressionsanalyse n weisen aur einen positive n statistische n Zusammenhang des Landvolkes 

mit der DNVP (r = .1784), der DVP (r' = .1679), der spn (.-2 = .1311) und dem Zuwachs der abge
gebenen Stimmen (r=.I628) hin . 

9 Danach ist die Berichterslauung his in das Jahr 1932 hinein liickenhaft . Fu r die Annahme einer 
Abnahme der NSDAP-A ktiy itate n gibt es aber keine Hinweise. 

10 Stabili tiHskoeffizienten bezeichnen ho he r-Werte be i Korrelalionen der Partei A zum Wahl
zeitpunkt t mit sich selbst zu Wahlzeitpunkt I + I. Die Koeffizienten fU r das Zentrum li ege n all e 
bei mind este ns .95, die fUr d ie SPD be i mindestens .84. 

11 Diese Po litik der SPD ist zwar aus ihrer Parteitradit io n erkHirbar und hat auch po litiktheore
tisch gu te Grunde fU r si ch - es bleibl abe r zu fragen , ob Posilionen angemessen sind , welche an 
der parteipolitischen Neu lralitiit des Staates auch noch in Phasen latenten Burge rkrieges fest
halten. Hier machte sich auch das Fehle n eines Verfassungsschu tzrechtes hachst negatiy be
merkbar - allerd ings auch d ie mangelnde Be reitschafi, die Republik und ih re Verfassung ak ti y 
zu schutze n. Vg!. dazu die PreuBisc he Denkschrift yo n 1930 : Die NSDA P a1s staats- uod repu
blikfeindliche, hochyerrii terische Ve rbindu ng, in ; Robert Kempner (Hrsg.): Der yerpaBte Nazi
Sto p, Frankfurt / Berlin/Wien 1983. 

12 Oer Landrat war ein Komp romiBkand idat. An seiner Ernennung waren beteiligt das preuBische 
Inoen mi nisteriu m, der Regierungspriisident Kasse l, Yor Ort die SPD und die Kreislagszen
trumsfraktion. Oer Landrat ye rfUgte uber ei niges pe rsonliches Ansehen liber se ine Partei 
hin aus und kam in e iner Situation zum Zuge, als die OOP in Berlin ke inen eigenen Kandidaten 
prasentieren und durchsetzen konnte. Den Mehrheitsyerhaltn issen im Kreistag en tsprach ein 
SPD-Kandidat nicht. 

13 DDP : r = .2082, P = .073, Landyolk: r = .2013, p = .080. 
\4 r' ~ .2335. 
15 r = .514\. 
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