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Nationalisierung, soziale Differenzierung und 
Urbanisierung als Bedingungsfaktoren 

des Wahlverhaltens im Kaiserreich 

Peter Steinbach* 

Abs t r ac t : Research on the field of electoral history has 
neve r had a cons iderab le impact on t he h i s to r iography 
of the 19th cen tury . Accordingly , t he essay pleads for a 
historical invest igat ion in to political m o v e m e n t s , ma
k ing use of the theory of political mobi l iza t ion as it was 
developed by Stein R o k k a n . C o n s i d e r i n g the re la t ions 
between Social Democra t s , Ca thol ics , Conserva t ives , 
Liberals , and na t iona l m i n o r i t y g roups as they e m e r g e 
f rom election campa igns , polls and election results , i t 
t r ies to follow some of the m a i n d e v e l o p m e n t s of Ger 
m a n par ty his tory in the 19th cen tu ry . T h e survey shows 
that , towards the end of t h e 19th century , the Social 
Democra t i c Par ty has vi r tual ly exhaus ted its reservoi r 
of voters . T h o u g h t h e election c a m p a i g n s a im at mobi 
l izing b roader strata of the popu la t ion , they do not suc
ceed in significantly c h a n g i n g the pa r l i amen ta ry majo
rity in favour of the political left. In spite of social chan
ge a n d new social s t rat i f icat ions t he Social Democra t s , 
l ike all of the m a j o r political par t ies , r emain d e p e n d e n t 
on a fixed cl ientele of voters . As a result , all of the po
litical part ies tend to stabilize the i r fo rms of organisa
t ion and strategy and thus , even at t he close of the 19th 
century , pref igure the political immobi l i ty which was to 
be one of the character is t ic i m p e d i m e n t s of the Weimar 
Repub l i c and finally con t r ibu ted to t h e failure of t he 
first G e r m a n democracy . 

Addres s ail c o m m u n i c a t i o n s to: Peter S te inbach , Unive r s i t ä t Passau, Po
li t ikwissenschaft , Innes t r . 25, D - 8 3 9 0 Passau . 
F ü r Prof. D r . G e o r g Kotowski z u m 70. G e b u r t s t a g . 
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I. Vorbemerkung 

Die Er fo r schung der Wahlbewegungen im Kaiserreich ist in d e r gegen
wär t igen deutschen Geschichtswissenschaf t im Untersch ied zu den fünf
ziger und sechziger J ah ren t rotz bemerkenswer t e r A u s n a h m e n zweifellos 
kein S c h w e r p u n k t besonderen Interesses m e h r (1). Die g ründ l i che Erfor
schung gesellschaftsgeschichtl icher En twick lungen in der Nachfo lge von 
H a n s Rosenbergs nicht n u r b a h n b r e c h e n d e r , sondern auch wegweisender 
Studie übe r die S t ruk tu ren und Veränderungen des poli t ischen Massen
m a r k t e s in der Bismarckzei t (2), die Ause inande r se t zungen übe r die ver
fassungsgeschicht l ichen Perspekt iven des deu t schen Kons t i tu t iona l i smus 
(3), nicht zuletzt auch die U n t e r s u c h u n g e n übe r poli t ische Kon t inu i t ä t en 
von Verwaltung, Par te ien , Mi l i tä r und Eliten scheinen weit for tgeschr i t ten . 
Method isch-prak t i sche E x p e r i m e n t e h is tor ischer F o r s c h u n g sind augen
blicklich weniger als je zuvor in den ve rgangenen zwanzig J a h r e n gefragt, 
u n d die polit isch vielfach aufgeladenen Ause inande r se t zungen über 
G r u n d f r a g e n der m o d e r n e n Geschichtswissenschaf t (4) ver t ragen sich in 
der Regel n icht mi t d e m zeitlich, räuml ich u n d auch inhalt l ich begrenz ten 
A n s p r u c h e iner historisch-poli t ischen Wahl forschung , die bei e iner Be
s c h r ä n k u n g auf das Kaiserreich nicht e inmal die C h a n c e hat, zur K l ä r u n g 
von polit isch ve rwer tba ren Lebensfragen für e ine poli t ische Ausein
ande r se t zung be izu t ragen . M a n stelle sich vor, daß über die Aufsp l i t t e rung 
der Liberalen und ihren Weg in die a n g r e n z e n d e n Par te ien des pol i t ischen 
(5) S p e k t r u m s ähnl ich engagiert diskut ier t w ü r d e wie über die Frage, we r 
d e n n genau die N S D A P gewählt habe (6). D e r Unte r sch ied ist offensicht
l ich. 

Ich m ö c h t e desha lb d e n n o c h engagiert für die RückVer längerung der 
h is tor ischen Wahl fo r schung in das Kaiserreich p lädieren: 

1) M i r scheint es wicht ig und methodisch e rs t rebenswer t zu sein, d ie viel
fach geführ te Ause inande r se t zung über e ine Verb indung von pol i t i scher 
Gesch i ch t e u n d Gesel lschaftsgeschichte in e inem wicht igen Über schne i 
dungsbere ich von Poli t ik, Ku l tu r und Gesel lschaft in übe rp rü fba re r u n d 
be ide Ansä tze b e r ü h r e n d e r Weise z u s a m m e n z u f ü h r e n . T h e o d o r Schieder 
hat in se inem bis heu te g rund legenden Aufsatz übe r den L ibe ra l i smus von 
der » G e l e n k f u n k t i o n « der Wahlen gesprochen (7) u n d dami t an die angel
sächsische Vorste l lung de r Civil Society (8) e r inner t , die sich aus d e m Wil
len zur Ve r sch ränkung von Regierungs- u n d Gesel lschaftssystem recht
fertigt. Diese Scharn ie r funk t ion ist auf E b e n e n zu un t e r suchen , die in der 
F o r s c h u n g in de r Regel viel zu schnell mi t v e r k ü r z e n d e n Vors te l lungen 
wie » H o n o r a t i o r e n « , »Al l tag«, »Reg ie rung« oder gar Par te i r i ch tungsbe
ze i chnungen charakter i s ie r t w u r d e n oder we rden sollen (9). 
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2) D i e his torisch-poli t ische Wah l fo r schung des 19. J a h r h u n d e r t s leistet 
e ine g rund legende Vorarbeit für j e d e nach h is tor ischer Sä t t igung streben
den T h e o r i e poli t ischer En tw ick lung , f u n d a m e n t a l e r D e m o k r a t i s i e r u n g 
oder Pol i t i s ierung. Dies setzt a l l e rd ings voraus , d a ß sich h is tor i sche Wahl
fo r schung n ich t allein aus d e m Wunsch e rk lä r t , die G e s c h i c h t e de r Wahl
k ä m p f e in e inem bes t immten J a h r n a c h z u e r z ä h l e n , die D y n a m i k oder Sta
bi l i tä t e ines lokalen oder regionalen Par te iensys tems zu schi ldern oder, 
wie es mehr fach und jüngs t geschehen ist, die für Deu t s ch l and auf Wahl
k re i sebene auße ro rden t l i ch gut d o k u m e n t i e r t e n Wahlda ten in e ine - über
dies p rob lema t i sche - neue F o r m zu b r ingen (10). Wichtig scheint m i r in 
j e d e m Fall der Versuch des h is tor i schen Wahl forschers (11) zu sein, die 
Frages te l lungen der his tor isch-pol i t ikwissenschaf t l ichen Wahl fo r schung 
a u f z u n e h m e n und zu ve r suchen , die B e d e u t u n g des Un te r suchungsgegen
s tandes oder R a u m e s im Z u s a m m e n h a n g e iner historisch-sozialwissen
schaft l ichen Mode l lb i l dung von Hypo thesen , Schema t i s i e rungen u n d Ge
nera l i s i e rungen der Wahlana lyse zu sehen (12). 

3) His tor i sche Wahl fo r schung k a n n auf diese Weise die h is tor ische Par
teien-, Verbands- und P a r l a m e n t a r i s m u s f o r s c h u n g auf e ine doppel t ver
bre i te r te G r u n d l a g e stellen (13) u n d d a m i t an den h o h e n S tand der deut
schen Organisa t ionsgeschich te a n k n ü p f e n . Sie k a n n die in den sechziger 
J a h r e n weder zur Verfügung s t ehenden noch auswer tba ren Wahlergebnis
se für die sozialgeschicht l iche E r fo r schung des Par te ien- und Verbands
wesens n u t z b a r m a c h e n ; u n d sie ist in de r Lage, I n t e r e s senb indungen und 
in te ressenbed ing te pol i t ische Kons te l l a t ionen als Vermit t lungsgl ied zwi
schen den ganz un te rsch ied l ichen pol i t ischen Sys temebenen zu analysie
ren (14). Die Bez iehungen zwischen Reg ie rung und P a r t e i f ü h r u n g e n , zwi
schen F r a k t i o n e n und Wahlkre i sen , zwischen Presse und Wahlkampfor 
gan isa t ionen , zwischen W ä h l e r n u n d A b g e o r d n e t e n sind dabei von ebenso 
g roße r Bedeu tung wie die Verb indungen zwischen den Partei- , Verbands
u n d Regierungse l i ten , de ren Bild d u r c h e inen s tä rker el i tengeschicht l i -
chen Ansa t z in den sechziger u n d siebziger J a h r e n geprägt w u r d e , dessen 
E r fo r schung heu te aber vo r a l lem im K o n z e p t de r pol i t ischen K o m m u n i 
ka t ion aufzugehen scheint (15). 

II. Zur Bedeutung der Modernisierungstheorie 

Poli t ikwissenschaf t ler , die sich für d ie f u n d a m e n t a l e D e m o k r a t i s i e r u n g 
von Gesel lschaf ten nach der E i n f ü h r u n g des a l lgemeinen Wah l rech t s in
teress ieren (16), knüpfen in der Regel an die Begriff l ichkeit de r Moder
n i s i e rungs theore t ike r (17) an , d ie sich um e ine »h is to r i sche Unte r fü t te 
r u n g « ih re r Theor ie g e m ü h t h a b e n . Lepsius ha t in se inem f rühen Aufsa tz 
ü b e r die P r ä g u n g des deu t schen Par te i ensys tems und die mi l i eugepräg te 
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Absch l i eßung der e inzelnen poli t ischen Bewegungen ein Beispiel für die
ses E rk lä rungs typ gegeben (18) und in den siebziger J a h r e n seinen Ansa tz 
du rch genera t ionsor ient ier te Über l egungen angere icher t (19). Stein Rok
kan versuch te hingegen, in A n l e h n u n g an die his tor ische Modern is ie 
rungs theor ie , wie sie im U m k r e i s von LaPa lombara , Verba, C h a r l e s Tilly, 
Weiner , Pye und A l m o n d entwickelt worden war (20), Phasen , Krisen und 
Sequenzen polit ischer Betei l igung in den a l lgemeinen Entwick lungszu
s a m m e n h a n g zu stellen und auf diese Weise zu beg innen , Par t iz ipa t ions
d y n a m i k als Teil der Politik- u n d Gesel lschaf tsgeschichte zu vers tehen 
(21). Er faßte die unterschiedl ichen Einze lbefunde mode l la r t ig z u s a m m e n 
und b a h n t e auf diese Weise den Weg für e ine verg le ichende Gesch i ch t e 
pol i t ischer Par t iz ipa t ionen, die a l lerdings n u r vorbere i te t ist (22). Nicht 
n u r der f rühe Tod von Stein R o k k a n , sonde rn auch die Komplex i t ä t de r 
W a h l h a n d l u n g und eine sowohl en tsch iedene als auch s tarke W e n d u n g der 
Sozialwissenschaften zur Verhal tensforschung, haben zu e iner Verlage
r u n g der Interessen, zu e iner Ver langsamung der For schungen , schließlich 
zu e inem Wandel der Perspekt iven geführt . Die Frage nach der Bedeu tung 
der Wahlen für die Gesch ich te des Kaiserre iches und dami t für die Ge
schichte seit der R e i c h s g r ü n d u n g ist a l le rd ings im Z u s a m m e n h a n g mit 
pol i t i schem Systemwandel wei te rh in - zu ref lekt ieren - und dies u m s o 
m e h r , weil es geradezu nach der Phase de r In t ens iv i e rung der Wahlge
schichte und Wahlsoziologie auf die Nachkr iegs- und Zwischenkr iegszei t 
e iner epochengeschicht l ichen RückVer längerung bedarf. 

Dabe i wird m a n sich hü ten müssen , schlicht In t e rp re ta t ionsmode l l e und 
- thesen der historisch-poli t ischen Modern i s i e rungs fo r schung auf die Ge
schichtswissenschaft zu über t ragen . In d iesem S inne sind auch die als Be
d ingungsfak toren des Wahlverha l t ens im Kaiserreich g e n a n n t e n Prob lem
bere iche der »Nat iona l i s ie rung , sozialen Di f fe renz ie rung u n d Urbanis ie 
r u n g « s tä rker als Heraus fo rderungen für die wei tere F o r s c h u n g d e n n als 
Erk lä rungs fak to ren des W ä h l e r v e r h a l t e n s im Kaiserre ich zu b e n u t z e n , d ie 
be s t immte Wahlergebnisse an Er sche inungen knüpfen u n d dabei n icht sel
ten n u r im paral le l is ierenden Alltagswissen ih re angeb l iche Schlüssigkei t 
b e k o m m e n . War es denn wirkl ich so, d a ß die Vers täd te rung den Aufst ieg 
de r S P D begünst igte? M u ß t e sich im Zuge sozialer D i f f e renz ie rung de r 
Konse rva t i smus wirkl ich auf lösen? U n d ist der Trend zur Nat ional is ie
r u n g als e ine h in re i chende Bed ingung für die S c h w ä c h u n g des soziost ruk
turel l mit te ls tändisch ve ranke r t en Libera l i smus in den Mi t te l s täd ten und 
Res idenzs tädten oder für die Verände rung des Z e n t r u m s zu begrei fen? 
D e s h a l b ist neu t ra le r zu fragen: Wie wi rken die säkula ren Verände rungen -
Vers tädterung, industr iegesel lschaft l iche Di f fe renz ie rung , E n t s t e h u n g ei
nes na t iona len Systems poli t ischer K o m m u n i k a t i o n - d e n n g e n a u e r auf 
die A k t e u r e des poli t ischen Systems - auf Verwal tung, Regie rung , Par te ien 
u n d P a r l a m e n t e ? 
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In der Regel geht de r h i s to r i sche Wahl forscher des Kaise r re ichs einzel
fall- und das heißt : wah lk re i sbezogen vor. Er un t e r such t seinen Wahlkre i s 
oder seine Region für sich u n d aus sich he r aus , stellt W a h l k ä m p f e und 
Wahlergebnisse dar u n d lebt schließl ich geradezu auf v e r t r a u t e m F u ß mit 
den Journa l i s t en , H o n o r a t i o r e n , K a n d i d a t e n u n d A b g e o r d n e t e n de r von 
i hm un t e r such t en Zei t . Vergleiche, also Versuche, die B e d e u t u n g e ines Phä
n o m e n s zu erfassen, i n d e m m a n es auf a n d e r e gleichzei t ige P h ä n o m e n e 
bezieht , f inden sich d e s h a l b k a u m in de r Wah l fo r schung (23). Wahlge
schichte wi rd zur zeitlich p u n k t u e l l e n Gesch ich te , zur lokalen Par te i - oder 
sogar zur Abgeordne t engesch i ch t e . Cm diese Verze r rung der Perspek t ive 
und B e g r e n z u n g der Befunde zu v e r m e i d e n , h a b e n wir im Z u s a m m e n h a n g 
mi t d e m Passauer F o r s c h u n g s p r o j e k t zur Wahlgesch ich te des Kaiser re ichs 
und in sbesonde re zu r »Po l i t i s i e rung und N a t i o n a l i s i e r u n g von W a h l e n « 
b e w u ß t auf e ine reg iona lve rg le ichende Pe r spek t ive gezielt u n d zugleich 
die s tändige R ü c k b e z i e h u n g reg iona ler Wahle rgebn i sse und Wahlkampf
be funde auf d ie na t iona le E b e n e anges t reb t . Wir fragten dabei n icht vor
rangig nach den regionalspezif ischen Besonderhe i t en de r Wahlentwick
lungen , sonde rn ve r such ten jewei ls , die G e s a m t e n t w i c k l u n g de r Par te ien 
im M e d i u m der Wahle rgebn i sse in den Blick zu n e h m e n und dabei zu
gleich das S p e k t r u m der jewei l igen G e g e n p a r t e i e n mit zuberücksichtigen. 
Dies führ t zu e iner g le ichsam geb rochenen Perspek t ive : Neben d ie Erfolgs
und Durchse t zungsgesch ich te von Par te ien , die sich in der Regel auf einen 
E n d p u n k t partei- und wahlgesch ich t l i cher E n t w i c k l u n g hin or ient ier t und 
ihn im R ü c k b e z u g z u m Ausgangs- oder Z i e l p u n k t der jewei l igen Unter 
s u c h u n g m a c h t , tr i t t so die Berücks ich t igung de r paral lel ve r l au fenden 
G e s c h i c h t e n a n d e r e r Bewegungen und zwangsläuf ig die W a h l k o m p a r a 
tistik (24), d ie sich den Verg le ichs rahmen i n n e r h a l b des Par te iensys tems 
sucht . 

III. Aspekte und Probleme 

Ent sche idend für d ie Ausgangs lage der deu t schen Wahlgesch ich te nach 
1871 - a lso seit der E i n f ü h r u n g des m o d e r n e n g e h e i m e n , gleichen, allge
m e i n e n u n d d i rek ten M ä n n e r w a h l r e c h t s - ist d ie Tatsache, d a ß sich die 
wicht igs ten pol i t ischen S t r ö m u n g e n des Re ichs in den der Re ichsgrün
d u n g v o r a n g e g a n g e n e n J a h r e n auf landess taa t l icher E b e n e berei ts gebildet 
und in den meis ten Staaten auch d u r c h Konf l ik te mi t den Reg ie rungen 
poli t isiert ha t t en (25). Ich e r i n n e r e in d iesem Z u s a m m e n h a n g an die preu
ßischen Verfassungskonfl ik te , aber auch an südwes tdeu t sche K o n t r o v e r s e n 
in den P a r l a m e n t e n (26). Sie fo rmier ten n ich t allein das reg ionale oder 
provinz ie l le Par te iensys tem, sonde rn legten auch m a n c h e de r Pol i t iker 
ü b e r ih ren lokalen H a n d l u n g s b e r e i c h h i n a u s fest. Sie w u r d e n vielfach 

67 

Historical Social Research, Vol. 15 — 1990 — No. 2, 63-82



Repräsen tan ten poli t ischer S t r ö m u n g e n , die nicht p r imä r auf den Natio
nals taat h in orient ier t w a r e n , sondern ihre poli t ische B e d e u t u n g für die 
Mobi l i s i e rung und Pol i t i s ie rung des Elek tora t s erst und vor a l lem im lo
kalen und einzels taat l ichen B e z u g s r a h m e n entfal ten konn ten . Die Reichs
g r ü n d u n g konf ront ie r te diese regional und einzelstaatl ich en t s t andenen 
und v e r a n k e r t e n Par te ien u n d Abgeo rdne t en mit neuen reichspoli t ischen 
Heraus fo rde rungen und T h e m e n s t e l l u n g e n . Hie r sind vor a l lem die Aus
e inande r se t zung um Vorhaben de r f rühen u n d g rund legenden Reichsge
setzgebung, aber auch die f rühzei t ig au fb rechenden Konf l ik te zwischen 
Par te ien u n d Regierungen sowie der Par te ien u n t e r e i n a n d e r zu e r w ä h n e n . 
Die Abgeordne t en u n d Par te ien m u ß t e n ih re H a l t u n g zum neuen Natio
nals taat bes t immen - zugleich bee inf luß ten sie diesen Nat iona ls taa t aber 
massiv d u r c h die Verschärfung von Konf l ik tkons te l la t ionen (27) zwischen 
Par te ien u n d deren Ver t re te rn . A b e r auch Vertreter des Staates legten The
m e n g rund legender pol i t i scher Ause inande r se t zungen fest und k o n n t e n so 
zunächs t die d r o h e n d e P a r l a m e n t a r i s i e r u n g du rch eine Beeinf lussung der 
Öffent l ichkei t du rch veröffent l ichte M e i n u n g e n verzögern , abblocken , 
schließlich entscheidend v e r f o r m e n (28). 

So w u r d e n die vor der R e i c h s g r ü n d u n g en t s t andenen Par te ien mit gou
v e r n e m e n t a l geprägten H e r a u s f o r d e r u n g e n konf ron t i e r t oder du rch regio
nalspezif ische Po l i t ik in te rp re ta t ionen herausgeforder t . Sie m u ß t e n aus 
diesen regionalspezif ischen Vorprägungen h e r a u s ihre H a l t u n g zum neuen 
Nat iona ls taa t bes t immen , de r ke ineswegs übera l l die e inhel l ige Zust im
m u n g fand, wie sie die auffäll ige Re ichsbege i s te rung der na t iona len Kräfte 
suggerier te . Auch die A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n über die S t ruk tu ren des in
nenpol i t i schen Ausbaus , d.h. de r ins t i tu t ionel len Dif ferenz ierung, der fö
dera t iven u n d pa r l amen ta r i s chen S t r u k t u r und nicht zuletzt de r Verein
he i t l i chung des Rechtssys tems über lager ten par te ipol i t i sche Fä rbungen in
n e r h a l b der e inzelnen Reg ionen . 

Die d r ängenden konfess ions- und kul turpol i t i schen Ause inanderse tzun
gen b e s t i m m t e n berei ts d ie f rühe En twick lungsphase des sich ausbi lden
den na t ionals taa t l ichen Pa r t e i ensys t ems (29). Die Steuer-, sozial- und 
schließlich wir tschaf tspol i t ischen Kon t rove r sen prägten Wahlausein
ande r se t zungen und Par te ikons te l l a t ionen erst in später Zeit und verän
der ten einersei ts den L ibe ra l i smus , s tütz ten andererse i t s d ie Sozialde
m o k r a t i e u n d e rhöh ten schl ießl ich die In tegra t ion der Z e n t r u m s p a r t e i in 
das Par te iensys tem. E n t l a n g dieser Konf l ik t l in ien bi ldete sich nicht n u r 
berei ts in den 70er J a h r e n das für die Kaiserzeit charak te r i s t i sche Spek
t r u m von fünf Par te ien h e r a u s (30), sondern ve r s t ä rk te sich die f rühe und 
n icht selten zunächs t par te ispezif ische Mobi l i s i e rung und Pol i t i s ierung. 
Dies zeigt sich da ran , d a ß in den jewei l igen H o c h b u r g e n die Wahlbetei
l igung stets d a n n besonde r s hoch war , w e n n die jewei l igen Hochburg -
Par te ien d u r c h die g o u v e r n e m e n t a l geprägten W a h l k a m p f kon t roversen 
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b e s o n d e r s he rausgeforder t w u r d e n . Die Pol i t i s ie rung w u r d e dabei n icht 
allein d u r c h das neue M a s s e n w a h l r e c h t , sonde rn vor a l lem auch d u r c h die 
Ar t de r W a h l k a m p f f ü h r u n g ve r s t ä rk t . D e n n das Wahl rech t zwang die Par
teien zu neuen Organisa t ions- u n d W a h l k a m p f f o r m e n , die sich erhebl ich 
von d e n e n un te r sch ieden , d ie sich bis 1871 lediglich in den G r e n z e n der 
pol i t i s ie renden L a n d t a g s w a h l k ä m p f e n in den Bundess taa ten zu b e w ä h r e n 
h a t t e n . Erst d ie W a h l a u s e i n a n d e r s e t z u n g e n in den Wahlkre isen vers tärk
ten den Trend, regionale Wahlk re i spa r t e i en zu bi lden und die s tändige 
N ä h e zur Presse zu suchen , um die Ber i ch te r s t a t tung aus dem Reichs tag zu 
e i n e m Po l i t i s i e rungs in s t rumen t i n n e r h a l b reg iona ler S t r u k t u r e n zu ma
c h en . 

D ie l iberalen Par te ien ta ten sich anges ichts dieser H e r a u s f o r d e r u n g e n 
be sonde r s schwer , weil sie sich in der Regel in e inem Bezugssystem zu 
entfa l ten u n d zu b e h a u p t e n ha t t en , das sich vergleichsweise rasch sozial 
d i f ferenzier te u n d insofern E i n b r u c h s m ö g l i c h k e i t e n für K o n k u r r e n z 
par te ien bot (31). H o n o r a t i o r e n p o l i t i s c h e Vere inss t ruk turen und die ver
bre i te ten s o z i a l h a r m o n i s c h e n Gese l l schaf t sb i lder ve rs tä rk ten d ie politi
sche Immobi l i t ä t , d ie du rch die Einf lüsse de r R e g i e r u n g schließl ich voran
get r ieben w u r d e u n d sich schl ießl ich allein d u r c h fast s tändige Par te ispal
t u n g e n a u f h o b (32). 

D ie H e r a u s f o r d e r u n g e n de r Indus t r i a l i s i e rung u n d Na t iona l i s i e rung 
w u r d e n von den e inze lnen Par te ien ganz untersch ied l ich bewält igt . Bei 
e i n e m Blick auf die E n t w i c k l u n g de r ve r sch iedenen G r u p p i e r u n g e n sprin
gen zwei b e k a n n t e Trends ins Auge: der säku la re Ans t ieg de r Sozialde
m o k r a t i e u n d de r e ros ionsar t ige N i e d e r g a n g de r Na t iona l l ibe ra len , de r 
auch d u r c h Erfolge a n d e r e r l ibera ler G r u p p e n und F rak t ionen n icht kom
pens ie r t w e r d e n k o n n t e . B e m e r k e n s w e r t bleibt neben diesem geradezu als 
Aus tausch a n m u t e n d e n P rozeß die u n g e w ö h n l i c h e Stabil i tät des Z e n t r u m s 
(33). Sie ist z u m e inen b e m e r k e n s w e r t , weil das Z e n t r u m i m m e r wiede r 
d u r c h Staat , gesellschaft l iche G r u p p e n und innergesel lschaf t l iche Kräfte 
b e k ä m p f t w u r d e , die sich auf Kosten des pol i t ischen Ka tho l i z i smus zu 
prof i l ieren ve r such t en . I h r innergese l l schaf t l icher Kampf sollte geradezu 
z u m M e d i u m der Po la r i s i e rung gemach t w e r d e n . Z u m a n d e r e n m u ß her
v o r g e h o b e n we rden , daß U r b a n i s i e r u n g , Säku la r i s i e rung , soziale Differen
z ie rung , Mobi l i t ä t und Indus t r i a l i s i e rung die G r u n d l a g e n der zunächs t vo r 
a l lem konfess ionel l - ländl ich gepräg ten Z e n t r u m s p a r t e i aber doch ent
sche idend im Zei tablauf s c h w ä c h t e n . 

W ä h r e n d sich die konse rva t iven Par te ien a u f g r u n d der Agitat ionserfol
ge i h r e r Hi l f sorgan isa t ionen in de r Phase de r H o c h i n d u s t r i a l i s i e r u n g re
lativ gut s tabil is ieren k o n n t e n ( zumal es e ine vergleichsweise gu te Aus
t auschmögl i chke i t zwischen den ve r sch iedenen F ä r b u n g e n des Konserva
t i s m u s bis h in z u m g o u v e r n e m e n t a l e n Na t iona l l i be ra l i smus gab) , d ie in 
de r h is tor i schen Wah l fo r schung bis auf wen ige , ih re Re ichwei te selbst 

69 

Historical Social Research, Vol. 15 — 1990 — No. 2, 63-82



übe rze i chnende A u s n a h m e n e ine allzu ger inge Beach tung fanden , w e r d e n 
die Wahlergebnisse von Libera l ismus, Z e n t r u m s p a r t e i u n d Sozialde
m o k r a t i e i m m e r wieder in der Li tera tur d iskut ier t und in terpre t ier t , wobei 
sich in der Regel in der wissenschaft l ichen D e u t u n g A n n ä h e r u n g e n an die 
zei tgenössischen Selbs terk lärungen der Par te ien ergeben haben . Dies vor 
a l lem stand einer E inschä tzung ihrer realen Mögl ichkei ten und Leistun
gen i n n e r h a l b des Parteien- , Regierungs- und Verfassungssystems im Kai
serreich nicht selten entgegen. Wir haben desha lb versucht , aus massen
statist ischer Sicht einen Beitrag zur K l ä r u n g der aufgeführten Fragen zu 
leisten, die darauf gerichtet waren , die Bedeu tung der Wahlen u n d Wah
lergebnisse für die Ste l lung der Parteien in e inem sich na t iona l i s ie renden , 
sozial di f ferenzierenden und u rban i s i e renden System anzugeben . 

Fo lgende Thesen sind zur Diskussion zu stellen: 

1. D e r Niedergang der Liberalen in der Weimare r Republ ik deute t sich 
berei ts im Kaiserreich a n . U n s e r e U n t e r s u c h u n g e n über l iberale Hoch
burgen , ih re »Abschle i fung« und ihren Aus tausch mit K o n k u r r e n z - und 
Nachbarpa r t e i en stützen die These v o m kon t inu ie r l i chen Auf lösungspro
zeß des l iberalen »Lagers« . Er wird zunächs t für den Gesamt l i be r a l i smus 
weniger sichtbar, weil es den Liberalen im Kaiserreich vor a l lem gelingt, 
ih re Abgeordne tenzah len vergleichsweise gut zu behaup ten , n icht selten 
vor al lem u n d z u n e h m e n d in S t ichwahlen . Selbst wenn m a n die Verluste 
der l iberalen Par te ien n ich t an den Bezugswerten der ersten und f rühen 
Reichs tagswahlen des Kaiserre iches miß t , belegen doch ve rsch iedene Be
r ec hnungen die Vermutung , daß seit den 90er Jah ren die Fähigkei t li
bera ler Kand ida ten , aus eigener Kraft und berei ts im ersten Wahlgang 
Wahlkre ise zu gewinnen , en tscheidend a b g e n o m m e n hat . 

2 . Im Hinbl ick auf das Z e n t r u m w u r d e mehr fach die These ve r t re ten , es 
h a b e un te r der A b s c h w ä c h u n g politisch mobi l i s ie rbarer Konfessionsloya
lität geli t ten. Vor allem die für das Z e n t r u m günst ige E in te i lung de r Wahl
kreise habe den Niedergang nach außen verschleier t . D a d u r c h seien die 
Folgen der sozialen Di f fe renz ie rung und Bevö lke rungskonzen t r a t i on für 
den poli t ischen Katho l iz i smus von relativ begrenz te r B e d e u t u n g gewesen. 
D e r Niedergang der Zen t rumspa r t e i sei auf diese Weise lediglich ver
schleiert worden . Die massensta t is t ischen U n t e r s u c h u n g e n de r Zen
t rumsergebn i s se zeigen j edoch , d a ß i n n e r h a l b der ka tho l i schen Wähle r 
schaft die Zen t rumspa r t e i u n v e r m i n d e r t ve r anke r t war (34) - an diese 
In tegra t ions le i s tung k o n n t e die Z e n t r u m s p a r t e i nach 1918 u m s o leichter 
a n k n ü p f e n , als sich Vorfeldorganisat ionen entwickel t ha t ten , we lche die 
potent ie l len Diffusionen des Elektora ts als Folge sozialer D i f f e renz ie rung 
(etwa im Zuge eines F o r m w a n d e l s der Pro le ta r i t ä t ) v e r h i n d e r t e n oder zu
mindes t beschränk ten . Es ist ke ine R e p r o d u k t i o n eines schl ichten Selbst
bi ldes, w e n n wir be tonen , daß nach a l lem, was wir übe r die soziale Z u s a m 
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m e n s e t z u n g ka thol i scher Vereine, Vorfe ldorganisat ionen, schl ießl ich übe r 
die Par te ig l i ederungen wissen u n d übe r die Wähle rbas i s inferenzstat is t isch 
v e r m u t e n k ö n n e n , d a ß das Z e n t r u m am ehesten d e m Bild e iner »Volks
par te i« im S inne von Alf Min tze l (35) ähnel te , also einer m e h r e r e soziale 
Schich ten übergre i fenden , sozios t rukture l l , regional , n icht zuletzt auch 
l änd l i ch -u rban ausu fe rnden u n d desha lb diese gesel lschaft l ich-kul turel len 
Bereiche ve rmi t t e lnden Par te i . Diese Ve ranke rung in ganz unterschiedl i 
chen Schichten schreitet in der späten Kaiserzeit fort - es k o m m t zu einer 
In tegra t ion versch iedener sozialer und auch regionaler Mi l ieus sowie zu 
ih re r mi l ieutypischen Ü b e r w ö l b u n g durch Ki rche und Vorfeldorganisat io
nen , n icht zuletzt auch du rch eine sehr differenzier te Presse . Viel spricht 
de sha lb für die Vermutung , daß die Zen t rumsf r ak t i on , wählers ta t is t i sch 
be t rachte t , ih ren » T u r m « ü b e r w u n d e n hat te , als der Aufruf e r tön te , ihn zu 
ver lassen - bestenfalls g ing es um eine Stabi l i s ierung und Verbre i t e rung 
de r F u n d a m e n t e . 

3 . Al le rd ings ist unbes t re i tba r , d a ß die »soziale Öf fnung« de r Z e n t r u m 
spartei in b e m e r k e n s w e r t e m U m f a n g du rch die Konfess ionsgrenze be
grenzt w u r d e . Insofern k o n n t e die Z e n t r u m s p a r t e i n u r e inen Teil des Elek
tora t s b inden u n d auf diese Weise in tegr ie ren . Als eine fo lgenschwere Hy
po thek des Kaiser re ichs ist de sha lb die ger inge In tegra t ionsfähigkei t al ler 
a n d e r e n Par te ien zu deu ten , d e n n diese deckten n u r e inen Teil des sozio
s t ruk ture l l , regional und konfessionel l d i f ferenzier ten E lek to ra t s ab und 
entwickel ten n iemals die Fähigkei t der Z e n t r u m s p a r t e i , z u m i n d e s t inner
ha lb der pro tes tan t i schen Konfess ionsgrenzen e ine b e m e r k e n s w e r t e In
tegra t ionskraf t zu entfa l ten. Dera r t ige Tendenzen ve rs tä rk ten sich du rch 
die soziale Dif ferenzierung, auch du rch die Urban i s i e rung , n ich t zuletzt 
aber auch du rch die g o u v e r n e m e n t a l in tend ie r te und desha lb i m m e r wie
der a n t i g o u v e r n e m e n t a l sich a u s w i r k e n d e Pol i t i s ie rung u n d Nat ional is ie
rung : I n n e r h a l b des S p e k t r u m s , welches m a n du rch seine Nich tzugehör ig 
keit z u m Z e n t r u m def in ieren könn te , wi rk ten gerade Mobi l i s i e rung , Po
l i t i s ierung und Na t iona l i s i e rung polar is ierend. Die l iberalen Par te ien , die 
p r o g r a m m a t i s c h und ideologisch ebenfalls e inen mi l i euüberg re i f enden 
A n s p r u c h ver t ra ten , k o n n t e n spätestens seit d e m Vordr ingen de r Interes
senpol i t ik im Zuge von zweiter R e i c h s g r ü n d u n g und g roße r Depress ion 
(die zumindes t s t immungsk l ima t i s ch als wir tschaf t l icher E i n b r u c h emp
funden w u r d e ) ihren A n s p r u c h i n n e r h a l b de r p ro tes tan t i schen Wähler 
schaft z u n e h m e n d schlechter e inlösen. Die Konse rva t iven w a r e n zwar 
we i tgehend fest im pro tes tan t i schen Mil ieu (wenn m a n anges ich ts der 
evangel i schen Di f fe renz ie rungen ü b e r h a u p t davon sprechen darf ) verwur
zelt, konzen t r i e r t en sich j e d o c h auf agrar i sche In teressen u n d k o n n t e n , 
wie P u h l e gezeigt hat , d u r c h die Auswe i tung ihres sich von i h n e n selbst 
zugeschr iebenen Bereichs pol i t i scher K o m p e t e n z auch e in ige bäue r l i che 
Schichten (teilweise samt D i e n s t b o t e n - A n h a n g ) ver te id igen (36). D ie So-
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z ia ldemokra t i e k o n n t e hingegen in kein konfessionell gefestigtes Milieu 
e indr ingen , sondern gewann lediglich die aus d e m Pro tes tan t i smus heraus
gelösten sozialen G r u p p e n , o h n e aber in die mi t te ls tändischen Schichten 
e indr ingen zu können . Al le rd ings zeigten sich zuweilen Entwicklungsl i 
nien e iner mi t te l s tändischen In tegra t ion , wie jüngs t Helga Kutz-Bauer in 
e iner me thod i sch sehr vorbi ld l ichen und poli t ikgeschichtl ich sehr anre
genden Studie belegen k o n n t e (37). Die Folgen der hier un te r such ten so
zialen Öf fnung für die En twick lung des Par te iensys tems der Weimarer 
Zeit müssen noch intensiver d iskut ier t w e r d e n . D e n n o c h änder t die über
zeugende Dars t e l lung der H a m b u r g e r E n t w i c k l u n g wenig an der These, 
daß die Soz ia ldemokra t ie die im Zuge sozialer Dif ferenzierung entstehen
den Mit te lschichten k a u m fest an sich b inden konn te . Nach 1918 drifteten 
sie desha lb ab und k o n n t e n auch du rch d ie Weimarer Sozia ldemokra t ie 
nicht wieder gebunden werden . 

4 . Im Hinbl ick auf die Soz ia ldemokra t ie widersprechen sich Thesen und 
M e i n u n g e n zur E r k l ä r u n g der Wahlergebnisse der SPD, nicht zuletzt im 
Hinbl ick auf eine mögl iche Beur te i lung der die Jahresgrenze von 1918 
übe r sch re i t enden Perspekt iven (38). Viele Zei tgenossen hegten angesichts 
der auße ro rden t l i chen soz ia ldemokra t i schen S t immenerfo lge die Hoff
n u n g oder die Befürchtung, in nächs ter Z u k u n f t sei e ine M e h r h e i t der 
W ä h l e r s t i m m e n oder gar der M a n d a t e zu e rwar t en . T rendrechnungen zei
gen, d a ß dies erst in den späten zwanziger J a h r e n erfolgt wäre , kons tan te 
S te igerungsra ten vorausgesetzt . Bis heu te wi rd vielfach die Ansicht ver
t re ten , die Stabil i tät der Wahlkre i sgrenzen und die fehlende A n p a s s u n g an 
die Bevölkerungsen twick lung , auch die mass iven U n t e r d r ü c k u n g s m a ß 
n a h m e n u n d sozialen Benachte i l igungen sowie die Ausg renzung der So
z i a ldemokra t en aus d e m na t iona len K o n s e n s hät te die Wirksamkei t so
z ia ldemokra t i scher Wah lkämpfe und dami t auch die sozia ldemokrat i 
schen Wahlerfolge massiv beeinf lußt . 

All diese Fak to ren sind sicherlich für die E r k l ä r u n g der S t immerfo lge 
bedeu t sam u n d lassen sich von Fall zu Fall auch als E rk l ä rungsg ründe für 
Wahlergebnisse nachweisen . D e n n o c h ist h e r v o r z u h e b e n , daß viele Befun
de die Ans ich t belegen, das soz ia ldemokra t i sche Wählerpo ten t ia l sei be
reits 1903 wei tgehend ausgeschöpft gewesen (39). Es lag mi th in nicht allein 
an s taat l ichen U n t e r d r ü c k u n g s m a ß n a h m e n , wie sozialistische Theore t ike r 
v e r m u t e t e n , w e n n die S P D keine Mehrhe i t spa r t e i war oder wurde . Viel
m e h r spiegelten ausgeschöpfte Mobi l i s i e rungsra ten die G r e n z e n der So
z ia ldemokra t i e als Folge der Sozial- und Konfess ionss t ruk tur , z u n e h m e n d 
auch der vo ranschre i t enden sozialen Di f fe renz ie rung wider . Ih r Entwick
lungs t rend war nicht n u r du rch for t schre i tende Urban i s i e rung bes t immt , 
welche der Sozia ldemokra t ie zwar b e m e r k e n s w e r t intensive, auf die Wahl
kreise bezogene, Erfolge b rach te , sondern auch durch eine wachsende so
ziale Dif ferenzierung, welche die soziologischen G r e n z e n der Arbeiter
bewegung aufweichte . 
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Die N a t i o n a l i s i e r u n g der Poli t ik ve rg rößer te überdies die S p i e l r ä u m e 
aller an t i soz ia ldemokra t i schen G e g n e r , vor a l lem im Bereich de r ideolo
gisch aufge ladenen außenpo l i t i s chen Kon t rove r sen , die - wie d ie Kri t ik 
der soz ia ldemokra t i schen Imper i a l i smus theo r i e du rch Schröder u.a. früh 
gezeigt hat (40) - zu e iner gerade gespalten a n m u t e n d e n Sicht de r Welt
polit ik führ te und insofern die ideologische M a n ö v r i e r m a s s e de r Partei
f ü h r u n g begrenz te . 

5 . Ein wei teres P r o b l e m der massensta t i s t i schen Analyse von W a h l k ä m p 
fen ist der Z u s a m m e n h a n g von »Massenpo l i t ik« und regionaler Öffent
l ichkeit . In d iesem T h e m e n b e r e i c h ist zunächs t davon auszugehen , daß 
sich die ä u ß e r e n U m r i s s e des Par te iensys tems zwischen 1871 und 1914 n u r 
wen ig v e r ä n d e r t e n , obwohl sich im Zuge de r Indus t r ia l i s ie rung , de r Ent
w ick lung e ines ausdi f ferenzier ten Verbandssystems, der Versch iebung des 
Kräf teverhä l tn i sses zwischen Reichs tag und Reg ie rung und de r Entste
h u n g e iner in sbesondere du rch den neuen aMittelstand dynamis i e r t en So
z ia l s t ruk tu r die G r u n d l a g e n de r poli t ischen Prozesse en t sche idend verän
de r t en . D ie vielfält igen Wandlungsprozesse schlagen sich in e inem Begriff 
n ieder , der als »pol i t ische En twick lung« oder »pol i t ische M o d e r n i s i e r u n g « 
bezeichnet we rden k a n n . Er zielt darauf ab, die s teigende Wahlbete i l igung, 
die A u s b r e i t u n g von In te ressenorgan isa t ionen , die bre i te re F u n d i e r u n g 
de r pol i t i schen K o m m u n i k a t i o n zu k e n n z e i c h n e n - Prozesse, mi t denen 
zugleich e ine In t ens iv i e rung der poli t ischen A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n , - im 
S i n n e Stein R o k k a n s also: die Ak t iv i e rung und Pola r i s ie rung (41) - ein
he rgehen . Diese E n t w i c k l u n g war weniger von sozialen als v i e l m e h r von 
pol i t ischen En twick lungen abhäng ig . Die par te ipol i t i schen Fronts te l lun
gen zwischen L ibera l i smus und Ka tho l i z i smus forcierten ebenso den Po
l i t i s ie rungsschub wie die Ause inande r se t zung zwischen g o u v e r n e m e n t a l e n 
Kräf ten u n d de r Oppos i t ion noch in der vorkons t i tu t ione l l en Zeit der 
sechziger J a h r e . Die mobi l i s i e renden Konf l ik t l in ien v e r än d e r t en sich nach 
d e m Abf lauen des Konf l ik tes zwar, ve rs tä rk ten j edoch stets e ine Polar i 
s i e rungs tendenz , die wahrsche in l i ch O t to Büsch ve ran laß t hat , e ine Zwei
te i lung des P a r t e i e n s p e k t r u m s vorzuschlagen (42). Die Konf l ik te zwischen 
Konse rva t iven u n d Libera len in den späten siebziger J a h r e n und die Aus
e inande r se t zungen zwischen Liberalen und Soz ia ldemokra t en in den acht
ziger J a h r e n w u r d e n z u n e h m e n d du rch na t ionals taa t l ich »aufge ladene« 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n über lager t , die sich gegen e thn i sche M i n d e r h e i t e n 
r ich te ten . In dieser Weise ist d u r c h a u s die E n t s t e h u n g e iner ant isemit i 
schen W a h l k a m p f p r o p a g a n d a zu deuten (43), und auch die e thn isch be
g r ü n d e t e n Fe indscha f t se rk lä rungen gegen D ä n e n , Polen , Weifen fügten 
sich in diese Lin ie ein. Erst nach der J a h r h u n d e r t w e n d e boten die Aus
e i n a n d e r s e t z u n g e n mi t de r Soz ia ldemokra t i e wieder die C h a n c e , d ie 
Furcht vor dem sozialen Wandel zu politisieren und auf diese Weise sozio

strukturell vermittelte Konflikte in die Auseinandersetzungen von Par

73 

Historical Social Research, Vol. 15 — 1990 — No. 2, 63-82



teien und Regie rung um a l lgemeine pol i t ische Z ie lbes t immungen zu in
tegr ieren . E ine Sonde ren twick lung stellte die wachsende E n t s p a n n u n g der 
H a l t u n g von Elsässern u n d Lo th r inge rn z u m Reich (44) und die Ver
schä r fung des polnischen Gegensa tzes dar . 

6. H i n t e r den nat ionalpol i t i schen Konf l ik t l in ien trat die Wahlkre iskon
k u r r e n z von Liberalen, zumal Nat iona l l ibera len , und Konserva t iven weit
gehend zurück . Dies k a n n d a d u r c h erklär t werden , daß das par lamenta
r ische P r i n z i p unter den Libera len ganz unterschiedl icher und vielfältiger 
Scha t t i e rungen n u r wenige konsequen te A n h ä n g e r besaß. Dies gab der 
R e g i e r u n g die Chance , ih re g o u v e r n e m e n t a l e n T h e m e n in die Haup twahl 
kampfause inande r se t zungen e inzuführen . Ih re B e m ü h u n g e n waren je
doch t ro tz punk tue l l e r Erfolge in u m k ä m p f t e n Wahlkreisen langfristig n u r 
von b e g r e n z t e m Wert. Regressionsstat is t ische Analysen belegen eine be
m e r k e n s w e r t e Wahlkreiss tabi l i tä t der im Wah lkampf jeweils als »Reichs
fe inde« bekämpf ten Par te ien , gleich, ob es sich um Liberale, Linksl iberale , 
A n h ä n g e r des Z e n t r u m s oder Soz ia ldemokra ten handel t . D a ß ethnisch ge
prägte Wahlkre i se sich du rch große Stabil i tät ausze ichneten , ist dabei we
niger bemerkenswer t . In i h r e m B e m ü h e n , den eigenen Entscheidungs
sp ie l r aum von Reichstag u n a b h ä n g i g zu m a c h e n , gelang es der Regie rung 
i m m e r wieder , ihre die Öffent l ichkei t nicht n u r e r regenden, sondern letzt
lich auch spal tenden Strei tfragen bis auf die Ebene der Par te ien , Kandida
ten u n d der W ä h l e r durchsch lagen zu lassen. Insbesondere die Konstruk
tion von Gegensä tzen auf versch iedenen Sys temebenen wi rk te sich für die 
Par te ien und ihre Or ien t ie rungskra f t negativ aus , weil sie n iemals völlig 
fähig wa ren , sich den inszenier ten Regierungsappel len zu verweigern . 
S c h l i m m e r noch: Sie paß ten sich an , wie bereits Wolfgang Sauer (45) in 
se iner a n r e g e n d e n Skizze übe r den Nat ionals taa t und seine Integrat ions
m e c h a n i s m e n u n d -Strategien zeigen k o n n t e . 

7 . D ie von der Regie rung aufgeworfenen Konfl ikt l in ien w u r d e n j edoch 
n u r d a n n zu längerfrist ig nachweisbaren politisch bedingten D e t e r m i n a n 
ten d e r Wahlen t sche idung , w e n n sie mi t den gesellschaftlichen und par
te ipol i t ischen H a u p t s p a n n u n g s l i n i e n ü b e r e i n s t i m m t e n . Derar t ige grund
legende Spannungs l in ien sind vor a l lem ter r i tor ia le Gegensä tze zwischen 
n a t i o n a l e m Z e n t r u m und de r Pe r ipher i e oder die Konfl ikte zwischen den 
e inze lnen , regionalen und lokalen E l e m e n t e n der Per ipher ie . Auch Ge
gensä tze zwischen Reg ie rung und Ki rchen oder zwischen den sinn- und 
wer t se tzenden In te ressenver t re te rn , zwischen den je verschiedenen Inter
essenten aus Landwir t schaf t und Indus t r i e oder aus den e inzelnen Sek
toren u n d Branchen , zwischen A r b e i t n e h m e r n und U n t e r n e h m e r n , kön
nen zu dera r t ig durchsch lagenden Spal tungs l in ien des Par te isys tems wer
den . D ie von der makrosozio logischen u n d historisch-poli t ikwissenschaft
l ichen F o r s c h u n g festgestellten Befunde treffen desha lb auch die politi
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sehe Wirk l ichke i t des kons t i tu t ione l l ver faß ten Reiches - Z u s a m m e n h ä n 
ge der verg le ichenden Pe r spek t ive müssen j edoch in Zukunf t noch syste
ma t i s che r un te r such t oder hergestel l t w e r d e n . Dies fällt wegen de r Auf
lösung in te rd isz ip l inärer Z u s a m m e n h ä n g e von Sozial- und Geschichtswis
senschaft a l le rd ings z u n e h m e n d schwerer . 

8 . Als klassisches M e r k m a l pol i t i scher E n t w i c k l u n g und M o d e r n i s i e r u n g 
wird häuf ig die En t reg iona l i s i e rung pol i t i scher Konf l ik te angesehen . Im 
Zuge dieser »Ent reg iona l i s i e rung« (46) müssen sich die un te r sch ied l ichen 
regionalen Ausgangslagen de r Par te ien z u n e h m e n d e ingeebne t u n d die 
ü b e r k o m m e n e n , t radi t ionalen Tei lkul turen sich zu einer na t iona len Ge
s a m t k u l t u r gefügt oder abgeschliffen haben . So schlüssig dieses Konzep t 
ist, so schwier ig ist es darzus te l len - u n d so zweifelhaft e r sche in t es m i r 
heu te . Wir h a b e n im Passaue r W a h l p r o j e k t versucht , reg ionale Unter 
schiede zu messen und dabei auch die A b w e i c h u n g regionaler Wahlergeb
nisse v o m G e s a m t e r g e b n i s zu erfassen (47). Da Varia t ionskoeff iz ienten 
n o r m i e r t s ind, gestatten sie den Vergleich zwischen ve r sch iedenen Par te ien 
und Legis la turper ioden . Deut l ich v e r h a r r t de r Varia t ionskoeff iz ient bei 
den konserva t iven Par te ien , d e m Z e n t r u m und bei den Par te ien e thn i sche r 
M i n d e r h e i t e n auf h o h e m Niveau . Er n i m m t a l le rd ings in bemerkenswer 
ter Weise bei de r Soz ia ldemokra t i e ab . Was den Libera len , d ie sich zu
nächs t als en t sche idende na t iona le In tegra t ionspar te i def in ie r ten , un t e r 
d e m E i n d r u c k der g o u v e r n e m e n t a l e n G e g e n p r o p a g a n d a nicht g lückte , ge
lang de r als reichsfeindlich u n d als in na t iona le r Hins ich t unzuver läss ig 
e ingeschä tz ten Soz ia ldemokra t i e . A u s der U m s t u r z p a r t e i mi t zunächs t 
s t a rke r reg iona ler Konzen t r a t i on w u r d e im Zuge der H o m o g e n i s i e r u n g 
des Wah lve rha l t ens eine, zumindes t funk t iona l gesehen, »na t iona le Par
te i« , viel leicht sogar - vergleicht m a n die Varia t ionskoeff iz ienten al ler an
deren Par te ien , die »einzige na t iona le Pa r t e i« . 

Wenn m a n die These von de r En t r eg iona l i s i e rung überprüf t , so ergibt 
sich e ine m e r k w ü r d i g e D i s k r e p a n z zwischen den Thesen von der Univer 
salität sozialer D i f f e renz ie rung im Zuge von Indus t r i a l i s i e rung u n d Ur
ban i s i e rung : D e n n die e igens tändigen Prof i le reg iona ler pol i t ischer Land
schaften werden nicht nivel l ier t , auch w e n n na t iona le W a h l k a m p f t h e m e n 
auf den regionalspezif ischen Wer tehor i zon t d u r c h s c h l u g e n . Reg iona le Be
sonde rhe i t en d rücken sich we i te rh in im Wah lve rha l t en aus u n d lassen sich 
tei lweise bis heu te nachweisen . 

9 . D a m i t k o m m e ich zum letzten P u n k t : der Frage nach den D e t e r m i n a n 
ten des Wahlve rha l t ens . Wie bere i ts angedeute t w u r d e , ist die Par te ien- u n d 
Wahl landschaf t des Kaiser re iches d u r c h seine deut l iche Stabi l i tä t zu cha
rak te r i s i e ren - und dies t ro tz de r g roßen inne ren Ve rände rungen im Zuge 
de r S p a l t u n g von Par te ien ode r der D u r c h s e t z u n g j ü n g e r e r Bewegungen 
wie de r S P D , die m a n geradezu als die mi t d e m Reich geg ründe te oder sich 
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mit i h m durchse tzende Parte i beze ichnen k ö n n t e . Fes tzuhal ten ist, d aß 
alle Par te ien , vielleicht mi t A u s n a h m e der Liberalen, übe r recht feste re
gionale Schwerpunk te verfügten, in sozialen G r u p p e n fest v e r a n k e r t wa
ren und dadurch eine nicht n u r mi l i eubes t immte , sondern auch mil ieu
b e s t i m m e n d e Kraft erhie l ten , die sie wei te rh in stabil isierte. Dies s icherte 
Kont inu i tä t , schränk te j edoch zugleich die Möglichkei t ein, p r o g r a m m a 
tisch innovat iv und politisch flexibel zu sein. Aufgrund ihrer engen Bin
d u n g an Teilgruppen der Wählerschaf t ha t ten die Par te ien k a u m die funk
t ionale »Aufgabe«, du rch ih re Poli t ik e ine mi l i euübergre i fende W i r k u n g 
zu erzielen. In der Tat legen unse re wahlökologischen U n t e r s u c h u n g e n die 
V e r m u t u n g nahe , daß die Par te ien zumindes t auf regionaler Basis n iemals 
um das gleiche Milieu k o n k u r r i e r t e n . D a z u war die soziale, wirtschaftl i
che , demograph i sche und n ich t zuletzt auch die konfessionel le Zusam
m e n s e t z u n g ihrer Wäh le rbasen zu unterschied l ich . Vieles spr icht dafür , 
daß sich die G r ä b e n zwischen den e inze lnen Par te ien so im Zei tver lauf 
noch erwei ter ten. Wir haben versucht , die en t s t andenen Spal tungs l in ien 
mit Hilfe der Fak to renana lyse zu ve ranschau l i chen . In ke iner de r über
n o m m e n e n Haup td imens ionen (Rel ig ion/Wir tschaf t l iche D i m e n s i o n ) äh
neln sich die fünf wicht igen Par te ien . Sie k o n n t e n also in den Wahlkre i sen 
von einer bemerkenswer ten stabilen De te rmin ie r the i t der Wahlentschei
d u n g ihrer Klientel ausgehen . Alles kam also darauf an , j ede I r r i ta t ion 
dieser politisch differenzierten und doch s ta rken P r ä g u n g zu unter lassen -
insofern m u ß t e n soziale Di f fe renz ie rung und U r b a n i s i e r u n g als poli t ische 
Veränderungsfaktoren bewußt zu rückgedräng t werden . Sie wi rk ten inner
ha lb spezifischer Mil ieus v i e lmehr s tabi l is ierend und forcierten eine po
litische »Versäulung«, die später ihren Ausd ruck in der schwerfäl l igen 
Koali t ionsberei tschaft der Par te ien fand - bis weit in die Weimare r Re
publ ik h inein , die gerade dadurch belastet w u r d e . (48) 

10. Wahltakt isch betrachtet , war es für die Par te ien des Kaiser re ichs durch
aus vernünf t ig , sich auf den »Status quo« zu fixieren und den A u s b r u c h 
aus d e m eigenen Lager zu v e r m e i d e n . Diese Immobi l i t ä t w i rk t e sich aller
d ings entscheidend und besonders ve rhängn isvo l l auf den Re ichs tag aus , 
de r sich du rch seine Selbs tspal tungen l ä h m t e und so z u m Spielball der 
Reg ie rung werden konn te , die H e r r der Si tuat ion i m m e r d a n n bl ieb, w e n n 
sie es schaffte, polit ische D e t e r m i n a n t e n oder E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e für 
sich zu rek lamie ren . Insofern erscheinen die Kartell- und Blockwahlen im 
Rückbl ick stets als Ereignisse mit besonder s bewegenden F u n k t i o n e n u n d 
Folgen. Weil die Par te ien reagier ten , bl ieben sie g o u v e r n e m e n t a l a b h ä n g i g 
und en t sprechend wenig politisch a u t o n o m . Vielleicht lag es an ih re r ge
b rems ten A u t o n o m i e , daß d ie wicht igen poli t ischen Entwick lungsprob le 
m e , etwa die preußische Wahl rech t s re fo rm, die Reichs- u n d F i n a n z r e f o r m , 
k a u m oder ha lbherz ig von den Par te ien in Angriff g e n o m m e n w u r d e n 
und i m m e r stark von der R e g i e r u n g a b h ä n g i g b l ieben. Fü r e ine Verfas
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sungsre form hät te es ja n ich t n u r der A b s p r a c h e zwischen Z e n t r u m , Li
bera len und Soz ia ldemokra ten , sondern auch e iner in die Wäh le rbas i s hin
ein zu ve rmi t t e lnden pol i t i schen Kompromißbe re i t s cha f t bedurf t (49). 
Diese pol i t ische Z u s a m m e n a r b e i t w u r d e erst in der Weimare r Repub l ik , 
übr igens auch wieder mi t deut l ich einzels taat l ich un te r sch ied l icher In
tensi tät , verwirk l ich t . Dabe i m a c h t e sich abe r bald die Last soziokul ture l 
ler und konfessionel ler Zer r i s senhe i t b e m e r k b a r . Sie e rschwer te n icht n u r 
den A b b a u neue r pol i t i scher Fe indbi lder , s o n d e r n in tens iv ier te bald die 
Revi ta l i s ie rung der al ten (50). Auch die vielfach kons ta t ie r te »negat ive« 
En twick lungsmögl i chke i t der Weimare r R e p u b l i k künd ig te sich so schon 
f rühzei t ig im Kaiserre ich an u n d ist n icht al lein das Ergebnis e iner Kon
t inu i tä t der Eli ten: v i e l m e h r stellte die d u r c h g ä n g i g instabi le sozialkul tu
relle Basis der i l l iberalen u n d sich z u n e h m e n d ent l ibera l i s ie renden Mit
te lpar te ien eine besonde r s ungüns t ige Ausgangspos i t ion für die pol i t ischen 
H e r a u s f o r d e r u n g e n de r Zwischenkr iegsze i t da r . 

Es ist b e k a n n t , daß das D e u t s c h e Reich die H e r a u s f o r d e r u n g e n de r ent
s t ehenden Industr iegesel lschaft und der par t iz ipa tor isch-sozia ls taa t l ichen 
pol i t ischen Ku l tu r gleichzei t ig bewält igen m u ß t e . Dabe i stellte sich he raus , 
daß ein rap ider sozialer Wande l n icht n u r d ie al ten B indungen auflöste , 
sonde rn im Zuge der sozialen Di f fe renz ie rung , U r b a n i s i e r u n g und Indu
s t r ia l i s ie rung gerade n e u e soziale Mi l ieus schaffen und verfestigen k o n n t e . 
Diese neuen sozialen En twick lungen führ ten n ich t zu g rund legenden po
li t ischen N e u o r i e n t i e r u n g e n oder gar zu r A u s b i l d u n g e iner K o m p r o m i ß 
berei tschaft e rzeugenden pol i t ischen E m p a t h i e , sonde rn zur S tab i l i s ie rung 
von mi l ieuar t igen S u b k u l t u r e n im G e g e n e i n a n d e r . D e r pol i t ische Gegen
satz stabil isierte die Par te ien a l le rd ings organ isa tor i sch , weil er sich wahl
takt isch auszah l te . Die Par te ien waren j edoch n u r ku rze Zeit die Nutzn ie 
ßer dieses I m m o b i l i s m u s und w u r d e n schl ießl ich nach d e m E n d e des Kai
ser re ichs Opfer e iner Unbeweg l i chke i t de r Wähle rschaf t , d ie sich einer
seits in den , unvergle ichl ich von Lederer be sch r i ebenen , » K i r c h t u r m h o r i 
z o n t e n « entfal tete, z u m a n d e r e n aber im Hinb l i ck auf ih re In teressenpo
litik von de r na t iona len E b e n e des pol i t i schen Sys tems a b h ä n g i g bl ieb. 
Dies aber führ te schl ießl ich n ich t n u r z u m U n t e r g a n g des Kaiser re ichs , 
sonde rn vor a l lem z u r Be las tung des N e u a n f a n g s de r We imare r De
m o k r a t i e u n d m a c h t e wahr sche in l i ch e ine wich t ige Vorbed ingung ihres 
Sche i te rns aus . 
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(1) Vgl. zum Forschungss tand und als S a m m l u n g beispielhafter neue r 
Studien Heinr ich Best, Hg., Polit ik und Mil ieu: Wahl- und Elitefor
schung im his tor ischen und in te rku l tu re l l en Vergleich, St. Kathar i 
nen 1989 ( — Historisch-sozialwissenschaft l iche Forschungen Bd. 22) 
sowie die neuen Studien von G e r h a r d A. Ritter, Die Sozialde
m o k r a t i e im deu tschen Kaiserr re ich in sozialgeschichtl icher Per
spektive, in: HZ 249, 1989, S. 295 ff.; ders. , Hg., Der Aufst ieg der 
deu t schen Arbe i t e rbewegung: Soz ia ldemokra t ie und Freie Gewerk
schaften im Par te iensys tem und Sozialmil ieu des Kaiserreichs, Mün
chen 1990; Detlef Lehner t , Z u r h is tor ischen Soziographie der Volks-
partei ' : W ä h l e r s t r u k t u r und Reg iona l i s i e rung im deutschen Par
te iensystem seit der Re ichsg ründung , in: Arch iv für Sozialgeschichte 
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Par te iensys teme und Poli t ikst i le in Deu t sch land , F rankre ich und 
G r o ß b r i t a n n i e n , Wiesbaden 1988. 
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förde, Hg. , M o d e r n e deu tsche Verfassungsgeschichte (1815-1918), 
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His tor ikers t re i t s ausufer te , wie vor a l lem Hans-Ulr ich Wehlers 'po
lemischer Essay' zeigte, der un t e r d e m Titel »Entsorgung der deut
schen Vergangenhei t?« , M ü n c h e n 1988, erschienen ist. 

(5) Vgl. den sehr zuverlässigen Überb l ick von Dieter Langewiesche, Li
be ra l i smus in Deu t sch land , F r a n k f u r t / M . 1988, S. 233 ff. 

(6) Zu diesem T h e m a sind geradezu g rund legend die verschiedenen Ar
bei ten von Jü rgen Fal ter , etwa: Wäh le rbewegungen zur N S D A P 
1924-1933, in: O t t o Büsch, Hg., W ä h l e r b e w e g u n g in der europäi
schen Gesch ich te , Berlin 1980, S. 159 ff.; wei tere Arbei ten Fal ters 
w e r d e n in der Bib l iographie seines Buches: Wahlen u n d Abst im
m u n g e n in der Weimare r Repub l ik : Mater ia l ien zum Wahlverha l ten 
1919-1933, M ü n c h e n 1986, S. 245 aufgeführ t . 

(7) T h e o d o r Schieder , D ie Krise des bürger l ichen Libera l ismus: Ein 
Bei t rag z u m Verhäl tn is von pol i t ischer und gesellschaftlicher Verfas
sung, in: Lo tha r Ga l l , Hg., L ibera l i smus , Köln 1976, S. 192 ff. 

(8) G e r h a r d Leibholz , Staat und Gesel lschaf t in England , in: ders. , 
S t r u k t u r p r o b l e m e der m o d e r n e n D e m o k r a t i e , F r a n k f u r t / M . 1974, S . 
206 ff. 
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(9) Vgl. als Fal ls tudie je tz t Peter S te inbach , Die Pol i t i s ie rung der Re
gion, 2 Bde., Passau 1989. 

(10) Vgl. etwa die Kri t ik L e h n e r t s (wie A n m . 1) an ve rsch iedenen wahlso
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B e d e u t u n g von Stein R o k k a n zu e r i n n e r n . 

(17) Vgl. Hans -Ul r i ch Wehler , M o d e r n i s i e r u n g s t h e o r i e u n d Gesch ich te , 
G ö t t i n g e n 1975. 

(18) M. R a i n e r Lepsius, E x t r e m e r N a t i o n a l i s m u s : S t r u k t u r b e d i n g u n g e n 
v o r d e r nat ionalsozial is t ischen Mach te rg re i fung , S tu t tgar t 1966; the
senar t ig konzen t r i e r t d a n n zu d e m Aufsa tz : Par te iensys tem u n d So
z ia l s t ruk tur : Z u m P r o b l e m der D e m o k r a t i s i e r u n g de r deu t schen Ge
sellschaft, in: G e r h a r d A. Rit ter , Hg., D ie deu t schen Par te ien vo r 
1918, Köln 1973, S. 56 ff. 
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(19) M a r i o R a i n e r Lepsius . Wahlverha l t en , Par te ien und pol i t ische Span
n u n g e n , in: PVS 13, 1973, S. 295 ff.: diesen Ansa tz hat sozialisations-
geschicht l ich e rprobt : M o n i k a Neugebauer -Wölk , Wähle rgenera t io 
nen in P r e u ß e n zwischen Kaiserreich und Republ ik : Versuch zu ei
n e m K o n t i n u i t ä t s p r o b l e m des protes tant ischen P r e u ß e n in seinen 
K e r n p r o v i n z e n , Berlin 1987. 

(20) Vgl. zu r Kri t ik G e r h a r d Brandt , Arbei t , Technik und gesellschaftli
che En twick lung : Transformat ionsprozesse des m o d e r n e n Kapitalis
m u s , F r a n k f u r t / M . 1990, S. 34 ff. 

(21) Stein R o k k a n , Ci t izens , Elect ions, Part ies, Oslo 1979. Vgl. z u m Ver
such e iner U m s e t z u n g des En twick lungskonzep t s von R o k k a n außer 
S te inbach , D e u t u n g s m u s t e r (wie A n m . 16) vor al lem Immerfa l l , Ter
r i t o r i u m (wie A n m . 15), de r die Model le und Kategor ien von Rok
kan ü b e r n i m m t u n d e iner empi r i schen Ü b e r p r ü f u n g un te rz i eh t . 

(22) Pe te r S te inbach, Hg., P r o b l e m e poli t ischer Par t iz ipa t ion im Moder
n i s ie rungsprozeß , Stut tgar t 1982. 

(23) U m s o s tä rker ist auf die Studien von Elfi Bendikat h inzuweisen , die 
sich je tz t z u s a m m e n g e f a ß t f inden in ih rem Aufsatz: Polit iksti le, 
Konf l ik t l in ien und Lage r s t ruk tu r in Par te iensys temen des späten 19. 
J a h r h u n d e r t s , in: PVS 30, 1989, S. 482 ff. Weiterhin sind zu berück
sichtigen Hors t Nöcker , W ä h l e r e n t s c h e i d u n g un te r d e m o k r a t i s c h e m 
u n d Klassenwahl rech t : E ine verg le ichende Statistik der Reichstags
u n d Landtagswahle rgebnisse in P r e u ß e n 1903 nebst Angaben zur 
Wirtschafts- und Soz ia l s t ruk tur nach Vergleichsgebieten, Berlin 
1987; ders. , D e r p reuß i sche Reichs tagswähler in Kaiser re ich und 
Repub l ik 1912 u n d 1924: Analyse, In te rpre ta t ion , D o k u m e n t a t i o n : 
Ein his torisch-stat is t ischer Bei t rag z u m Kon t inu i t ä t sp rob l em eines 
epochenübe rg re i f enden Wäh le rve rha l t ens , Berlin 1987. 

(24) Pe te r S te inbach, D ie E n t w i c k l u n g der deu tschen Soz ia ldemokra t i e 
im Kaiserre ich im Spiegel der his tor ischen Wahl forschung , in: G . A . 
Ri t ter , Hg., Aufst ieg (wie A n m . 1), im Satz. 

(25) Ri t te r , Par te ien (wie A n m . 13), S. 14 ff.; vgl. auch Ri t t e r s Diskus
s ionsbe i t rag in Büsch, Hg., W ä h l e r b e w e g u n g (wie A n m . 6), S. 55 u.ö. 

(26) Vgl. j ü n g s t die e indrucksvol le Studie von H a r t w i g Brand t , Parla
m e n t a r i s m u s in W ü r t t e m b e r g 1819-1870: A n a t o m i e e ines deu tschen 
Land tags , Düsse ldorf 1987. 

(27) Wolfgang Sauer , D a s P r o b l e m des deu tschen Nat iona ls taa tes , in: 
Hans -Ul r i ch W ;ehler, Hg., M o d e r n e deu tsche Sozialgeschichte , Köln 
u.a. 1966, S. 407 ff. 

(28) 28 Vgl. Pe te r S te inbach, D e r g e z ä h m t e M a s s e n m a r k t : W a h l k ä m p f e 
im Bismarckre ich 1867-1881, Passau 1990. 

(29) Ri t ter , Par te ien (wie A n m . 13), S. 10 ff. 
(30) S tan lay Suval , Electoral Poli t ics in Wi lhe lmine G e r m a n y , Chape l 

Hil l 1985. 
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(31) Langewiesche , L ibe ra l i smus (wie A n m . 5), S. 128 ff.; fe rner J ames J. 
S h e e h a n , D e r deu t sche Libera l i smus: Von den Anfängen im 18. Jahr
h u n d e r t bis z u m 1. Weltkr ieg, M ü n c h e n 1983, S. 145 ff. 

(32) Dies m a c h t i m m e r noch unvergle ichl ich deut l ich die f rakt ionshi
storisch or ien t ie r te Studie von Ludwig Bergsträsser, Gesch ich te der 
pol i t ischen Par te ien in Deu t sch land , M ü n c h e n 1965, S. 140 ff. 

(33) Vgl. Kar l -Egon L o n n e , Pol i t ischer Ka tho l i z i smus im 19. u n d 20. 
J a h r h u n d e r t , F r a n k f u r t / M . 1986, S. 123 ff. sowie Wilfried Loth , Ka
tho l iken im Kaiser re ich: D e r pol i t ische Ka tho l i z i smus in der Krise 
des wi lhe lmin i schen Deu t sch land , Düsse ldor f 1984. 

(34) Vgl. z u m For schungss t and Winfried Becker , Hg. , Die M i n d e r h e i t als 
Mi t te : Die deu t sche Z e n t r u m s p a r t e i in der Innenpo l i t ik des Reiches 
1871-1933, P a d e r b o r n 1986. 

(35) Alf Min tze l , D ie Volkspartei : Typus u n d Wirkl ichkei t : Ein L e h r b u c h , 
O p l a d e n 1984. 

(36) Besonders poin t ie r t in Hans-Jürgen P u h l e , Pa r l amen t , Par te ien und 
I n t e r e s s e n v e r b ä n d e 1890-1914, in: Michae l S tü rmer , Hg., Das kai
ser l iche Deu t sch l and : Pol i t ik und Gesel lschaf t 1870-1918, Düssel
dorf 1970, S. 340 ff. 

(37) Helga Kutz-Bauer , Arbei terschaf t , A r b e i t e r b e w e g u n g und bürgerl i 
che r Staat in der Zeit der G r o ß e n Depress ion : E ine regional- und 
sozialgeschicht l iche Studie zur Gesch i ch t e der Arbe i t e rbewegung im 
G r o ß r a u m H a m b u r g 1873 bis 1980, Bonn 1988. 

(38) D a z u wegweisend und method i sch unüber t ro f fen G e r h a r d A. Ri t ter , 
Kon t inu i t ä t und U m f o r m u n g des deu t schen Par te iensys tems 
1918-1920, in: ders. , Hg., E n t s t e h u n g u n d Wandel der m o d e r n e n 
Gesel lschaft : Festschrift für H a n s Rosenberg , Berlin 1970, S. 342 ff. 

(39) S te inbach , En tw ick lung (wie A n m . 23); dagegen vgl. aber Die te r 
Fr icke , H a n d b u c h zur Gesch ich te de r deu t schen Arbe i t e rbewegung , 
B e r l i n / D D R 1987, S. 698 ff. 

(40) H a n s - C h r i s t o p h Schröder , Sozia l i smus u n d Imper ia l i smus : Die Aus
e i n a n d e r s e t z u n g der deu t schen Soz ia ldemokra t i e mit d e m Imper ia 
l i smusp rob lem und der 'Weltpol i t ik ' vo r 1914, Bonn-Bad G o d e s b e r g 
1975 (2. Aufl .) ; ders. , Sozialist ische Im pe r i a l i s mu s d eu t u n g , Gö t t in 
gen 1973. 

(41) Vgl. dazu wieder die e inschlägigen Studien von Stein R o k k a n , die 
sich in seinen A u f s a t z s a m m l u n g e n u n d Einzels tudien f inden. Vgl. 
dazu vor a l lem seine Bib l iographie in ders . , Ci t izens (wie A n m . 20), 
S. 455 ff. und in Immerfa l l , Ter r i to r ium (wie A n m . 15), S. 298 ff. 

(42) O t t o Büsch, Par te ien u n d W 7ahlen in Deu t sch l and bis z u m 1. Welt
kr ieg, in: A b h a n d l u n g e n aus der Pädagogischen Hochschu l e Berl in 
Bd. 1, Berlin 1974, S. 178 ff.; dagegen vor a l lem Werne r C o n z e , 
Wahlsoziologie und Par te igeschichte , in: O t t o Büsch, Hg. , Wäh le r 
b e w e g u n g in der deu t schen Gesch ich te , Berl in 1978, S. 111 ff. 
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(43) D a r a u f h ingewiesen zu haben , ist das Verdienst von Werner Joch
m a n n , A n t i s e m i t i s m u s im Deu t schen Kaiserreich 1871-1914, in: 
ders. , Gesel lschaf tskr ise und Judenfe indschaf t in Deutsch land 
1870-1945, H a m b u r g 1988, S. 30 ff. 

(44) H e r m a n n Hiery, Reichs tagswahlen im Reichs land: Ein Beitrag zur 
Landesgeschichte von Elsaß-Lothr ingen und zur Wahlgeschichte des 
Deu t schen Reiches 1871-1918, Düsse ldorf 1986. 

(45) Sauer , Nat iona ls taa t (wie A n m . 23); s tark durch seine D e u t u n g wur
de d a n n Wehlers In te rpre ta t ion des Kaiserre ichs beeinf lußt . Vgl. 
Hans-Ul r ich Wehler , D a s deu tsche Kaiserreich 1871-1918, Göt t in
gen 1973 u.ö. 

(46) Peter S te inbach, His tor i sche Wahl fo r schung und regionalspezifische 
Pol i t ikrezept ion , in: Büsch, Hg., W ä h l e r b e w e g u n g (wie A n m . 6), S. 
34 ff. 

(47) Vgl. dazu Stefan Immer fa l l , Wahlve rha l t en und Par te iensystem im 
Kaiserre ich: einige quan t i t a t ive Befunde, in: Best, Poli t ik und Milieu 
(wie A n m . 1), S. 34 ff. 

(48) Vgl. d ie Kon t rove r sen übe r die Veran twor tung der Par te ien für das 
E n d e der Weimare r Repub l ik , die sich vor a l lem an Conzes Ausein
a n d e r s e t z u n g mi t Kar l Dietr ich Bracher en t zünde ten . Sie ist gut do
k u m e n t i e r t bei G o t t h a r d Jasper , Von Weimar zu Hit ler , Köln und 
Berl in 1968, S. 27 ff. 

(49) Diese g rund legende Vorausse tzung poli t ischer Kompromißbere i t 
schaft wi rd häufig von denen übe r sehen , die, wie R a u h , eine Re
formfähigkei t des Kaiser re ichs hypothet isch kons ta t ie ren . Vgl. vor 
a l lem Manf red R a u h , Die P a r l a m e n t a r i s i e r u n g des Deutschen Rei
ches , Düsseldorf 1977 und dazu Die te r Langewiesche, Das Deutsche 
Kaiser re ich: B e m e r k u n g e n zur Diskuss ion über Pa r l amen ta r i s i e rung 
und D e m o k r a t i s i e r u n g Deu t sch lands , in: Arch iv für Sozialgeschich
te 19, 1979, S. 628 ff. 

(50) D a z u grundsätz l ich an regend Detlef L e h n e n und Klaus Megerle, 
Hg., Pol i t ische Ident i tä t und na t iona le G e d e n k t a g e : Z u r poli t ischen 
K u l t u r der Weimare r Republ ik , O p l a d e n 1989. 
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