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Politische Modernisierung und 
parlamentarische Führungsgruppen 

in Deutschland 1867 - 1918 

Heinrich Best* 

Abs t r ac t : T h e fai lure of pa r l i amen ta r i sa t ion of the G e r m a n 
Kaiserre ich has been a main subject of historical research 
and reasoning since the 1960s. Whi l e the re has always been 
conce rn with the impact of menta l i t i es and behav io r of the 
» t r ad i t iona l« elites in the g o v e r n m e n t , the mil i tary, and the 
a d m i n i s t r a t i o n , relat ively little systematic concern has been 
given to the pa r l i amen ta ry leadersh ip g roups - the potent ia l 
c h a m p i o n s and profi teers of pa r l i amen ta r i s a t i on . In this 
ar t icle it is a rgued and conf i rmed by c o m p r e h e n s i v e evi
dence that the s t ructural prerequis i tes for the i r successful 
compe t i t i on with t he t radi t ional elites were deficient and 
de te reo ra t ing du r ing the Kaiser re ich . We find a pa t t e rn of 
» segmen ted p lu ra l i sm« that gave way to a strategy of »di-
v ide et i m p e r a « on the par t of the g o v e r n m e n t a n d preven
ted the p a r l i a m e n t a r y l eader sh ip g roups from act ing to
ge ther to ex tend the i r inf luence on the process of political 
decis ion m a k i n g . 

Das Verhältnis von sozialökonomischer und politischer 
Modernisierung 

Die A n n a h m e , daß eine »Synchron i s i e rung« von soz ia lökonomischer u n d 
pol i t ischer En twick lung für e ine erfolgreiche D e m o k r a t i s i e r u n g notwen
dig, im Deu t sch l and des 19. u n d b e g i n n e n d e n 20. J a h r h u n d e r t s aber miß
glückt sei, bi ldet den Ausgangspunk t j e n e r D e u t u n g e n des Verlaufs der 
j ü n g e r e n deu tschen Gesch ich te , die sich - bei aller Vielfalt der Argumen
te - auf die These eines »Sonderwegs« zuspi tzen lassen (1), e iner »für 
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Deut sch land spezifischen und br i santen Koexistenz zwischen sozialöko
n o m i s c h e r Modern i s ie rung einerseits und for tdauernden vor indus t r ie l len 
S t ruk tu ren in Gesellschaft , Staat, Kul tur andererse i t s« (2). Die fatalen Fol
gen dieser Messal l iance der Indus t r ia l i s ie rung mit dem dynast ischen Staat 
(3) hat wohl am eindr ingl ichs ten und wirkungsmächt igs ten Hans -Ul r i ch 
Wehler in seiner Gesch ich te des Deutschen Kaiserre ichs beschworen : An 
seiner Unfähigkei t , »im Fr ieden die Staats- und Gesel l schaf tss t rukturen 
den Bedingungen eines m o d e r n e n Indus t r ies taa ts anzupassen« , sei das 
Kaiserre ich letzlich ze rbrochen ; die Mehrzah l der Bedingungen für einen 
»deutschen 'Radika l fasch ismus ' seien berei ts im Kaiserreich zu f inden 
oder als das Ergebnis seiner Politik aufzufassen« (4). 

Sucht man nach dem systematischen Kern der These von e inem deut
schen Sonderweg, so stößt man auf Tradi t ionen einer Soziologie » e h e r n e r « 
Entwicklungsgesetze , die F o r m e n der Ins t i tu t ional is ierung pol i t ischer 
Mach t an be s t immte Ausprägungen von Gese l l schaf ts format ionen b a n d 
(5). I ronischerweise bildet die Vorstellung, daß gesellschaftl icher Wandel 
den Wandel von Eliten und der ins t i tu t ionel len S t ruk turen bewi rke , in 
deren Kontext sie hande ln , e inen B e r ü h r u n g s p u n k t zwischen Pos i t ionen 
des M a r x i s m u s und j enen der ä l teren Modern i s i e rungs theor ie der 1950er 
u n d 1960er Jahre , die ja auch als ein Gegenkonzep t zur Geschichtsauffas
sung des his tor ischen Mate r i a l i smus konzipier t worden war (6). D ie P ro 
gnose der äl teren Modern i s i e rungs theor ie , daß »Indus t r ia l i s ie rung« - was 
als ein vere infachendes Etikett für einen umfassenden und säkularen P ro 
zess der En t s t ehung komplexe r und hochdif ferenzier ter Gesel lschaften 
gelten k a n n - no twendig , zumindes t aber regelmäßig mi t der En t s t ehung 
und Stabi l is ierung par t iz ipa tor i scher und kompet i t ive r D e m o k r a t i e n ver
b u n d e n sei (7), wurde j edoch durch die ta tsächl iche En twick lung nach 
dem Zwei ten Weltkrieg ent täuscht (8); zugleich m e h r t e n sich Zweifel dar
an , d a ß dies eine zutreffende Diagnose vergangener En twick lungen sei. 

Der Fall Deu t sch land ist der locus classicus für einen d i skordan ten Ver
lauf be ider Entwicklungs l in ien und provoz ie r te die heftigste Deba t t e über 
die Ar t ihres Z u s a m m e n h a n g s : W ä h r e n d sich hier eine hochen twicke l t e 
Industr iegesel lschaft des 20. J a h r h u n d e r t s als kompat ibe l mit vier - zählt 
m a n die realsozial ist ische D D R hinzu : mit fünf - sehr un te r sch ied l i chen 
pol i t i schen O r d n u n g e n erwies, bl ieb nach Auffassung vieler Beobachter 
das Kaiserreich in der Phase , in der es zu der führenden Indus t r i emach t 
K o n t i n e n t a l e u r o p a s aufstieg, durch eine in wesent l ichen E lemen ten tradi
t iona le Machtorgan isa t ion charakter i s ie r t . Diese relative A u t o n o m i e der 
pol i t i schen im Verhäl tnis zur sozialen O r d n u n g war mit den G r u n d a n n a h 
m e n der äl teren Modern i s i e rungs theor i e unve re inba r ; die These vom 
»deu t schen Sonderweg« , der zu e iner »ungewöhn l i ch lang d a u e r n d e n Ver
spä tung der D e m o k r a t i s i e r u n g gegenüber der Indus t r ia l i s ie rung« geführt 
habe , w u r d e deshalb als r e t t ende ceteris pa r ibus Klausel e ingeführ t . 
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D e u t s c h l a n d als A u s n a h m e in e inem sonst a l lgemeinen Entwicklungszu
s a m m e n h a n g klassifiziert (9). 

Die Notwend igke i t , die »Sonders te l lung Deu t sch lands in der Geschich
te der D e m o k r a t i s i e r u n g und Indus t r ia l i s ie rung« zu e rk lä ren (10), rück te 
die El i ten in das Z e n t r u m der Be t rach tung . Tatsächlich wurde u n d wird die 
ve rzöger te u n d kr isenges tör te En twick lung Deu t sch lands zu Pa r l amen ta 
r i smus u n d D e m o k r a t i e heu te in vielen Variat ionen als e ine Gesch ich t e 
von Schuld und Versagen seiner F ü h r u n g s g r u p p e n beschr ieben (11). De
ren Unfäh igke i t zu einer durchgre i fenden Modern i s i e rung sozialer u n d 
pol i t i scher S t ruk tu ren sei als ein wesent l icher U m s t a n d mit dafür verant
wor t l i ch gewesen, daß Deu t sch l and so lange auf e inem au to r i t ä ren , zeit
weil ig to ta l i tä ren Sonderweg ve rha r r t u n d die p a r l a m e n t a r i s c h e Demo
kra t ie h ier erst spät eine C h a n c e erha l ten habe. 

Der E l i t enzen t r i smus her rsch t vor t rotz des Interesses, das die »stum
m e n Massen« als ein G e g e n s t a n d his tor ischer Sozialwissenschaft auch in 
D e u t s c h l a n d gewonnen h a b e n . Er findet sich selbst bei A u t o r e n , die sich 
sonst eher auf M a r x denn auf Pare to oder Mosca berufen (12). W ä h r e n d 
der h is tor i sche Mate r i a l i smus Eliten ofiziell als » E p i p h ä n o m e n e « behan
delt (13), werden sie auch in der marx is t i schen For schung häufig zum 
ta t säch l ichen Pro tagonis ten des Geschichtsprozesses - viel leicht e ine ver
s teckte Apolog ie des »k le inen M a n n e s « , der von der M i t v e r a n t w o r t u n g 
für die Ka ta s t rophen der deu tschen Vergangenhei t entlastet werden soll. 

Doch t ro tz der Bedeu tung , die das E l i t en thema n ich t n u r in der tradi
t ionel len Hi s to r iog raph ie der »großen M ä n n e r « , sondern a u c h in sozial
wissenschaf t l ich inspi r ie r ten Gesch ich t s in t e rp re t a t ionen g e w o n n e n hat , 
bes teh t heu te noch i m m e r U n k l a r h e i t über den C h a r a k t e r der Machtor
gan isa t ion in D e u t s c h l a n d vor der G r ü n d u n g der Bundes repub l ik . Vor
s te l lungen von e iner k o m p a k t e n - u n d demokra t i e fe ind l i chen - Machte l i t e 
koexis t ie ren n e b e n solchen von segmen tä r zerfal lenen - u n d desha lb de
m o k r a t i e u n f ä h i g e n - F ü h r u n g s g r u p p e n (14). Abgesehen von der du rch 
Spezial is ten geführ ten D e b a t t e übe r den Aufbau und die Funk t ionswe i se 
des na t iona lsoz ia l i s t i schen Herrschaf t ssys tems u n d n a c h der his tor isch auf 
den Z e i t r a u m ab 1918 begrenz ten U n t e r s u c h u n g e n von Wolfgang Zapf 
(15) hat es bis lang j edoch ke inen systemat ischen Versuch e iner Aufklä
rung gegeben. Auffäll ig ist v i e lmehr , daß die In tona t ion des E l i t e n t h e m a s 
bis lang wenig gesicher tes Wissen über die S t ruk tu ren und das Verhal ten 
h is tor ischer F ü h r u n g s g r u p p e n in Deu t sch land he rvorgebrach t hat - zu
mindes t , wenn m a n die Gül t igke i t sk r i t e r i en der sys temat ischen Sozialwis
senschaften als M a ß s t a b n i m m t (16). Nach wie vor ist auch die For
schungss i tua t ion zum Deu t schen Kaiserre ich du rch we i t r e i chende u n d de
zidier te Ur te i l e über seine Eli ten gekennze i chne t , die sich aber n u r auf 
e ine s c h m a l e u n d f ragment ie r t e empi r i sche Evidenz stützen k ö n n e n . Dies 
gilt auch für seine p a r l a m e n t a r i s c h e n F ü h r u n g s g r u p p e n , die m a n c h m a l 
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t a t sächl ichen , zumeis t aber n u r potent ie l len Antagonis ten der t rad i t iona
len Eli ten im Mil i tär u n d in der Verwal tung (17). Neben der bei ih rer 
Veröffent l ichung wegweisenden, aber auf den Ze i t r aum nach 1890 be
sch ränk ten Studie von Molt (18) und einigen auf die Berufszusammenset 
zung fokussier ten äl teren Arbe i t en , von denen besonders die von Rosen
b a u m (19), K r e m e r u n d K a m m (20) zu n e n n e n sind, gibt es bis lang keine 
U n t e r s u c h u n g , die den Wandel dieser Teilelite im historischen Gesamt
z u s a m m e n h a n g des Deutschen Kaiser re ichs - e inschl ießl ich seiner Vor
phase des Norddeu t schen Bundes - nach verschiedenen M e r k m a l s g r u p 
pen aufgegliedert und differenziert nach poli t ischen Lagern in den Blick 
g e n o m m e n hät te . 

Das ist ein Mangel , denn der Übergang zu einer »Gesellschaft freier 
und poli t isch veran twor t l i cher Staa tsbürger mit Repräsenta t ivkörperschaf
ten von deren Vertretern die Veran twor tung für die Politik zu t ragen 
w a r « (21), k o n n t e nicht , zumindes t n ich t ausschließl ich von weits icht igen 
Konzess ionen der t radi t ionalen Mach t t r äge r oder - nach deren Verwei
ge rung - von einer erfolgreichen Revolu t ion erwartet werden . Herausge
fordert waren auch die potent ie l len pol i t ischen Trägergruppen einer reprä
senta t iven D e m o k r a t i e . In allen dynast ischen Staaten, die dem Deu t schen 
Kaiserre ich als Beispiele erfolgreicher D e m o k r a t i s i e r u n g entgegengehal 
ten werden k ö n n e n , ist es den pa r l amen ta r i s chen F ü h r u n g s g r u p p e n erst 
im offenen Konfl ikt oder du rch eine verdeckte A u s n u t z u n g von Macht
chancen gelungen, eine zentra le Stel lung im pol i t ischen Entscheidungssy
stem zu er langen . In der Frage nach den G r ü n d e n für die geminde r t e 
Konfl ik t fähigkei t und Konfl iktberei tschaft der pa r l amen ta r i s chen Füh
rungsg ruppen des Deutschen Kaiser re ichs gegenüber den e tabl ier ten 
Mach t t r äge rn ist deshalb die Frage n a c h den Ursachen für seine ausge
b l i ebene Pa r l amen ta r i s i e rung u n d - im zeit l ichen Vorgriff - nach den 
G r ü n d e n für das Scheitern repräsen ta t iver Ins t i tu t ionen in der Weimare r 
Republ ik en tha l ten (22). 

Dieses A r g u m e n t findet sich auch bei zei tgenössischen Beobach te rn , die 
im späten Kaiserreich über Mögl ichkei ten einer Pa r l amen ta r i s i e rung rai
sonn ie r t en . Zu Beginn des J a h r h u n d e r t s gab etwa Fr iedr ich N a u m a n n aus 
der Sicht des akt iven Pol i t ikers eine Diagnose ab, die sich in Varia t ionen 
auch bei Max Weber und Ot to H in t ze findet: »Solange die Majori tä tsbi l 
dung sich auf der jetzigen deutschen Entwicklungs tufe befindet , kann die 
Ini t ia t ive des Reichstags n u r ger ing sein. In dieser Hins ich t bietet die Ver
fassung m e h r , als bis heute der Reichstag leisten kann. . . . Über Vergewal
t igung des Reichstags zu dek l amie ren ist so lange zwecklos, solange er 
nicht von sich aus fähig ist, bei größeren gesetzgeberischen A k t i o n e n eine 
feste G r u n d l a g e zu b i lden« (23). Die nach Bismarcks Ausscheiden e r k e n n 
ba ren Bruch l in ien im Kern des Machtgefüges des Kaiser re ichs bo ten da
nach d u r c h a u s A n s a t z p u n k t e für eine Pa r l amen ta r i s i e rung ; die unterbl ie-
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bene , j edenfa l s nicht h i n r e i c h e n d nachdrück l i che A u s n u t z u n g dieser Si
tua t ion du rch die pa r l amen ta r i s chen F ü h r u n g s g r u p p e n des Kaiserre ichs 
e r k a n n t e n auch Zei tgenossen als einen erk lä rungsbedürf t igen Sachverha l t . 

Es ist b e m e r k e n s w e r t , weil im Widerspruch zu einer deutschen Tradi
t ion pe r sön l i chke i t szen t r i e r t e r Geschichtsauffassung s tehend, daß ihre 
D i a g n o s e n der Ursachen vielfach bei der S t ruk tu r der pa r l amen ta r i s chen 
F ü h r u n g s g r u p p e n im Kaiserre ich ansetzten. Die F o r m u l i e r u n g e iner »Seg
m e n t a t i o n s t h e s e « findet sich etwa berei ts in p r ä g n a n t e r Form in Ot to 
H in t zes b e r ü h m t e m Aufsatz übe r »Das m o n a r c h i s c h e Pr inz ip u n d die 
kons t i tu t ione l l e Verfassung« (24). Dar in stellte er fest, daß es den Parla
m e n t e n in Deu t s ch l and n ich t gelungen sei, zum »behe r r s chenden Einf luß 
im Staate zu ge langen« , weil es ihnen » d u r c h a u s an der nöt igen i nne ren 
E inhe i t u n d Gesch lossenhe i t fehlt , die un te r allen U m s t ä n d e n die Vorbe
d i n g u n g für e ine pol i t i sche Mach t ro l l e sein w ü r d e . Die große wirtschaft
l ich-soziale Kluft, die von j e h e r zwischen dem preuß i schen Osten u n d 
Westen bes teh t , u n d die in der Verschiedenhei t der l änd l ichen Verfassung 
u n d der ve r sch iedenen Vertei lung der agrar ischen u n d indust r ie l len In
teressen wurzel t , ve rh inde r t einen e inhe i t l ichen Z u s a m m e n s c h l u ß ebenso 
wie der Gegensa tz der Konfess ionen, der in ke inem ande ren Staat der 
Welt so stark und umfassend sich geltend m a c h t wie in P reußen u n d im 
D e u t s c h e n Reich. H i n z u trit t n a m e n t l i c h im Reich die rad ika le Staats
fe indl ichkei t der Soz ia ldemokra t i e ». Nach e inem Ausbl ick auf den briti
schen P a r l a m e n t a r i s m u s , dessen Erfolg er der sozial h o m o g e n e n G r u n d 
lage se iner F ü h r u n g s g r u p p e n zu rechne t , k o m m t er zu dem Schluß: »Bei 
u n s sind die Par te ien eigent l ich ke ine pol i t i schen, sondern m e h r wirt
schaft l ich-soziale oder rel igiös-konfessionelle Bi ldungen. Das hängt dami t 
z u s a m m e n , daß es e igent l ich das Leben der bü rge r l i chen Gesel lschaft ist, 
im Gegensa t z zum eigent l ichen pol i t ischen Betr ieb, was in unseren Volks
v e r t r e t u n g e n zu Worte k o m m t . ... Das ist aber e ine Ges t a l tung des Partei
wesens , die m e h r zu m o n a r c h i s c h e r Staats le i tung als zu pa r l amen ta r i 
schem Einf luß füh r t« . 

E ine sys temat ische A u s f o r m u n g erhiel t die Segmenta t ions these später 
d u r c h M.R. Leps ius ' Konzep t der »soz ia lmora l i schen Mi l ieus« . D a r u n t e r 
we rden soziale E inhe i ten ve r s tanden , »die du rch eine Koinz idenz mehre 
rer S t r u k t u r d i m e n s i o n e n wie Religion, regionale Tradi t ion , wir tschaf t l iche 
Lage, ku l tu re l l e Or i en t i e rung , schichtspezif ische Z u s a m m e n s e t z u n g der 
i n t e r m e d i ä r e n G r u p p e n gebildet werden . Das Mil ieu ist ein soziokul ture l 
les G e b i l d e , das durch eine spezifische Z u o r d n u n g solcher D i m e n s i o n e n 
auf e inen b e s t i m m t e n Bevölkerungste i l b e s t i m m t wi rd« (25). Die enge Be
z i ehungen von Par te ien auf relat iv geschlossene soz ia lmora l i sche Mil ieus 
h a b e das pol i t ische System im Kaiserre ich u n d d a r ü b e r h i n a u s w ä h r e n d 
der A n f a n g s j a h r e der Weimare r Republ ik in s t r u k t u r p r ä g e n d e r Weise cha
rakter i s ie r t - e ine Kons te l la t ion , deren G e f a h r da r in gelegen habe , d a ß das 
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Parteiensystem dann m e h r der Auf rech te rha l tung der A u t o n o m i e des Mi
lieus als seiner In tegra t ion in die Gesamtgesel lschaft diene. Das Ergebnis 
ist ein » segmen tä re r P lura l i smus« (26) auf der Ebene des Par te iensys tems , 
der e iner mit a u t o n o m e n Hand lungsvo l lmach ten ausgestatteten Staatspit
ze große Sp ie l r äume für eine Politik des »divide et impera« eröffnete, 
andererse i ts diese Staatsspitze und ihre symbolischen E x p o n e n t e n - h is to
risch zuallererst den »Deutschen Kaiser« - zur wichtigsten Integrat ions
ins tanz e rheb t . Diese Konstel lat ion bi ldete den E r f ah rungsh in t e rg rund , 
der Max Weber n o c h 1918 zu der Prognose veran laß te , daß in D e u t s c h l a n d 
die » M a c h t e iner klug oper ie renden Krone stets bedeu tend b l e iben« wer
de (27). 

Doch auch eine ausgeprägte F ragmen t i e rung der poli t ischen Kul tur auf 
der Basis par te ipol i t i scher , religiöser, andere r wer tbedingter oder sozio
ö k o n o m i s c h e r Konfl ik t l in ien m u ß nicht no twendig die Ausb i ldung macht
voller repräsen ta t iver Ins t i tu t ionen v e r h i n d e r n . In vielen pa r l amen ta r i 
schen D e m o k r a t i e n gelang die Befriedung e iner »poli t is ier ten Sozialstruk
t u r « (28) durch eine In tegra t ion auf der Ebene der Eli ten. Diesen Sach
verhal t e rk lär t das Konzept der »consocia t ional democracy« , der Proporz
d e m o k r a t i e (29). Da r in fällt den die »pol i t is ier ten G e m e i n s c h a f t e n « reprä
sen t ie renden Teileliten die Aufgabe der In tegra t ion des pol i t ischen Sy
s tems zu. Von ih rem Verhalten hängt es en tsche idend ab, ob sich effektive 
repräsen ta t ive Ins t i tu t ionen etabl ieren und ob sie übe rdaue rn k ö n n e n (30). 
Die Frage nach der Reformfähigkei t des deutschen pol i t ischen Systems 
vor 1914 läßt sich danach weiter zuspi tzen auf die Frage nach der in te rnen 
Kompromiß fäh igke i t und der äußeren Konfl iktfähigkei t seiner par la
men ta r i schen F ü h r u n g s g r u p p e n . 

Die » H e r a u s b i l d u n g einer regierungsfähigen pa r l amen ta r i s chen Mehr
heit als en t sche idende Voraussetzung einer Pa r l amen ta r i s i e rung« (31) 
miß l ang j edoch - wir me inen aus G r ü n d e n , die zuerst in der f ragment ier
ten S t ruk tu r der pa r l amen ta r i s chen F ü h r u n g s g r u p p e n D e u t s c h l a n d s zu su
chen sind: den Bruchl in ien eines » M i l i e u p a r l a m e n t a r i s m u s « , der in e inem 
noch j u n g e n Nat iona ls taa t kaum Kris ta l l i sa t ionskerne für die In tegra t ion 
und eine auf D a u e r gestellte Koopera t ion der beteil igten Teileliten vor
fand. In e iner solchen Situat ion bes tand eher die Gefahr , daß Modernis ie
rungsprozesse be s t ehende Spal tungen vertieften u n d die Mil ieureprä
sentanten v o n e i n a n d e r isolierten, denn die poli t ische Mobi l i s ie rung der 
sozia lkul turel len Mil ieus war mit einer »symbol ischen D r a m a t i s i e r u n g 
von M o r a l g r e n z e n « und einer »subkul ture l len Ü b e r f o r m u n g « von Kon
f l ik tgegenständen v e r b u n d e n (32). Dies m i n d e r t e weiter die Hand lungs 
sp ie l räume u n d die Integrat ionsfähigkei t der Mi l i eu rep räsen tan ten . 

D a m i t wird die Forschungsperspek t ive auf die »s t ruk tu re l l en Voraus
setzungen für die E l i t en in tegra t ion« eingestellt , wo run t e r Kons te l la t ionen 
sozialer Ä h n l i c h k e i t zu vers tehen sind, die - wie etwa h o m o g e n e soziale 
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H e r k u n f t , ähn l i che Sozialisations- u n d Kar r i e ree r fahrungen - informel le 
und p r iva te Kon tak t e zwischen den Angehör igen von F ü h r u n g s g r u p p e n 
begüns t igen (33). Dieser , in der Soziologie un te r dem St ichwort der » H o 
m o p h i l i e « d iskut ie r te Z u s a m m e n h a n g ist für die a l lgemeinen Bevölkerung 
gut bestät igt (34). D a n a c h de te rmin ie ren die Affini täten zwischen sozial 
ä h n l i c h e n Personen u n d die Oppor tun i t ä t s s t ruk tu ren sozial segregierter 
Kontak t fe lde r die F reundschaf t swah l . Ä h n l i c h e M e c h a n i s m e n der Grup
p e n b i l d u n g w u r d e n auch bei Eli ten beobach te t (35). Die zweite Hins ich t , 
u n t e r der s t ruk ture l l e Ähn l i chke i t en für die El i ten in tegra t ion als bedeut
sam angesehen we rden , geht von der A n n a h m e aus, daß ähn l i che Lagen in 
bez iehungsspez i f i schen S t ruk tu ren ähn l i che Sozia l isa t ionserfahrungen 
u n d / o d e r ln t e re s senperzep t ionen impl iz ie ren . Das k a n n zu kon fo rmem 
Verhal ten führen , auch o h n e daß Personen e inem g e m e i n s a m e n Verkehrs
kre is zugehören (36). 

Dimens ionen und Indikatoren politischer Modernisierung 

Die s t ruk ture l l en Bedingungen für die In tegra t ion der par lamenta r i 
schen F ü h r u n g s g r u p p e n des Kaiser re ichs sollen in dieser U n t e r s u c h u n g 
im zei t l ichen Wandel , vom Z u s a m m e n t r i t t des Kons t i tu ie renden Nord
deu tschen Reichstags im Jah r 1867 bis zum J a h r 1918 rekons t ru ie r t wer
den (37). Die Verände rung der Z u s a m m e n s e t z u n g des Reichstags wird als 
ein Tei lvorgang des gesel lschaft l ichen Wandels im Kaiserre ich verfolgt. 
D a m i t wird die Frage nach der Synchron i s i e rung von soz ia lökonomischer 
und pol i t i scher En twick lung zum T h e m a , die den Kern der These vom 
deutschen Sonderweg bi ldet . Rea lh is tor i sch gewendet stellt sich die Frage 
n a c h der Tei lhabe der p a r l a m e n t a r i s c h e n F ü h r u n g s g r u p p e n Deu t sch lands 
an dem umfas senden Prozeß soz ia lökonomische r Mode rn i s i e rung wäh
rend der etwa 50 jähr igen D a u e r des Kaiser re ichs . 

Wande l ten sich die p a r l a m e n t a r i s c h e n F ü h r u n g s g r u p p e n synchron , zu
mindes t aber in der Tendenz gle ichger ichte t mit der En twick lung in an
deren gesel lschaft l ichen Bere ichen, läßt dies auf ihre im zei t l ichen Verlauf 
z u n e h m e n d e , zumindes t aber g le ichb le ibende Repräsenta t iv i tä t schl ießen; 
ve r r inger ten sich in diesem Verände rungsp rozeß die Un te r sch i ede zwi
schen den pol i t i schen Konf l ik tg ruppen , vollzog sich Wandel zwischen mi
l ieuspezif ischen Teileliten zumindes t in gle icher R ich tung , so werten wir 
dies als Ausweis z u n e h m e n d e r , zumindes t aber g le ichble ibender Integra
t ionsfähigkei t . Repräsen ta t iv i t ä t , die h ier n icht n u r nach dem weiteren 
Konzep t der d e m o g r a p h i s c h e n , sondern a u c h nach dem engeren der »In
t e re s se rep räsen ta t ion« (38) aufgefaßt wird , bi ldet ve rmu t l i ch eine wesent
l iche Leg i t ima t ionsg rund lage für die E tab l ie rung e iner pa r l amen ta r i s chen 
O r d n u n g , die In tegra t ion seiner F ü h r u n g s g r u p p e n die Voraussetzung für 
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deren Hand lungs fäh igke i t , speziell aber Konfliktfähigkeit gegenüber den 
e tabl ier ten Eli ten. 

Mit dieser Anlage der U n t e r s u c h u n g ist auch ein Beitrag zu der Streit
frage nach dem Reali tätsgehalt des Konzepts der sozia lmoral ischen Mi
lieus beabsicht igt , das in einer Re ihe neuere r Arbei ten als »küns t l ich , ir
r e führend und der Vielfalt der lokalen Verhältnisse nicht gerecht we rdend 
in das Schußfeld der Kritik gera ten« (39) ist. W ä h r e n d diese Kritik b i sher 
überwiegend von der W ä h l e r e b e n e her u n d auf der empir i schen Basis von 
Lokals tudien a rgument i e r t e , wollen wir k lären, ob sich Mil ieugrenzen 
(auch) auf der Ebene na t iona le r F ü h r u n g s g r u p p e n , als soz ia ldemographi 
sche Un te r sch i ede zwischen den Repräsen tan ten verschiedener pol i t ischer 
Lager nachweisen lassen. Wir me inen , daß es im Hinbl ick auf die poli t i 
sehen Konsequenzen sozialkul turel ler Spal tungen von en t sche idender Be
deu tung war , ob und inwieweit sie sich auf die Ebene der Eli ten fortsetz
ten , auf der Prozesse der Konsensb i ldung und Konf l ik taus t ragungen 
we i t r e i chende und inst i tut ionel le Folgen ha t ten . 

An diesem P u n k t der A r g u m e n t a t i o n stellt sich das I n d i k a t o r e n p r o 
b l e m . G e s u c h t ist ein Satz von M e r k m a l e n , der es e rmögl ichen soll, ein 
Kollekt iv als Mischung von » t rad i t iona len« und » m o d e r n e n « E lemen ten 
zu charak te r i s i e ren u n d den Wandel dieses Mischungsverhä l tn isses n a c h 
gesellschaft l ichen Bereichen differenziert zu verfolgen. Trotz einer langen 
Tradi t ion der Modern i s ie rungsforschung enthäl t diese Auswahlen tsche i 
dung n o c h i m m e r ein Element der Willkür. Ein theoret isch präzise defi
n ier tes I n d i k a t o r e n u n i v e r s u m , a n h a n d dessen das Tempo, das A u s m a ß 
u n d die Reichwei te gesellschaftl icher Modern i s ie rung verbindl ich be
s t immt werden k ö n n t e n , steht n icht zur Verfügung (40). 

Fü r U n t e r s u c h u n g e n langfristigen El i tenwandels entfaltet j edoch Sa
muel P . H u n t i n g t o n s Konzept der »pol i t ischen Modern i s i e rung« , das die 
Theo r i e der gesellschaftl ichen Differenzierung in geradezu pa rad igmat i 
scher Weise auf pol i t ische O r d n u n g e n anwende t , einen zumindes t heuri
stisch b e w ä h r t e n O r i e n t i e r u n g s r a h m e n für die Auswahl und O r d n u n g von 
Modern i s i e rungs ind ika to ren (41). Auch wir folgen diesem Ansatz , weil er 
zentral auf die hier vor allem in teress ierende Frage nach dem Verhäl tnis 
von gesellschaft l ichem Wandel und El i tenwandel zielt (42). 

Den A n s a t z p u n k t von H u n t i n g t o n s Analysen bi lden Veränderungen in 
den S t ad t /Land - Beziehungen: » O n e critical political result of m o d e r n i 
sation is the gap it p roduces between countrys ide and city. This gap ... is the 
p r imary source of political instabili ty in such societies and a pr inc ipa l , if 
not the pr inc ip le obstacle of na t iona l in tegra t ion« (43). Der Prozeß der 
Mode rn i s i e rung vollziehe sich auf der El i tenebene typisch als Übe rgang 
von e iner »Anfangss tufe« t rad i t iona le r Stabili tät , in der eine kleine G r u p 
pe a r i s tokra t i scher Grundbes i t z e r über die Masse der Bauern her rscht , in 
einen ins tabi len t rans i t iona len Zus tand , in dem eine »städt ische Mittel 
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Schicht« mit den t rad i t iona len länd l ichen Eliten rivalisiert (44). Dabei 
werde in wechse lnden Bündn i s u n d Konf l ik tkons te l la t ionen zunächs t die 
l änd l i che Eli te e n t m a c h t e t und dann , nach der E inbez iehung der poli t isch 
mobi l i s ie r ten Bauern in modern i s i e r ende Reformen , die Herrschaf t der 
Stadt u n d der »Urbanen« Werte zur G r u n d l a g e einer neuen » m o d e r n e n 
Stabi l i tä t« (45). A u c h diesem »Sol l schema« eines Ablaufs pol i t i scher Mo
dern i s i e rung liegt die Vorstel lung einer sequenziel len Verke t tung von so
z i o ö k o n o m i s c h e n Wand lungen u n d Veränderungen auf der Ebene der Eli
ten z u g r u n d e , obwohl H u n t i n g t o n keinen D e t e r m i n i s m u s u n d ke ine hier
a rch i sche Bez iehung zwischen dem Sozialsystem und der pol i t ischen Ord
n u n g im S inne e iner Ü b e r b a u - U n t e r b a u Rela t ion a n n i m m t . Wand lungen 
im Sozialsystem k ö n n e n seiner Auffassung nach ebenso von der politi
schen O r d n u n g ausgehen wie u m g e k e h r t . Doch sind die E n t m a c h t u n g der 
l änd l i chen Eli ten u n d die Durchse t zung s tädt ischer Herrschaf t und Werte 
über das L a n d no twend ige E tappen auf dem Weg zu einer demokra t i s chen 
O r d n u n g . 

In z u n e h m e n d k o m p l e x e n u n d he te rogenen Gesel lschaften hängen die 
Leis tungsfähigkei t u n d Stabili tät pol i t ischer Systeme d a n n en t sche idend 
von i h r e r In tegra t ionsfähigkei t ab . Dieser Aspek t wird bei H u n t i n g t o n 
un t e r dem Begriff der »pol i t ischen Ins t i tu t iona l i s ie rung« abgehande l t 
(46). D e r G r a d der Ins t i tu t iona l i s ie rung eines pol i t ischen Systems wird 
du rch die Anpassungs fäh igke i t , Komplexi tä t , A u t o n o m i e u n d K o h ä r e n z 
seiner O r g a n i s a t i o n e n und Verfahrensweisen b e s t i m m t (47). E ine par t iz i 
pa to r i sche D e m o k r a t i e k a n n danach n u r en t s t ehen und ü b e r d a u e r n , wenn 
sowohl die pol i t i sche Betei l igung der Bevö lke rung wie auch der G r a d der 
Ins t i tu t iona l i s i e rung der pol i t ischen O r d n u n g h o h e Werte e r re ichen . Ein 
n iedr ige r Ins t i tu t iona l i s ie rungsgrad führt dagegen zur Ausb i ldung » p r ä t o 
r i an i sche r« Systeme, die dadu rch gekennze i chne t sind, daß in ihnen sozia
le G r o ß g r u p p e n mit ihren spezifischen, aber außer ins t i tu t ione l len Mit te ln 
d i rekt in das pol i t i sche Geschehen eingreifen u n d dadurch eine perma
n e n t e Ins tabi l i tä t erzeugen (48). 

Rea lh is tor i sch vol lz iehe sich »pol i t i sche M o d e r n i s i e r u n g « als ein mehr
schicht iger P rozeß , der sich in die Tei lvorgänge der »Ra t iona l i s i e rung der 
Au to r i t ä t « , die »Dif fe renz ie rung von S t r u k t u r e n « u n d die »Auswe i tung 
pol i t i scher Pa r t i z ipa t ion« gl iedern lasse. Die Säkula r i s ie rung der ideellen 
G r u n d l a g e n pol i t i scher Macht , die Befreiung von äußere r B e s t i m m u n g 
durch G ö t t e r u n d Schicksal , a l lgemein: ein g rund legende r Or ien t ie rungs
wandel von H i n n a h m e zum H a n d e l n charak te r i s i e re die »Ra t iona l i s i e rung 
der A u t o r i t ä t « (49). Auf der Ebene der El i ten m ü ß t e sie etwa als Übe rgang 
von e inem eher askr ip t iven zu e inem eher le i s tungor ien t ie r ten M o d u s der 
R e k r u t i e r u n g nachzuwe i sen sein. 

Die »Di f f e renz ie rung von S t r u k t u r e n « vol lz iehe sich als ein P rozeß der 
A u s b i l d u n g funk t iona l spezifischer Her r schaf t s ins tanzen (50). Den An-
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Tabelle 1: Politische Modernisierung: das Indikatorenuniversum 
Richtung 
der Veränderung* 

Modernisierungsdimensionen Makrovariablen Indikatoren SPD Alle Andere 

Veränderung der Stadt/Land
beziehungen 

Institutionalisierung 

Differenzierung v. Strukturen 

Rationalisierung d. Autorität 

Ausweitung der Partizipation 

Urbanisierung 

Sekundarisierung 

Systemintegration 

Korporierung 
Legalisierung 

Professionalisierung 

Karrierisierung 

Askriptive vs. leistungs
orientierte Rekrutierung 
Deregionalisierung 

Säkularisierung 

Bi ldungsstatus 

Konfessionsstatus 

- Wohnort bis 100.000 Einwohner 
- Wohnort bis 5.000 Einwohner 
- Landwirte im Hauptberuf bei Mandatsantritt 
- Unternehmer u. Handwerker im Hauptberuf bei 

Mandatsantritt 
- Mitglieder Verbände/Vereine primärer Sektor 
- Mitglieder Verbände/Vereine sek./tert. Sektor + 

- Hohes Staatsamt vor/während Reichstagsmandat 
- Landtagsmandat vor/während Reichstagsmandat + 
- Kommunales Amt vor/während Reichstagsmandat + 
- Gediente + 
- Mitglieder von Vereinen und Verbänden + 
- Politische Verfolgung vor Mandatsantritt + 

- Partei/Verbandsfunktionäre u. -Journalisten + 
- Hauptberuf im öffentlichen Dienst 
- Mandatsalter im Reichstag + 

- Adelstitel + 

- Wohnort im Wahlkreis + 
- Dauernde Ansässigkeit in der Wohnregion (Kreis) -
- Mitglied einer Konfessionsgemeinschaft + 

- Hochschulabsolventen 
- Juristische Staatsprüfung 
- Katholiken 
- Juden 

* + Zeitreihe weist Modernisierungstrend auf 
- keine eindeutige Modernisierungstendenz 

+ = 11 12 20 
12 11 3 



t r ieb für e ine Spezia l is ierung der Bereiche der M a c h t a u s ü b u n g bi lden die 
wachsende Komplex i t ä t der Gesellschaft u n d wachsende Anfo rde rungen 
an die Regierungs tä t igke i t . Zugleich e rhöh t die Dif ferenzierung neuer 
F u n k t i o n e n u n d die En twick lung spezialisierter S t ruk tu ren den Integra
t ionsbedarf pol i t i scher O r d n u n g e n . Obwohl H u n t i n g t o n nicht explizit auf 
diesen Z u s a m m e n h a n g e ingeht , regen es seine A r g u m e n t e n a h e , die Zen
t ra l i s ie rung von M a c h t als den wichtigsten I n t e g r a t i o n s m e c h a n i s m u s ein
zu führen . Auf der Ebene von Eliten m ü ß t e sich die Dif ferenzierung von 
S t r u k t u r e n als die Ausb i ldung spezialisierter Rollen beobach ten lassen. 
Dies wird auch d u r c h Max Weber nahegelegt , der eine Typologie »poli t i 
scher F i g u r e n « entwarf , die sich auf e inem K o n t i n u u m plazieren lassen, 
dessen Pole sich n a c h dem G r a d aus r ich ten , in dem die Politik die »Le
b e n s o r i e n t i e r u n g e n « zentra l b e s t i m m t (51). Zugleich wird von Weber eine 
h is tor i sche E n t w i c k l u n g diagnost iziert , die auf die Durchse t zung des Typs 
des h a u p t a m t l i c h e n Pol i t ikers zielt, und zwar j e n e r Variante , die auch im 
S inne » ö k o n o m i s c h e n Erwerbs« von der Polit ik lebt. Die S t ichwor te , un
ter denen Weber diesen Vorgang abhande l t , sind »Spezia l i s ie rung« (52), 
» R a t i o n a l i s i e r u n g « (53) u n d »Scheidung der öffent l ichen F u n k t i o n ä r e « 
(54). D a m i t n i m m t Weber ein A r g u m e n t N. L u h m a n n s vorweg, der darauf 
verweis t , daß sich das pol i t ische System p r i m ä r auf der Ebene von Rollen 
ausdif ferenzier t , »so daß in h o h e m M a ß e r k e n n b a r ist, ob eine Rolle (etwa 
die des Beamten , des Abgeordne ten , des Par te i sekre tä rs , des W ä h l e r s , des 
Gesuchs te l l e r s ) dem pol i t ischen System zugerechne t wi rd« (55). 

Die A u s w e i t u n g pol i t ischer Par t iz ipa t ion hat schließlich von Hun t ing 
tons K o m p o n e n t e n pol i t i scher Modern i s i e rung den unmi t t e lba r s t en em
pi r i schen Bezug (56). Sie vollzieht sich zum einen formal als Auswe i tung 
des ak t iven u n d passiven Wahl rech ts , zum ande ren im gesel lschaft l ichen 
N o r m e n s y s t e m als Nive l l i e rung sozialer Zugangsbar r i e ren für eine politi
sche Betä t igung, wie etwa s tändischer Prä roga t iven oder des Bi ldungs und 
Berufsstatus . A u c h die Auswei tung pol i t i scher Par t iz ipa t ion e r h ö h t die 
A n f o r d e r u n g e n an die In tegra t ionsfähigkei t des pol i t ischen Systems, denn 
mit der E n t s t e h u n g eines » M a s s e n m a r k t e s « (Rosenberg) wachsen die 
Zah l , d ie Mobi l i s ie rungs- und die Konfl ikt fähigkei t von A n s p r u c h s g r u p 
pen . 

Verände rungen der Stadt-Land Bez iehungen , pol i t ische Ins t i tu t ional is ic
rung , Ra t iona l i s i e rung der Autor i tä t , Di f fe renz ierung von S t ruk tu ren und 
Auswe i tung der Par t i z ipa t ion bi lden die g rund legenden D i m e n s i o n e n po
l i t ischer M o d e r n i s i e r u n g , denen wir in e iner ersten Stufe der »Überset
z u n g « in empi r i sch e r faßbare Sachverha l t e Makrova r i ab l en wie etwa Ur
ban i s i e rung , Sekunda r i s i e rung , Säkular i s ie rung , zugeschr iebene versus lei
s tungsbezogene Rekru t i e rungsk r i t e r i en , in e inem zweiten Schri t t d a n n die 
I n d i k a t o r e n unse re r U n t e r s u c h u n g z u o r d n e n . Tabelle 1 gibt eine Ge
samtübe r s i ch t übe r die empi r i sche U m s e t z u n g des Kons t ruk t s der politi-
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sehen Modern i s i e rung , die zugleich den weiteren G a n g der Argumenta 
t ion s t ruk tu r i e r t . 

Bei der In te rp re ta t ion der Zei t re ihen wird vor allem darauf zu achten 
sein, ob und mit welchen Steigerungsraten sich die Werte in R ich tung auf 
e ine z u n e h m e n d e Modern i tä t der pa r l amen ta r i s chen F ü h r u n g s g r u p p e n 
des Kaiser re ichs ve rände r t en , ob es Muster par t ie l ler Modern i s i e rung gab, 
ob dabei etwa auch Hinweise auf Spannungen zwischen gesellschaftl ichen 
Bere ichen, Sys temebenen und poli t ischen Konf l ik tgruppen e r k e n n b a r 
werden . Die Segmenta t ion sozial-moral ischer Mil ieus verfolgen wir zu
nächs t un t e r dem zent ra len , wenn auch sachlich e ingeschränk ten Aspekt 
der Differenz zwischen den soz ia ldemokra t i schen Abgeordne ten und de
nen der übr igen Par te ien . Eine Auswei tung auf das gesamte Fünfersystem 
der deu tschen poli t ischen Parteien im Kaiserreich wäre zwar wünschens
wert gewesen, verbietet sich hier aber aus da r s te l lungsökonomischen 
G r ü n d e n . Die Beschränkung des Vergleichs auf den Gegensa tz zwischen 
SPD u n d »bürger l i chen Par te ien« rechtfertigt sich dadurch , daß diese Di
c h o t o m i e die tiefste Spal tung zwischen pol i t ischen Gemeinscha f t en erfaßt. 
Sodann war die SPD die Mil ieupar te i par excel lence, sie blieb »Ge t topa r t e i« 
bis in die Spätzeit des Kaiserreichs (57). A u c h war sie die einzige poli t ische 
G r u p p i e r u n g , die erst nach der G r ü n d u n g des Kaiserreichs zur bedeut
samen Kraft w u r d e . Die gewähl te Aufgl iederung kontro l l ie r t so gewisser
m a ß e n den Effekt, den das Erscheinen dieses Neul ings auf der poli t ischen 
B ü h n e auf die Z u s a m m e n s e t z u n g der pa r l amen ta r i schen F ü h r u n g s g r u p 
pen des Kaiser re ichs hat te . Die Ze i t re ihe für die soz ia ldemokra t i schen 
Abgeordne ten setzt mi t dem Jahr 1890 an, da die SPD erst im 8. Reichstag, 
nach Auslaufen der Sozialistengesetze, e ine nennenswer t e F rak t ionss tä rke 
e r re ich te (58). Z u v o r wurde die Z u s a m m e n s e t z u n g ihrer Reichstagsfrak
t ion zu stark du rch Aus- u n d Eint r i t te e inzelner Abgeordne te r beeinf lußt . 
Terminologisch werden hier die pol i t ischen Konf l ik tgruppen rechts von 
der SPD gelegent l ich un te r dem pauscha len Sammele t ike t t der »bürger
l ichen« Par te ien zusammengefaß t , das n u r als ein gebräuch l icher Gegen
begriff e ingeführ t wird , ohne daß dami t deren soziale oder pol i t ische Ho
mogeni tä t suggeriert werden*soll . 

Im letzten Abschni t t wird dann der Vergleich mit Koeff iz ientenre ihen, 
die soz ia ldemograph i sche Untersch iede zwischen den poli t ischer Konflikt
g ruppen dars te l len , auf das gesamte Fünfersystem der Parteien im Kaiser
reich erwei ter t werden . 
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Abb. 1: Reichstage 1867-1918-
Wohnort liber 100.000 Einwohner 

Abb. 2: Reichstage 1867-1918 
Wohnort bis 5.000 Einwohner 
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Dimensionen politischer Modernisierung: 
eine empirische Bestandsaufnahme 

Veränderungen der Stadt/Land-Beziehungen 

Veränderungen von S tad t /Land-Bez iehungen werden hier als Urban i 
sierungs- und Sekundar is ie rungsprozesse erfaßt . Empi r i sch wird Urbani 
s ierung durch den Antei lswert der bei der M a n d a t s ü b e r n a h m e in Groß
städten über 100 000 und in Or ten un te r 5000 E i n w o h n e r n lebenden 
Abgeordne ten dargestellt , Sekundar i s i e rung durch das Berufsprofil der 
Abgeordne ten und ihre Verbandsaff i l ia t ionen. 

Die Zei t re ihen der Urban i s i e rungs ind ika to ren weisen einen vom gesell
schaft l ichen Wandel abweichenden u n d zwischen poli t ischen Konflikt
g r uppen inkons is ten ten Verlauf auf. W ä h r e n d etwa in der Bevölkerung der 
Antei l der G r o ß s t ä d t e r zwischen 1871 und 1910 von 5% auf 2 1 % stieg, der 
Antei l der Bewohner kle iner G e m e i n d e n mit bis zu 5000 E i n w o h n e r n von 
76% auf 5 1 % sank (59), läßt der Verlauf der Zei t re ihen für die Abgeord
ne ten keinen vergle ichbar m a r k a n t e n , vor allem aber ke inen h o m o g e n e n 
Urban i s i e rungs t r end e r k e n n e n . Im Fall der bürger l ichen Parteien 
s chwank te der Ante i lswer t der in Großs t äd t en ansässigen Abgeordne t en 
langfristig zwischen 19% u n d 30%, ohne daß sich eine e indeut ig ger ichte te 
En twick lung durchgesetz hä t te ; die k o m p l e m e n t ä r e Zei t re ihe der in klei
nen G e m e i n d e n lebenden Abgeordne ten zeigt bei e inem noch stabi leren 
Verlauf ein ähn l i ches Bild. Dagegen weisen die Abgeordne ten der S P D ein 
e indeut ig großs tädt isches Profil auf: Zwischen 60% und 65% w o h n t e n in 
Städten mit über 100 000 E i n w o h n e r n , aus der Kategorie der Lands täd te 
und -gemeinden k a m e n n u r zwischen 7% und 11% ihrer Manda t s t r äge r . 
Die Anpas sung der pa r l amen ta r i s chen F ü h r u n g s g r u p p e n des Kaiserre ichs 
an gesellschaftl iche En twick lungs t rends vollzog sich in diesem Bereich 
also nicht als Wandel in den e tabl ier ten Par te ien , sondern als E tab l ie rung 
einer neuen Par te i mit deut l ich » m o d e r n e r e m « Profil . H ie r scheint das 
Muste r einer par t ie l len , noch p rägnan te r : e iner segmenta ren Modernis ie
rung auf, das uns noch vielfach begegnen wird (60). Dies waren ke ine 
günstigen s t rukture l len Voraussetzungen für eine Integrat ion des Stadt /-
L a n d G e g e n s a t z e s im Par te iensys tem. Dagegen war er zum Kristallisa
t ionskern für die Ausb i ldung pol i t is ier ter Gemeinscha f t en prädes t in ier t . 

In diese R ich tung weist auch die Veränderung der Ante i l swer te der 
(haup tberuf l i chen) Landwi r te . Auch diese Zei t re ihe hat bei den n icht der 
SPD zugehör igen Abgeordne ten einen n a h e z u stat ischen Verlauf, w ä h r e n d 
der Antei l der in der Landwir tschaf t Beschäftigten und ihrer Angehör igen 
an der Bevölkerung von 42% im J a h r 1882 auf 28% im J a h r 1907 a b n a h m 
(61). Zugle ich wande l t e sich der C h a r a k t e r landwir tschaf t l icher Vertre
tung z u n e h m e n d von » d e m o g r a p h i s c h e r « Repräsen ta t ion zu Interessen-
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Abb. 3: Reichstage 1867-1918 
Landwirte im Hauptberuf bei Mandatsantritt 

Abb. 4. ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ n a w ^ m , m Hauptberuf bei Mandatsantritt 
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Abb. 6: Reichstage 1867-1918 
Mitglieder In Vereinen/Verbanden 
Handel und Gewerbe 
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r ep rä sen t a t i on : D e r Ante i l der Mitgl ieder landwir tschaf t l icher Vereine 
u n d Genossenscha f t en stieg bei den bü rge r l i chen Parteien kon t inu ie r l i ch 
u n d gegenläufig zur En twick lung der landwir tschaf t l ichen Bevö lke rung 
bis zum J a h r 1903. D e r d i sko rdan te Wandel von Gesellschafts- u n d Eliten
s t r u k t u r läßt darauf schl ießen , daß die K o r p o r i e r u n g der » A g r a r b a n k « im 
Reichs tag eher defensiven C h a r a k t e r ha t te . I h r e Organ isa t ions ra te w u c h s 
in dem M a ß , in dem der Antei l der landwir t schaf t l ichen Bevölkerung u n d 
der Ante i l l andwir t schaf t l i cher Erzeugung am Sozia lprodukt sank (62). 
Z u n e h m e n d e In t e r e s sen fo rmie rung s icherte aber bei a b n e h m e n d e r Markt 
m a c h t der Landwir t schaf t weiter eine Vorzugschance auf In t e re s sendurch
se tzung; ein k o m p e n s a t o r i s c h e r M e c h a n i s m u s , der bis in die G e g e n w a r t 
seine Wi rksamke i t beha l t en hat (63). 

Das mass ive d e m o g r a p h i s c h e und ö k o n o m i s c h e Wachstum des Sekunda
ren u n d te r t i ä ren Sek tors k o m m t dagegen im Profil der demograph i s chen 
u n d In t e r e s sen rep rä sen ta t ion der bürger l i chen Abgeordne ten n u r sehr 
abgeschwäch t zum A u s d r u c k . Das gilt auch d a n n , wenn man die Katego
r i engrenzen sehr weit z ieht u n d hier neben U n t e r n e h m e r n , Bank ie r s u n d 
G r o ß k a u f l e u t e n auch den »a l ten Mi t t e l s t and« der Kle inhänd le r u n d 
H a n d w e r k s m e i s t e r z u s a m m e n f a ß t . Z w a r n a h m die d e m o g r a p h i s c h e 
Repräsen ta t ion dieser Berufe von 8% im Kons t i tu i e renden Norddeu t schen 
Reichs tag auf 19% im 7. Reichstag von 1887 zu, doch schmolz sie dann 
wieder b is 1912 auf e inen Wert von 11% ab . Die Zei t re ihe der Interessen
rep räsen ta t ion des s e k u n d ä r e n und te r t iä ren Sektors ve rha r r t bis zum 10. 
Reichs tag auf e inem niedr igen Sockelwert , der dann bis 1912 a n h a l t e n d e 
Ans t ieg v e r m o c h t e n ich t a n n ä h e r n d dem durchgre i fenden U m b a u von 
Wirtschaft u n d Gesel lschaf t des Kaiser re ichs zu folgen. Hie r öffnete sich 
bei den bü rge r l i chen Par te ien e ine Schere , die in der Tat als ausgebl iebene 
oder verzöger te M o d e r n i s i e r u n g zu deu ten ist. 

A u c h in diesem Bereich vol lzogen sich Anpassungen als H inzufügung 
des n e u e n E l e m e n t s der soz ia ldemokra t i schen Vert re tung. W ä h r e n d kein 
einziges Mitgl ied der SPD-Frak t ion b is 1918 in der Landwir tschaf t haupt
beruf l ich tät ig oder im landwir t schaf t l i chen Vereinswesen engagiert war , 
w u c h s der Ante i l der im s e k u n d ä r e n / t e r t i ä r e n Sektor - das heißt hier: weit 
übe rwiegend in Gewerkscha f t en - organis ie r ten SPD-Abgeordne ten von 
54% im 9. Reichs tag auf 67% im 13. Reichs tag . Im Berufsprofil kann diese 
sek tora le A u s r i c h t u n g a l lerdings n ich t g l e i che rmaßen deut l ich werden , 
weil Gewerkscha f t smi tg l i ede r weit übe rwiegend als h a u p t a m t l i c h e Partei
journa l i s t en u n d F u n k t i o n ä r e in den Reichs tag e in rück ten ; e ine Praxis , 
die anges ich ts der bis 1906 verweiger ten D iä t en rege lung (64) eine parla
m e n t a r i s c h e Ver t re tung von ö k o n o m i s c h n ich t sa tur ier ten Kategorien der 
Bevö lke rung e rmög l i ch te . Der in der soz ia ldemokra t i schen Frak t ion zu
nächs t m o d a l e Ante i l von K l e i n h ä n d l e r n u n d -meis tern sank demge
g e n ü b e r n a c h der J a h r h u n d e r t w e n d e auf e inen Res idua lwer t . 
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Doch selbst nach dieser Präz is ie rung gilt, daß sich wie die »Urbanis ie
rung« auch die »Sekundar i s i e rung« der pa r l amen ta r i s chen Führungsg rup
pen des Kaiserre ichs in der Form e iner »par t i e l l en« , ja » s e g m e n t ä r e n « 
Modern i s i e rung vollzog - segmentar in dem Sinne, daß sie weit überwie
gend von e inem poli t ischen Lager getragen wurde , w ä h r e n d das de
mograph i sche u n d das »Verbandsprofi l« andere r R ich tungsgruppen von 
diesem Modern i s i e rungsschub wei tgehend unbeeinf lußt b l ieben. 

Institutionalisierung 

Part iel le Modern i s i e rung kann in versch iedenen Ersche inungs fo rmen 
auf t re ten: zum einen - wie beschr ieben - als Begrenzung von Veränderun
gen auf e ine poli t ische Konf l ik tg ruppe oder Ges innungsgemeinschaf t , 
zum ande ren als Variation des Tempos der Anpassung zwischen gesell
schaft l ichen Funk t ionsbe re i chen und -ebenen. Die zweite Variante partiel
ler Mode rn i s i e rung charakter is ier t den Prozeß der Ins t i tu t iona l i s ie rung 
der pa r l amen ta r i s chen F ü h r u n g s g r u p p e n des Kaiserreichs. 

Ins t i tu t iona l i s ie rung wird hier un t e r drei Aspekten erfaßt: als Prozeß 
der Legal is ierung poli t ischer Oppos i t ion , als Ins t i tu t ional i s ie rung der 
K o m m u n i k a t i o n zwischen gesel lschaft l ichen G r o ß g r u p p e n u n d dem po
li t ischen System durch in t e rmed iä re Organ i sa t ionen wie Vereine und Ver
b ä n d e , schl ießl ich als posi t ionei le Verf lechtung zwischen Inst i tut ions
bere ichen u n d Ebenen des poli t ischen Systems - der zu le tz tgenannte As
pekt wird von uns un te r dem St ichwort der »Sys temintegra t ion« abgehan
delt (64a). 

Bet rachten wir zunäch t die Ze i t re ihe des Antei ls politisch verfolgter 
Abgeordne te r , so wird in beiden hier abgegrenzten Kont ras tg ruppen eine 
stetige, im Fall der soz ia ldemokra t i schen Abgeordne ten sogar eine mar
kan te A b n a h m e e r k e n n b a r . Bei den Vertretern der bürger l i chen Par te ien 
ve rk lang bis zum Ende der 1870er J a h r e der Nachhal l der Repressions
prax is der Reakt ionszei t , w ä h r e n d die G r ü n d u n g des Reiches pol i t ische 
Ar t iku la t ions- und Betei l igungsrechte erwei ter te und deren Schutz durch 
die Verfassung verbesser te (65). Bei den Soz ia ldemokra ten gab es einen 
beschleunig ten Nachvol lzug dieser En twick lung nach dem Auslaufen der 
Sozial is tengesetze im Jah r 1890. 

Z u n e h m e n d e Ins t i tu t ional i s ie rung und eine s t rukture l le Ang le i chung 
be ider Kon t ra s tg ruppen läßt sich auch bei der Mitgliedschaft in Vereinen, 
Verbänden und Korpora t ionen beobach t en . Nach 1893 setzte bei den bür
ger l ichen Abgeordne t en eine ve rs tä rk te Korpor i e rung ein, die den Ab
stand zu den Soz ia ldemokra ten tendenzie l l ver r inger te . Al lerd ings verfüg
te die Soz ia ldemokra t i e bis zum Ende des Kaiserreichs von allen politi
schen Konf l ik tg ruppen über die engste Mi l i eub indung durch ein dichtes 
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Organisa t ionengef lech t . De r G r a d der Korpo r i e rung ihrer Reichstagsabge
o rdne t en n a h m sogar n a c h der J a h r h u n d e r t w e n d e noch wei ter zu. Der 
Ans t ieg des Ante i l swer tes Vereins- u n d ve rbandsgebundene r A b g e o r d n e t e r 
der bü rge r l i chen Parteien sollte j edoch n icht v e r d u n k e l n , daß er bere i ts 
von Beginn des U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m s an n a h e z u 50% er re ich te . Ein 
h o h e r G r a d der K o r p o r i e r u n g poli t ischer Eliten kann geradezu als ein 
S t r u k t u r m e r k m a l der deu tschen poli t ischen Kul tur im 19. J a h r h u n d e r t 
angesehen werden , etwa im Vergleich zu der F r a n k r e i c h s . Wir haben in 
a n d e r e m Z u s a m m e n h a n g a rgumen t i e r t , daß dies der A u s d r u c k einer 
» k o m p e n s a t o r i s c h e n Pa r t i z ipa t ion« war, bei der n ich tpol i t i sche Vereine 
e ine Vorberei tungs- u n d Ersa tz funkt ion für die Ausb i ldung einer politi
schen Öffent l ichkei t e rh ie l ten , solange Par te ien und ande re pol i t ische Or
gan i sa t ions fo rmen verboten u n d die Ar t iku la t ionsmögl ichke i t en der Pres
se massiv e ingeschränk t waren (66). 

Die bis in das Kaiserre ich fo r tdaue rnde Wirkung dieses Z u s a m m e n 
hangs von Repress ionen u n d ausweichender Vere insbi ldung läßt sich an 
der Organ isa t ionsgesch ich te der Soz ia ldemokra t i e u n d des Z e n t r u m s nach
weisen. Die pa radoxe Folge pol i t ischer Verfolgung war die S t ä rkung der 
K o h ä r e n z , Konfl ikt fähigkei t u n d Konfl iktberei tschaft pol i t i s ier ter Ge
meinschaf ten , w ä h r e n d sie die K o m p r o m i ß - u n d Koal i t ionsfähigkei t zwi
schen den ihnen zugeordne ten Teileliten m i n d e r t e (67). So erhiel t die Ver
d i c h t u n g des Gef lechts i n t e r m e d i ä r e r Organ isa t ionen im Kaiser re ich ein 
E l emen t der Ambiva l enz : Einersei ts war sie ein Ausdruck der pol i t i schen 
M o d e r n i s i e r u n g im S inne e iner Ins t i tu t iona l i s ie rung le is tungsfähiger 
K o m m u n i k a t i o n s w e g e zwischen dem pol i t ischen Subsystem und den ge
sel lschaft l ichen G r o ß g r u p p e n , andererse i t s begünst ig te die S t ru k t u r der 
Vere insb i ldung j edoch die Segmenta t ion der p a r l a m e n t a r i s c h e n Führungs 
g r u p p e n , d e n n j e d e Geme inscha f t verfügte über ein eigenes Netz von Or
gan i sa t ionen . Deren A b s o n d e r u n g war auch eine N a c h w i r k u n g ih re r Ent
s t ehung als Reak t ion auf Wellen pol i t ischer Repress ion, die bis 1890 suk
zessive übe r alle Ges innungsgeme inscha f t en mit A u s n a h m e der Konser
va t iven h inweggegangen w a r e n . Die z u n e h m e n d e Dich t e des Gef lechtes 
i n t e r m e d i ä r e r Organ i sa t ionen s tärk te in der Folge die F ix ie rung der Par
teien auf die e inmal poli t isch mobi l i s ie r ten Sozialmil ieus u n d m i n d e r t e 
zugleich die Koal i t ionsfähigkei t ih rer Rep rä sen t an t en im Reichstag. 

Paral lel zu der i m m e r engeren Verf lechtung der p a r l a m e n t a r i s c h e n 
F ü h r u n g s g r u p p e n des Kaiser re ichs mit den sie t r agenden Sozia lmil ieus 
durch i n t e r m e d i ä r e Organ i sa t ionen vollzog sich j edoch eine En t f l ech tung 
der Ebenen des pol i t ischen Systems. Das läßt sich an den m a r k a n t s inken
den Ante i l swer ten j e n e r (bürge r l i chen) Abgeordne ten ablesen, die vor ih
rem ers ten M a n d a t im Reichstag h o h e S taa t sämter u n d M a n d a t e in ein
zels taat l ichen P a r l a m e n t e n w a h r g e n o m m e n ha t t en . W ä h r e n d bis Mi t te der 
1870er J a h r e der Reichs tag auch für höchs te Amts t r äge r eine gesuchte 
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Abb. 7: Reichstage 1867-1918 
Polltisch Verfolgte 

Abb. 8: Reichstage 1867-1918 
Verbände und Vereine 
Mitaiieder in Verbänden und Vereinen 
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Abb. 9: Reichstage 1867-1918 
Hohes Staatsamt vor und während des Mandates 

SPD : bis RT12 nur Funktionen Reichstage 
in einzelstaatlichen Parlamenten 

Abb.10: Reichstage 1867-1918 
Landtagsmitgliedschaften vor und während des Mandates 
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Arena war m a n denke etwa an die Abgeordne ten Roon und Mol tke (68) 
n a h m seine At t rak t iv i tä t mit der Rou t in i s i e rung des polit ischen Betriebs, 
vor allem aber n a c h dem Ende des pa r l amen ta r i schen Z u s a m m e n s p i e l s 
zwischen Bismarck und den Nat iona l l ibera len deutl ich ab. El i tenst ruktu
rell war die T rennung von Exekut ive u n d Legislative kein Erbe einer deut
schen Tradi t ion konst i tu t ionel l -dual is t i schen Denkens , sondern das Ergeb
nis e iner b e s t i m m t e n Poli t ik. Max Weber hat darauf hingewiesen, daß die 
»pol i t ische Nicht igkei t des Pa r l amen t s und der Parteipol i t iker ... absichts
voll herbe igeführ t« (69) und nicht verfassungstechnisch e rzwungen wor
den sei. Unse re Da ten unters tü tzen diese Einschätzung: Der Reichstag, der 
in seiner Anfangsphase Sammlungsp la t z der Digni täre des Reiches u n d 
der Einzels taaten war, ver lor diese F u n k t i o n . Seine Degrad ie rung zum 
»widerwil l ig geduldeten Bewil l igungsapparat einer her r schenden Bürokra
tie« d rück t e auch das »Niveau« der pa r l amen ta r i s chen F ü h r u n g s g r u p p e n 
des Reiches (70). 

Zugleich wurde die Integrat ion von einzels taat l icher und na t iona le r Po
litik i m m e r sel tener durch L a n d t a g s m a n d a t e der Abgeordne ten unter
stützt . W 7 ährend noch zwei Drit tel der Abgeordne ten des Kons t i tu ie renden 
Norddeu t schen Reichstags vor oder w ä h r e n d ihres Re ichs tagsmanda t s in 
e inzels taat l ichen Pa r l amen ten gesessen ha t ten , galt dies n u r für zwei von 
fünf Mitgl iedern des Reichstags von 1912. Am E n d p u n k t der Zei t re ihe 
n ä h e r n sich die Werte der »bürge r l i chen« und der soz ia ldemokra t i schen 
Abgeordne ten e inander an. 

W ä h r e n d sich zwischen den höhe ren Systemebenen eine persona le Ent
f lechtung von Posi t ionen vollzog, läßt sich im Hinbl ick auf die Rückb in 
dung der Reichs tagsabgeordneten an die k o m m u n a l e Ebene kein e indeut ig 
ger ichte ter Verlauf beobach ten . Bis zum 7. Reichstag von 1887 n a h m in 
den bürger l i chen Par te ien der Ante i l swer t der k o m m u n a l e n Amts t räge r 
tendenzie l l b is auf 63% zu, sank aber dann wieder auf den Ausgangswer t 
der 1880er J ah re . Bei den Abgeordne ten der SPD, die in P reußen und in 
e iner Re ihe wei terer Bundesstaaten auch auf k o m m u n a l e r Ebene die Hür
de des Dre ik las senwahl rech t s zu übe rwinden hat ten , stieg d e n n o c h der 
berei ts beach t l i che Ausgangswert bis zum letzten Reichstag der M o n a r c h i e 
weiter an . Trotz der einzigart igen Si tuat ion einer mit höhere r Ebene p a r 
l amen ta r i s che r Vert re tung a b n e h m e n d e n Anfo rde rung an die formale 
Wahlrechtsqual i f ika t ion blieb die Vert re tung der SPD nicht auf die natio
na le Politik verwiesen, sondern war durch z u n e h m e n d dichte Posi t ions
verf lechtungen an die nachgeordne ten Systemebenen gebunden (71). Die
se Sonde ren twick lung ve rmoch te j edoch nicht die generel le Tendenz ab
n e h m e n d e r Systemintegrat ion u m z u k e h r e n . 

Der einzige Bereich, in dem die B indung der Abgeordne ten an den Staat 
du rch Posi t ionsverf lechtungen durchgängig z u n a h m , war das Mil i tär . 
Auch die soz ia ldemokra t i schen Abgeordne ten n a h m e n , a l lerdings mit ei-
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Abb. 11: Reichstage 1867-1918 
Kommunales Amt vor und während des Mandates 

Abb. 12: Reichstage 1867-1918 
Gediente 
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n e m gewissen Abs tand und bei fast völliger Abwesenhei t der Sozialfigur 
des Reserveoffiziers an der »Mi l i t a r i s i e rung« der pa r l amenta r i schen Füh
rungsg ruppen des Reiches teil. Bewirkt w u r d e dieser Wandel durch insti
tu t ione l le Veränderungen : Erst in der zweiten Hälf te des 19. J a h r h u n d e r t s 
war die a l lgemeine Wehrpfl icht in ganz Deu t sch l and eingeführt worden ; 
zuvor ha t te man sich in m a n c h e n süddeutschen Staaten durch die Stel lung 
eines Ste l lver t re ters befreien k ö n n e n (72). Selbst in Preußen waren bis zur 
J a h r h u n d e r t m i t t e einige Berufe und der Adel a u s g e n o m m e n gewesen u n d 
wurden bis zur Heeres re fo rm der 1860er J a h r e n u r zwei von neun Wehr
pfl ichtigen ta tsächl ich einberufen (73). Das Inst i tut des Reserveoffiziers, 
das auch für die Privi legier ten von Bildung u n d Besitz den Mil i tärdienst 
zu e iner zeitlich begrenz ten u n d im Hinbl ick auf Mögl ichkei ten des Sta
tuse rwerbs auss ichtsre ichen Episode in der Biographie werden ließ, erhiel t 
seine charak te r i s t i sche Ausprägung erst nach der s t r ik ten Trennung von 
L a n d w e h r u n d Lin ie zu Beginn der 1860er J ah re . Das Mili tär w u r d e da
du rch zu einer effizienten, stände- und k lassenübergre i fenden Sozialisa
t ions ins t anz und zur zent ra len I n t e g r a t i o n s k l a m m e r des mona rch i schen 
Staats . Seit Ende der 1880er Jahre , als die in der Reichsgründungszei t mi
l i tärpfl icht igen J ah rgänge in den Reichstag gelangten, begann dieser Pro
zeß auch das Profil der pa r l amen ta r i s chen Füh rungsg ruppen zu verwan
deln. W ä h r e n d zuvor verabschiedete Offiziere fast ausschließlich in den 
konserva t iven F r a k t i o n e n ver t re ten waren , f inden sie sich nun i m m e r 
häufiger auch un t e r den übr igen nichtsozial is t ischen Abgeordne ten . Die 
Genera l i s i e rung des Offiziersstatus in un te r sch ied l ichen poli t ischen Rich
tungsgruppen setzte sich durch , obwohl der Antei l der Offiziere an den 
G e d i e n t e n von über 80% zu Beginn des U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m s auf etwa 
60% an seinem E n d e sank. Fragt m a n n a c h den Folgen, so wird sicherl ich 
von e iner loyali tätsst if tenden u n d Sys temkonformi tä t s tä rkenden Wirkung 
auszugehen sein - m a n d e n k e allein an die Bindekraf t des Fahnene ides . 
Vom Reserveoffizier w u r d e m e h r ver langt : die im Manöve r i m m e r wieder 
aufgefrischte Bereitschaft zur akt iven M i t w i r k u n g an der Machtorganisa
t ion des m o n a r c h i s c h e n Staates. Diese M e c h a n i s m e n förderten sicherl ich 
die Sys temintegra t ion , aber einseitig kont ro l l ie r t von »Oben« und mit 
dem Ziel e iner Z e m e n t i e r u n g des Status quo . 

Als Resümee bleibt fes tzuhal ten, daß der genu ine Beitrag, den die parla
men ta r i schen F ü h r u n g s g r u p p e n durch eine persona le Verflechtung von 
Posi t ionen für die In tegra t ion des pol i t ischen Systems des Kaiserreichs zu 
leisten v e r m o c h t e n , gering war und langfristig eher a b n a h m . In der Zu
s a m m e n s c h a u mi t ih rer z u n e h m e n d e n B indung an die sie t ragenden So
zia lmil ieus durch i n t e rmed iä re Organ isa t ionen vers tärk t dies den Ein
druck e iner for t schre i tenden Segmenta t ion . 
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Die Differenzierung von Strukturen 

W ä h r e n d der G r a d der Ins t i tu t iona l i s ie rung des poli t ischen Systems des 
Kaise r re ichs d u r c h e ine persona le Ent f lech tung seiner Ebenen u n d funk
t iona len Bere iche tendenzie l l a b n a h m , t rugen seine p a r l a m e n t a r i s c h e n 
F ü h r u n g s g r u p p e n i m m e r s tärker die Züge einer spezifisch pol i t i schen Eli
te, begann der Berufspol i t iker die Figur des Honora t i o r enpo l i t i ke r s zu ver
d r ä n g e n . In diese R i c h t u n g weist zunächs t die s ta rke Z u n a h m e des 
M an d a t s a l t e r s der Abgeordne t en bürge r l i che r Par te ien bis zum 8. Reichs
tag von 1890. Sie ha t ten zu diesem Z e i t p u n k t im Durchschn i t t m e h r als 
zwei Leg is la tu rper ioden im Reichstag ve rb rach t . Trotz der d a m a l s noch 
ger ingen B e a n s p r u c h u n g durch das M a n d a t weist diese En twick lung dar
auf h in , daß sich auch im Deu t schen Kaiserreich die Ausdi f fe renz ie rung 
des pol i t i schen Subsys tems als ein Prozeß vollzog, »in dem sich wicht ige 
soziale F u n k t i o n e n oder zent ra le gesellschaft l iche F u n k t i o n s b e r e i c h e von
e i n a n d e r t r e n n e n , sich an spezialisierte G r u p p e n u n d Rollen ke t ten u n d 
sich - i n n e r h a l b des e inen ins t i tu t ionel len Systems - in relativ spezif ischen 
u n d a u t o n o m e n symbol ischen S t ruk tu ren organis ie ren« (74). Akzept ie r t 
m a n das M a n d a t s a l t e r als e inen Ind ika to r für die Verhaftung mi t der Rolle 
des P a r l a m e n t a r i e r s , so ist dessen En twick lung angesichts der »Nicht igke i t 
des P a r l a m e n t s « im Kaiserre ich b e m e r k e n s w e r t : Die zu Beginn der 1890er 
J a h r e e r r e i ch t en Werte über t ra fen die »er fo lgre icheren« P a r l a m e n t e , wie 
etwa das a m e r i k a n i s c h e R e p r ä s e n t a n t e n h a u s oder die D e p u t i e r t e n k a m m e r 
der Dr i t t en Repub l ik in F r a n k r e i c h (75). D a s Feh len eines spezial is ier ten 
u n d m a n d a t s e r f a h r e n e n Personals k a n n jedenfa l l s n icht zur B e g r ü n d u n g 
für die ausgeb l iebene Pa r l amen ta r i s i e rung des Kaiserre ichs angeführ t wer
den . Ebensowen ig war der Rücks t and des Manda t sa l t e r s bü rge r l i che r 
A b g e o r d n e t e r in den folgenden J a h r z e h n t e n ein Ausdruck a b n e h m e n d e r 
M a n d a t s v e r h a f t u n g , sondern eher die Folge s inkende r Wiede rwah lchan 
cen anges ich ts der W 7ahlerfolge der Soz ia ldemokra t i e . 

Das M a n d a t s a l t e r der soz ia ldemokra t i schen Reichstagsfrakt ion paß te 
sich - mit e inem plaus ib len »Aus re iße r« nach der »Ho t t en to t t en -Wah l« 
von 1907 - n a h e z u punk tg le ich dem der übr igen Abgeordne t en an ; dies, 
obwoh l bei w a c h s e n d e r Manda t s s t ä rke eine h o h e Zahl von Neue in t r i t t en 
zu ve rze ichnen war . Tatsachlich verschleier t h ier der Durchschn i t t swer t 
eine we i t e rgehende »Ol iga rch i s i e rung« (76) der soz ia ldemokra t i schen 
Reichs tagsf rak t ion , deren Kern von e iner wachsenden Zahl l ang jähr ige r 
Vie l f achmanda ta re gebildet w u r d e . Def inier t m a n Z i rku la t ion fo rmal als 
die Wahrsche in l i chke i t , ein M a n d a t wegen Nichtaufs te l lung du rch die Par
tei oder e ine Wahln ieder lage zu ver l ie ren , war der Aus tausch in de r SPD 
F r a k t i o n deut l ich ger inger als bei den sonstigen Abgeo rdne t en . 

Un te r s tü t z t w u r d e diese En twick lung d u r c h die Profess ional i s ie rung po
l i t ischer Betä t igung. Folgt m a n der Def in i t ion Max Webers , so kennze ich-
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Abb.13: Reichstage 1867-1918 
Durchschnittliches Mandatsalter im Reichstag 

Abb.14: Reichstage 1867-1918 
Partei- und Verbandsfunktionäre im Hauptberuf 
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net den Berufspol i t iker , daß er n ich t (nu r ) für, sondern überwiegend und 
auf D a u e r auch von der Poli t ik lebt (77). Das galt etwa für Partei- , Ge
werkschafts- u n d sonstige Verbandsfunk t ionäre , für pol i t ische Publ izis ten 
u n d Pa r t e i j ou rna l i s t en . Solche Berufe überwogen mit e inem bis 1912 auf 
82% w a c h s e n d e n Antei l in der soz ia ldemokra t i schen Reichstagsfrakt ion. 
Die No twend igke i t e iner überwiegend von Arbe i t e rn , Gesel len und Klein
meis te rn ge t ragenen pol i t ischen Bewegung, die Al imen ta t ion ih re r Vertre
ter s icherzus te l len , s teuerte die En twick lung in diese R ich tung (78). Dar 
auf verweis t auch der Befund, daß die »Arbe i t e r -Beamten« und Partei
j ou rna l i s t en der S P D - Reichstagsfrakt ion zuvor weit überwiegend Ar
be i te rberufe ausgeübt ha t ten oder Kle inmeis te r gewesen waren (79). Die 
Konsequenzen dieser En twick lung , die von Rober t Michels un te r dem 
St ichwor t des » e h e r n e n Gesetzes der Ol igarch is ie rung« zum T h e m a ge
m a c h t w u r d e n , k ö n n e n hier n ich t n ä h e r erör ter t werden . Sicher ist j e d o c h , 
daß zuerst bei der Soz ia ldemokra t i e die persön l iche Abhäng igke i t des 
A b g e o r d n e t e n von der Par te iorganisa t ion zur Regel wurde , die heu te all
gemein ein s t ruktur - u n d h a n d l u n g s p r ä g e n d e s Cha rak t e r i s t i kum des deut
schen P a r l a m e n t a r i s m u s ist (80). 

Doch war das P rob lem der A l imen ta t ion der pol i t ischen Vertreter von 
Arbe i t e rpa r t e i en n u r ein A n s t o ß für die Durchse t zung der F igur des Be
rufspol i t ikers im p a r l a m e n t a r i s c h e n Betr ieb; ein ande re r waren die wach
senden O p p o r t u n i t ä t s k o s t e n der M a n d a t s a u s ü b u n g bei z u n e h m e n d e r Be
a n s p r u c h u n g du rch die Pflege der Wahlkre ise , das Engagemen t bei der 
Pa r te io rgan i sa t ion und die Arbe i t in Ausschüssen . Allein die zwischen 
1871 u n d 1912 von 45 auf 190 wachsende Zahl der S t ichwahlen (81) läßt 
e rmessen , daß sich der P a r l a m e n t a r i s m u s des Kaiser re ichs i m m e r m e h r 
aus den g e r u h s a m e n Bahnen der Honora t i o r enpo l i t i k en t fern te . Die An
fo rde rungen an die A b k ö m m l i c h k e i t der Manda t s t r äge r l ießen sich i m m e r 
weniger mit dem »pr iva ten Beruf« ve re inba ren , wenn dies auch sicherl ich 
n ich t für alle Berufska tegor ien g l e i che rmaßen galt. So wuchs auch bei den 
A b g e o r d n e t e n der bü rge r l i chen Par te ien der Antei l von F u n k t i o n ä r e n und 
Pa r t e i jou rna l i s t en von besche idenen 5% im 7. Reichstag auf 14% im 13. 
Reichs tag von 1912. 

Parallel zu diesem Verände rungsp rozeß ha lb ie r te sich der Antei l der 
Ve rwa l tungsbeamten , Richter , Offiziere u n d ( H o c h ) Schu l lehre r bei den 
bü rge r l i chen A b g e o r d n e t e n . Noch der Kons t i tu ie rende Norddeu t sche 
Reichs tag s tand in der Tradi t ion des deutschen B e a m t e n p a r l a m e n t a r i s m u s , 
der in der F r a n k f u r t e r N a t i o n a l v e r s a m m l u n g mit e inem Antei l der »Staats
d i ene r« von 56% seine m a r k a n t e s t e h is tor ische A u s p r ä g u n g e r fahren hat te 
(82). In den fo lgenden J a h r z e h n t e n sank dieser Wert dann auf a n n ä h r e n d 
20%. Diese Ve rände rung widerspr ich t p r i m a facie dem A r g u m e n t e iner 
z u n e h m e n d e n Bedeu tung der A b k ö m m l i c h k e i t , d e n n in wir tschaf t l icher 
H ins i ch t war der Beamte der ideale Abgeo rdne t e , da ihm seine Dienst 
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bezüge in voller H ö h e wei terbezahl t wurden und er nach Nieder legung des 
M a n d a t s wieder in seine Beamtens te l lung z u r ü c k k e h r e n k o n n t e . Das 
Recht der Regierungen auf Ur laubsverweigerung , das gerade in der h o h e n 
Zeit des B e a m t e n p a r l a m e n t a r i s m u s zur Ausscha l tung un l i ebsamer Kandi
daten eingesetzt worden war , w u r d e n u n durch die Reichsverfassung be
seitigt; die Verpfl ichtung, bei Ü b e r n a h m e eines besoldeten Amtes , bei 
Rang- und Beso ldungserhöhungen das Manda t n iederzu legen , ha t te kaum 
prak t i sche Bedeutung . Recht l ich hat ten die Beamtenabgeo rdne t en ihre Po
sition gegenüber der Zeit vor der Re ichsgründung deut l ich verbessert , ma
teriell war ihre Posit ion »einzigar t ig«, nu r verg le ichbar der von Groß
grundbes i t ze rn und Indust r ie l len (83). 

D e n n o c h n a h m ihr Antei l auch un te r den Abgeordne ten der bürger
l ichen Par te ien im Reichstag ab . Verschiedentl ich wurde zur Beg ründung 
dieses Vorgangs auf die Verschärfung von Diszipl inargesetzen u n d auf eine 
pol i t i schen K o n f o r m i s m u s wie soziale Homogen i t ä t an s t r ebende Rekru t i e 
rungs- u n d Beförderungspraxis vor al lem der p reuß i schen Regierung ver
wiesen (84). Doch widerspr icht dieser Erk lä rung , daß auch der p reuß i sche 
Verfassungskonfl ikt - die schärfste Ause inande r se t zung zwischen Regie
rung u n d Pa r l amen t in Deu t sch land w ä h r e n d des 19. J a h r h u n d e r t s -
überwiegend von B e a m t e n p a r l a m e n t a r i e r n ausgetragen worden war , wäh
rend schon seit 1852 die res t r ik t iven Bes t immungen der p reuß ischen Dis
z ip l ina ro rdung galten (85). H i n z u k o m m t , daß auch in den konserva t iven 
F r a k t i o n e n der Beamtenante i l von 58% 1867 auf 18% 1912 a b n a h m , ob
wohl h ier soziale u n d pol i t ische »Erwünsch the i t « doch k a u m zum Pro
b lem werden k o n n t e . 

Dagegen verschlechter ten sich nach 1867 die mach t s t ruk tu re l l en 
G r u n d l a g e n des B e a m t e n p a r l a m e n t a r i s m u s t ro tz günst iger mater ie l le r 
u n d verbesser ter recht l icher Ausgangslage. Von Bedeutung ist hier , daß 
t radi t ionel l k a u m I n h a b e r von Spi tzenpos i t ionen , sondern weit überwie
gend Beamte u n d Richter un te re r Hierarchies tufen in die P a r l a m e n t e 
e ingerückt waren . Sie wurden in e iner Si tuat ion unvol l s tänd iger Ausdif
fe renz ie rung eines pol i t ischen Sektors u n d - dami t v e r b u n d e n - e iner n u r 
in Ansä tzen vol lzogenen Ausb i ldung von geregelten Wegen der Rekrut ie
rung des pol i t ischen Personals gewissermaßen zu e iner »Ersatzel i te« (86). 
Vor allem dort , wo die Stel lung von Loka lbeamten durch eine Fusion von 
ju r i sd ik t ione l l en , polizei l ichen und admin is t ra t iven F u n k t i o n e n , häufig 
auch durch die gleichzeitige Verfügung über landwir tschaf t l ichen Besitz -
etwa als Gutsbes i tzer in Eigenwirtschaft oder als »Pfleger« in Stellvertre
tung abwesender S tandesher ren - Züge persönl icher Herrschaf t t rug, ge
langte ein übe rp ropo r t i ona l hohe r Antei l von ihnen in die P a r l a m e n t e 
(87). D a s Ergebnis dieser » P a r l a m e n t a r i s i e r u n g « lokaler Mach tpos i t ionen 
war die Ver längerung e iner t rad i t ional »s taa t ss tändischen« Herrschaf t in 
die m o d e r n e n Repräsen ta t ivkörperschaf ten (88). 
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Doch löste sich die Fus ion von F u n k t i o n e n in der Sozialfigur des Lo
k a l b e a m t e n w ä h r e n d der zweiten Hälfe des 19. J a h r h u n d e r t s a l lmäh l i ch 
auf. E t a p p e n dieser En twick lung waren die Abschaffung der Pa t r imonia l 
ger ich t sbarke i t , die a l lgemeine Durchse t zung der T r e n n u n g von Rechts
s p r e c h u n g u n d Verwal tung auch auf der u n t e r e n A m t s e b e n e und die Be
sei t igung s tandesher rschaf t l i cher Privi legien (89). Zugle ich locker ten u n d 
p lura l i s ie r ten sich die pa t r imon ia l en Abhängigkei t s - u n d Loyalitätsver
hä l tn isse in den l änd l ichen Geb ie t en un t e r dem Einf luß sozialer Mobili
s ie rung u n d der Dif ferenzierung ö k o n o m i s c h e r S t ruk tu ren . Abs t rak t läßt 
sich dieser Vorgang als eine Verschiebung von par t iku la r i s t i schen zu uni
versal is t ischen Or i en t i e rungen charak te r i s i e ren . Auch dieser Vorgang ist 
an der z u n e h m e n d e n Häufigkei t von S t ichwahlen ablesbar , die auf eine 
wachsende Uns iche rhe i t von Wahlkre isen infolge der Eros ion lokaler 
H o c h b u r g e n verweist (90). Die Sozialfigur des L o k a l b e a m t e n , dessen 
Mach t s t e l lung in der Kont ro l le über un te r sch ied l i che Bereiche des kom
m u n a l e n Lebens u n d der Posi t ion des I n t e r m e d i ä r s zwischen Bürger u n d 
Staat , zwischen Region und Haup t s t ad t beg ründe t war , ver lor in diesem 
Prozeß an Bedeu tung , w ä h r e n d die des In te res senrep täsen tan ten - in ver
sch iedenen A u s f o r m u n g e n - z u n a h m . 

Die zweite Seite, von der der Beamtenan te i l abschmolz , waren die ver
s taat l ichten Kul tu rberufe . Die F rank fu r t e r N a t i o n a l v e r s a m m l u n g ha t te 
sich i m m e r h i n zu 16% aus Hochschul - u n d G y m n a s i a l l e h r e r n , k a u m aus 
Volksschul lehre rn , r ekru t i e r t ; ein Ante i l , de r in deutschen Nat iona lpar la 
m e n t e n nie m e h r er re icht wurde (91). F ü r die zunächs t g roße Bedeu tung 
der »Symbolspez ia l i s ten« (92) waren weniger die deutsche Neigung zum 
D o k t r i n a r i s m u s als die res t ik t iven H a n d l u n g s b e d i n g u n g e n der pol i t ischen 
Oppos i t i on im zweiten Dri t te l des 19. J a h r h u n d e r t s u r säch l i ch . Trotz der 
B e s c h r ä n k u n g e n du rch die Kar l sbader u n d Wiener Beschlüsse bes t anden 
an den deu t schen Univers i t ä ten g rößere pol i t i sche F r e i r ä u m e als auf an
deren Hand lungs f e lde rn . Pol i t ische Ans i ch t en k o n n t e n leicht in wissen
schaft l iche L e h r m e i n u n g e n verkle idet w e r d e n , die ko rpo ra t i ve Verfassung 
der Un ive r s i t ä t en u n d die te r r i to r ia le Parze l l i e rung D e u t s c h l a n d s er
schwer ten den Durchgr i f f der Verfolgungsins tanzen. Auch gewannen in 
e iner S i tua t ion , in der poli t ische Diskuss ion pol i t ische Par t i z ipa t ion noch 
we i tgehend ersetzen m u ß t e , In te l lektue l le ein besonderes Prest ige u n d Be
d e u t u n g als Vermi t t le r in der über e inzels taa t l iche G r e n z e n ausgrei fenden 
» n a t i o n a l e n « K o m m u n i k a t i o n (93). Dies u m s o m e h r , als sie die Symbole 
und Mythen schufen u n d b e w a h r t e n , die zur G r u n d l a g e e iner neuen na
t iona len Ident i tä t der Deu t schen werden soll ten (94). 

Mit der Vers taa t l ichung des na t iona len H a n d l u n g s z u s a m m e n h a n g s im 
n e u b e g r ü n d e t e n Reich ver lo ren j e d o c h die Angehör igen der Kul tu rbe ru fe 
das Q u a s i m o n o p o l auf na t i ona l e K o m m u n i k a t i o n , w ä h r e n d die Ri ten u n d 
Symbole der Iden t i t ä t sb i ldung ins t i tu t ional i s ier t u n d so i h r e m a u t o n o m e n 
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Defin i t ionsbere ich entzogen wurden . Auch dies war ein Aspekt der von 
Nietzsche beklag ten »Exs t i rpa t ion« des deutschen Geistes zugunsten des 
Deu t schen Reiches . Auf der Ebene pol i t ischer Eliten kam diese Entwick
lung im fast vol ls tändigen Ausscheiden der Angehör igen der verstaatlich
ten Kul turberufe aus den pa r l amen ta r i schen Führungsg ruppen zum Aus
druck . 

So minde r t en zwei säkulare Veränderungsprozesse die Bedeutung des 
B e a m t e n p a r l a m e n t a r i s m u s im Kaiserreich: e inmal der Funk t ionswande l 
des P a r l a m e n t a r i e r s vom In t e rmed iä r zum Interessenver t re ter , der die 
Stel lung der Loka lbeamten entwer te te , dann die Vol lendung s taat l icher 
Einhei t , die den Spezialisten der Ident i tä t sb i ldung und der na t iona len 
K o m m u n i k a t i o n e inen Funkt ionsver lus t zufügte. 

Nachzu t ragen bleibt , daß t rotz des Rückgangs des Beamtenan te i l s an 
den bürger l ichen Abgeordne ten auch dieses M e r k m a l bis zum E n d e des 
Kaiserre ichs e ine m a r k a n t e Scheidel inie gegenüber der Soz ia ldemokra t i e 
b i ldete : Eine in den Bundess taa ten n u r in Nuancen abweichende Einstel
lungs- u n d Disz ip l ina rprax i s ve rh inde r t e neben der s icherl ich auch zu be
rücks ich t igenden Selbstselektion der Asp i ran ten f l ächendeckend den Ein
tr i t t von Soz ia ldemokra ten in den unmi t t e lba ren Staatsdienst . In der so
z ia ldemokra t i schen Reichstagsfrakt ion finden sich dann auch bis 1918 n u r 
zwei Beamte : ein Bürgermeis te r -Adjunk t und ein Mi t te l schul lehrer - beide 
aus den süddeu tschen Staaten. 

Die Rationalisierung der Autorität 

Der Wandel der Beru f szusammense tzung der Abgeordne ten läßt darauf 
schl ießen, daß tendenzie l l , wenn auch mit Verzögerungen, a l lgemeine ge
sellschaftl iche Veränderungsprozesse Anpassungen der Weise der Rekru
t ie rung und der Art der Bindung der Abgeordne ten an die gesellschaftli
che M a c h t s t r u k t u r bewi rk t en . Das ist bei kompe t i t iven Eli ten, zu denen 
bei a l lgemeinem Wahlre ich t pa r l amen ta r i s che F ü h r u n g s g r u p p e n defini
t i onsgemäß zählen , n ich t übe r ra schend . Analyt isch bedeu t sam sind eher 
S tagnat ionen u n d zwischen poli t ischen Konf l ik tgruppen , funk t iona len Be
reichen und Sys temebenen d iskordant ver laufende En twick lungen . In un
serer U n t e r s u c h u n g zeichnet sich ab, daß alle drei Varianten par t ie l ler 
Modern i s i e rung im S t ruk tu rwande l der pa r l amen ta r i schen Führungsg rup 
pen des Kaiser re ichs auftraten. Dies gilt auch und in besondere r Weise für 
den Aspekt der Ra t iona l i s ie rung der Autor i t ä t . 

Die En twick lung des Adelsantei ls , der als ein Ind ika to r für den Über
gang von e inem askr ip t iven zu e inem kompet i t iven R e k r u t i e r u n g s m o d u s 
pol i t ischer El i ten e ingeführ t wird, scheint diesem Urtei l auf den ersten 
Blick zu widersprechen . Er bietet von allen hier in te rpre t ie r ten Zei t re ihen 
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das p rägnan te s t e u n d konsis tentes te Bild eines Modernis ierungsprozesses . 
De r Ausgangswer t ist verblüffend hoch , er schwankt in der G r ü n d u n g s 
phase des Reiches bis Anfang der 1880er J a h r e um 40%. D a m i t entsprach 
der Ante i l des Adels im Reichstag dem des Offizierskorps der damal igen 
deu tschen A r m e e n (95)! Die t r ad i t i ona l a sk r ip t i ven Kri ter ien des Zugangs 
zu gesellschaft l ichen Machtpos i t ionen wurden offenbar über lange Zeit 
h inweg auch durch den St immzet te l bestät igt . Das Kalkül Bismarcks bei 
der E i n f ü h r u n g des a l lgemeinen Wahlrechts , der von dieser Bestät igung 
überzeugt gewesen war , ging danach für m e h r als 15 Jahre auf. Wenn die 
These von der sozialen Ähn l i chke i t als einer s t rukture l len Bedingung für 
die El i ten in tegra t ion zutrifft, dann begünst igte das auch zunächs t in der 
na t iona l l ibera len F rak t ion s tarke (1867 1877 : 21-24%, 1903 1918 : 7%) ari
s tokra t i sche E l emen t der ersten Reichstage die Z u s a m m e n a r b e i t mit den 
ebenfal ls vom Adel geprägten admin is t ra t iven u n d mil i tär ischen Eliten 
(96). 

Seit Mi t te der 1880er J a h r e n a h m dann der Antei l adeliger Abge
o rdne te r stetig ab . Im letzten Reichstag von 1912 lag er bei 15%. Dieser 
Wandel ist n ich t der Veränderung von Par te i s tä rken zuzuschre iben ; auch 
w e n n wir die S P D Abgeordne ten aus der G r u n d g e s a m t h e i t ausschl ießen , 
hat die Ze i t re ihe einen m a r k a n t fal lenden Verlauf. Tatsächlich n a h m 
D e u t s c h l a n d hier an e inem sich in ganz Westeuropa vol lz iehenden Prozeß 
der E l i t en t r ans fo rma t ion teil. Selbst der Unte rsch ied zu den K a m m e r n der 
Dr i t t en Republ ik , die für Viele als eine sich gegenüber monarch i s t i schen 
Res t au ra t ionsve r suchen b e h a u p t e n d e par t iz ipa tor i sche D e m o k r a t i e das 
u n e r r e i c h t e kon t inen ta l eu ropä i sche Vorbild des » rücks tänd igen« Kaiser
re ichs bi ldet , ist h ie r n ich t sehr ausgeprägt und w u r d e bis zum E n d e des 
U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m s i m m e r geringer: De r Antei l adeliger Abgeordne
ter sank in F r a n k r e i c h von 34% in den 1870er J ah ren übe r 2 3 % in den 
1880er J ah ren auf 10% in der letzten D e p u t i e r t e n k a m m e r u n m i t t e l b a r vor 
A u s b r u c h des Ers ten Weltkriegs. Der Abs tand zum Antei l adel iger Abge
o rdne t e r im Reichstag sank in diesen J a h r z e h n t e n von etwa 10% auf 4%; er 
v e r m i n d e r t sich wei ter auf zuletzt 3%, wenn in der deutschen Untersu
c h u n g s g r u p p e auch die vor Manda t san t r i t t nobi l i t ier ten Abgeordne ten 
dem bürge r l i chen Antei l zugewiesen werden (97). Das ist s innvol l , denn 
der Nobi l i t ie r te besaß keinen askr ip t iven , sondern er e rwarb einen meri 
tokra t i schen Titel, den die Dr i t t e Republ ik nicht m e h r im Angebot hat te . 

Diese Ergebnisse widersprechen A r n o Mayers A r g u m e n t , daß die in der 
P r ä p o n d e r a n z der Ade l smach t übe r l ebende P r ä m o d e r n e bis zum Ersten 
Weltkrieg der »Inbegriff der in Europa he r r schenden gesellschaftl ichen 
u n d pol i t i schen O r d n u n g « gewesen sei (98). Der Gegensa tz bes teht weni
ger dar in , daß der Antei l des Adels in den Pa r l amen ten ger inger als in 
ande ren Ins t i tu t ionsbere ichen der pol i t ischen O r d n u n g war; wicht iger ist 
der m a r k a n t e und stetige Rückgang eines un te r den Bedingungen eines 
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a l lgemeinen u n d gleichen M ä n n e r s t i m m r e c h t s hohen Ausgangswer ts . Das 
läßt darauf schl ießen , daß im U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m mit den sozialstruk
ture l len G r u n d l a g e n der A d e l s m a c h t die Bereitschaft a b n a h m , die soziale 
und pol i t i sche Vorrangs te l lung des Adels in Wahlen zu sank t ion ie ren . Das 
D e u t s c h e Kaiser re ich n a h m an dieser En twick lung teil, o h n e hier einen 
»Sonde rweg« e inzusch lagen . D o c h geschah dies um den Preis eines wei
teren S t r u k t u r b r u c h s , denn in der admin i s t r a t iven Elite im Kabine t t s rang 
v e r h a r r t e der Adelsante i l in den J a h r z e h n t e n zwischen 1890 u n d 1912 bei 
etwa 65% (99), w ä h r e n d in F r a n k r e i c h der en t sp rechende Wert in den 
J a h r z e h n t e n vor A u s b r u c h des ersten Weltkriegs um 10% (100) f luktuier te . 
Das Mus te r par t ie l le r M o d e r n i s i e r u n g setzte sich dami t in D e u t s c h l a n d 
auch in Hinb l ick auf die Ra t iona l i s i e rung der Autor i tä t als z u n e h m e n d e 
Dispar i tä t zwischen Ins t i tu t ionsbere ichen du rch . Diese En twick lung för
der te die Dissozia t ion zwischen der Legislat ive und der Exekut ive , die mit 
zu der tödl ichen Krise des Kaiser re ichs in der Spätphase des Ers ten Welt
kriegs be i t rug . Dagegen steht der E indruck einer beacht l ichen K o h ä r e n z 
u n d Effizienz der pol i t i schen Ins t i tu t ionen der Dr i t ten Republ ik , denen 
t ro tz der Spa l tung der p a r l a m e n t a r i s c h e n F ü h r u n g s g r u p p e n F r a n k r e i c h s 
in zwei fe indl iche Lager mi t g roßem Erfolg die Organisa t ion der militä
r ischen Mobi l i s ie rung des Landes gelang (101). 

In den A r g u m e n t e n H u n t i n g t o n s , der seine his tor ischen Beispiele be
vorzugt aus dem angelsächs ischen K u l t u r r a u m wähl t , hat das M e r k m a l 
des Adels t i te ls n u r e ine u n t e r g e o r d n e t e Bedeutung: Das P r inz ip der Pri
m o g e n i t u r s chmolz in G r o ß b r i t a n n i e n den Titeladel auf e ine kle ine Zahl 
e rbberech t ig te r Träger ein u n d wies den übr igen m ä n n l i c h e n Famil ien
mi tg l iedern den auch für Bürger l i che e r re ichbaren Status des G e n t l e m a n 
zu. Die auf dem Kon t inen t scharfe A b g r e n z u n g zwischen Adel u n d Bür
ge r tum war h ie r desha lb verwischt (102). Das Kr i te r ium für das A u s m a ß 
der Ra t iona l i s i e rung der Autor i t ä t l ieferte H u n t i n g t o n dagegen der G r a d , 
zu dem sich anstel le des » L o k a l i s m u s « , erfaßt du rch den I n d i k a t o r der 
Ansäss igkei t von A b g e o r d n e t e n im Wahlkre i s , ein »na t iona le s« Rekrut ie
r u n g s m u s t e r durchse tz te (103). 

Verfolgt m a n die e n t s p r e c h e n d e n Ante i l swer te bei den deutschen 
A b g e o r d n e t e n , so läßt sich keine » M o d e r n i s i e r u n g « als »Na t iona l i s i e rung« 
der R e k r u t i e r u n g s m u s t e r b e o b a c h t e n . Eher das Gegente i l : bei den bürger
l ichen A b g e o r d n e t e n über t ra f der Antei l der im Wahlkre is Ansässigen zwi
schen 1893 u n d 1912 geringfügig die Werte der ersten Reichstage nach 
1871. Dieses Mus te r ha t t e Bestand, obwohl sich im Untersuchungsze i t 
r a u m Par te io rgan i sa t ionen als übe r reg iona le Ins tanzen der Kand ida 
tendes igna t ion u n d -Unterstützung e tabl ier ten und sich das Wählerver
ha l ten deregional is ier te - was sich ja auch an der z u n e h m e n d e n Zahl der 
S t ichwahlen ablesen läßt . H i e r scheint e ine wei tere A u s p r ä g u n g des Mu
sters par t ie l le r M o d e r n i s i e r u n g auf, bei der D i s k o r d a n z e n zwischen den 
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Sys temebenen der Wäh le r und der G e w ä h l t e n aufbrechen. Zugleich zeich
net sich als eine empir i sche Regelmäßigkei t in den hier verfolgten Verän
derungsprozessen ab , daß die auf regionale E inhe i ten bezogenen Ind ika 
toren s tagnier ten , w ä h r e n d die Z u s a m m e n s e t z u n g der Abgeordne ten nach 
Klassen- u n d s tändischen Ges i ch t spunk ten e inem deut l icheren Wandel 
un te r lag . Auf diesen Sachverha l t wird im Folgenden noch weiter einzu
gehen sein. 

Das g le ichble ibend hohe A u s m a ß persönl icher Bindung der Abgeord
ne ten an ih re Wahlkre ise ist j edoch n ich t mit Bodenständigkei t gleichzu
setzen. N u r ein Bruchtei l der bürger l i chen Abgeordne ten hat te bis zum 
M a n d a t s a n t r i t t ausschl ießl ich in e inem einzigen Wahlkreis gelebt . Bil
d u n g s w a n d e r u n g u n d berufsbedingte Migra t ion bewi rk ten ein hohes A u s 
m a ß an r ä u m l i c h e r Mobil i tä t und weiteten den persönl ichen Erfahrungs
hor i zon t übe r die enge Begrenzung lokaler Bezüge h inaus . Doch läßt sich 
auch hier wieder beobach ten , daß die soz ia ldemokra t i schen Abgeordne t en 
sowohl im Hinbl ick auf die Ansässigkeit im Wahlkre is wie auf die Häu
figkeit der E r f a h r u n g einer über die Wohnregion ausgreifenden räumli 
chen Mobi l i tä t » m o d e r n e r « als die übrigen Reichstagsmitgl ieder wa ren . 
D a m i t gilt auch für das Kr i te r ium des »Loka l i smus« , daß sich im Kaiser
reich Modern i s i e rung der pa r l amen ta r i s chen F ü h r u n g s g r u p p e n als pa r 
tielle Modern i s i e rung , hier in der doppe l ten Ausprägung einer d i skordan
ten En tw ick lung zwischen pol i t ischen Rich tungsgruppen wie zwischen 
W ä h l e r n u n d G e w ä h l t e n , vollzog. 

Das G r u n d m u s t e r par t ie l ler Modern i s i e rung setzte sich schl ießl ich 
auch bei der Säkular i s ie rung durch - dem dri t ten Aspekt un te r dem hier 
die Ra t iona l i s i e rung der Autor i tä t empir i sch erfaßt wird. En tk i r ch l i chung 
bedeute t auch e ine Erosion der t r anszenden ta len G r u n d l a g e n der Ord
n u n g des dynast ischen Staates, denn das Pr inz ip des G o t t e s g n a d e n t u m s 
b e g r ü n d e t e seit den Karol ingern die Legi t imität der M o n a r c h i e n Europas . 
An dem Verlaufsmuster der Zei t re ihe der »Diss iden ten« - das heißt hier : 
der n ich t an eine Kirche oder die j üd i schen Kul tusgemeinden formal als 
Mitg l ieder g e b u n d e n e n Abgeordne ten - läßt sich nach 1890 die Absorb t ion 
e iner res idualen Säkula r i s i e rungs tendenz un te r den bürger l i chen Reichs
tagsmi tg l iedern durch die Soz ia ldemokra t ie ablesen. Der bürger l iche Lai
z ismus, der im Frankre i ch der Dr i t t en Republ ik br i san ten pol i t ischen 
Konfliktstoff b is zum Ersten Weltkrieg lieferte (104), hat te j edoch auch 
zuvor in Deu t sch l and k a u m Bedeutung gehabt , k lang allenfalls als ein 
N e b e n t h e m a im Konfess ionenkonf l ik t des Ku l tu rkampfs an (105). A u c h 
dieser Topos der Modern i s i e rung wurde im Reichstag erst durch das Hin
zu t re ten der Soz ia ldemokra ten s t ruk tu rbedeu t sam. Dieser Sachverha l t 
übe r r a sch t weniger als das A u s m a ß , in dem soz ia ldemokra t i sche Abge
o rdne t e t ro tz der Sozia l ismusfeindl ichkei t der Kirchen und der Ki rchen
fe indl ichkei t des Sozial ismus auch formal an religiöse Gemeinscha f t en 
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Abb.17: Reichstage 1867-1918 
Wohnort im Wahlkreis 

Abb.18: Reichstage 1867-1918 
Immobile (Wohnort nur in der Geburtsregion) 
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g e b u n d e n b l ieben . Die Abgrenzung der soz ia ldemokra t i schen Mandats t rä
ger zum organis ier ten Chr i s t en tum war nicht total - auch dann nicht , 
w e n n m a n den zuächst hohen , dann s inkender Antei l der Abgeordne ten 
a u s k l a m m e r t , der sich zur jüd i schen Glaubensgemeinschaf t b e k a n n t e . 
Zwischen e inem Sechstel u n d e inem Viertel der soz ia ldemokra t i schen Par
l a m e n t a r i e r gab eine pro tes tant i sche Ki rchenzugehör igke i t an, w ä h r e n d 
der Ka tho l ikenan te i l e rwa r tungsgemäß u n b e d e u t e n d b l ieb . Im Hinbl ick 
auf die bürge r l i chen Par te ien un te rs tü tzen unsere Ergebnisse dagegen das 
A r g u m e n t , daß in Deu t sch land die Vehemenz an t ik i rch l i cher Or ien t ie run
gen durch die Mul t ikonfess ional i tä t gemilder t bzw. in andere Arenen ver
lagert w u r d e . 

Die Ausweitung der Partizipation 

Mit der Mitgl iedschaft der Abgeordne ten in Konfessionsgemeinschaf
ten rück t zugleich die Modern i s i e rungsd imens ion der Auswei tung politi
scher Par t iz ipa t ion in das Blickfeld, denn un te r dem speziellen Aspekt der 
sozialen Öffnung pa r l amen ta r i s che r F ü h r u n g s g r u p p e n ist die Konfession 
als ein potent ie l l d i sk r imin ie rendes M e r k m a l in Betracht zu z iehen. Die 
Sche idung der Rel ig ionsgemeinschaf ten war und ist in Deu t sch l and mit 
Un te r sch ieden pol i t ischer Or ien t i e rungen ve rbunden , wobei der an Au
tor i tä t , H ie r a r ch i e und Tradi t ion g e b u n d e n e Kathol iz i smus t radi t ionel l 
e ine größere Dis t anz gegenüber den neuen Prak t iken der Auswahl politi
schen Persona ls durch Wahlen, freier Repräsen ta t ion und majo r i t ä re r Ent
sche idungsb i ldung wahr t e als der durch einen »an t i au to r i t ä r asket ischen 
Zug« gekennze ichne te Pro tes tan t i smus (106). In der F rankfu r t e r Nat ional
v e r s a m m l u n g ha t ten diese Un te r sch iede tatsächl ich zu einer gegenüber 
dem ka thol i schen Bevölkerungstei l deut l ichen Un te r r ep rä sen t a t i on ka
tho l i scher Abgeordne t e r geführt . Besonders ausgeprägt war diese dispro
po r t i ona l e Ver t re tung in den gemischtkonfess ionel len Klein- und Mittel
s taaten Südwes tdeu t sch lands gewesen. In der pa r l amen ta r i s chen Ausein
ande r se t zung um die g roßdeu t sche u n d die k le indeu tsche Lösung der Ein
heitsfrage, deren Ausgang zugleich eine e rheb l iche Impl ika t ion auf die 
konfess ionel le F ä r b u n g eines künft igen Deutschen Reiches ha t te , waren 
j edoch sogleich die Gefah ren einer Dis tanz gegenüber D e m o k r a t i e u n d 
P a r l a m e n t a r i s m u s für die kul ture l le und organisa tor ische Ident i tä t der ka
thol i schen Konfess ionsgemeinschaf t deut l ich geworden (107). Der politi
sche Ka tho l i z i smus , der schon 1848 die I n s t r u m e n t e des » M a s s e n m a r k t e s « 
v i r tuos zu behe r r s chen lern te , ha t te vor G r ü n d u n g des Deu t schen Reiches 
b e g o n n e n , das Defizit pol i t ischer Mobi l i s ie rung seiner konfessionellen 
Klientel mit e iner großen organisa tor ischen Ans t r engung auszugleichen 
(108). Nach e iner noch u n t e r p r o p o r t i o n a l e n Ver t re tung im Zo l lpa r l amen t 
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Abb.19: Reichstage 1867-1918 
Konfessionslose 
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ist ein Rücks tand kathol ischer Repräsen ta t ion seit der Re i chsg ründung 
n ich t m e h r feststellbar. Vie lmehr n a h m der Antei l ka thol i scher Abgeord
ne te r an der »bürge r l i chen« Vertretung im Reichstag kon t inu ie r l i ch zu, 
weil sich die Wählerschaf t des Z e n t r u m s als relativ resistent gegenüber 
dem Wachstum der Sozia ldemokra t ie erwies. 

Juden waren zunächs t etwa p ropor t iona l ih rem Bevölkerungsante i l ver
t re ten , e ine Aussage, die j edoch zu relat ivieren ist, wenn m a n die durch 
Bi ldung u n d Besitz Privilegierten als das engere Rekru t ie rungsfe ld der 
Reichs tagsabgeordne ten zur Bezugsgröße wähl t . Auf eine erst w ä h r e n d des 
Kaiserre ichs e inse tzende D i sk r imin i e rung nach rass isch-kul turel len Ge
s ich t spunk ten deutet j edoch die fast vol ls tändige Verdrängung der sich 
auch konfessionell dem J u d e n t u m z u o r d n e n d e n Abgeordne ten aus den 
bürger l i chen F rak t ionen zwischen 1890 u n d 1912 hin . N u r w ä h r e n d der 
1890er J a h r e wurde dieser Rückgang durch eine weit ü b e r p r o p o r t i o n a l e 
Ver t re tung von Juden in der soz ia ldemokra t i schen Reichs tagsfrakt ion 
kompens i e r t . 

W ä h r e n d infolge der konfessionellen Par te ib i ldung auf der katholi
schen Seite die Rel ig ionsgemeinschaf ten vom Beginn der 1870er J a h r e an 
demograph i sch a n n ä h e r n d p ropor t iona l im Reichstag ver t re ten waren , 
senk ten sich die Barr ieren von Bildung u n d Besitz n u r wenig. Zu Beginn 
des Kaiserre ichs hat ten vier von fünf Abgeordne ten eine akademische , 
von diesen wiederum vier Fünftel eine jur i s t i sche Ausb i ldung - die f rühen 
Reichts tage knüpf ten in dieser Hins ich t an die F rankfu r t e r Nat ionalver
s a m m l u n g an, die geradezu ein »pol i t ischer Ausschuß« des deutschen Bil
d u n g s b ü r g e r t u m s mit m a r k a n t e r J u r i s t e n d o m i n a n z gewesen war (109). 
Doch waren in der Verbindung mit e inem h o h e n Antei l des Adels u n d der 
Gutsbes i t ze r die Abgeordne ten der f rühen Reichstage auf m e h r e r e n Di
m e n s i o n e n sozialer Pr ivi legierung den Mitgl iedern des ersten deutschen 
N a t i o n a l p a r l a m e n t s über legen. Die soziale Exklusivi tät , die n a c h den Kri
ter ien der demograph i schen Repräsenta t iv i tä t ein Make l sein moch te , war 
j edoch kein Spezif ikum des Reichtags, sie kennze i chne te noch e indeut iger 
die P a r l a m e n t e F r a n k r e i c h s und G r o ß b r i t a n n i e n s (110). Hie r waren öko
n o m i s c h sa tur ier te Rent iers Träger des Par lamenta r i s ie rungsprozesses ge
wesen (111). Die Figur des materiel l unabhäng igen und mit M u ß e ausge
stat te ten Gen t l eman-Po l i t i ke r s hat te in Deu t sch land weit ger ingere Bedeu
tung - was etwa Max Weber un te r dem Ges i ch t spunk t der Konfliktfähig
keit der pa r l amen ta r i s chen F ü h r u n g s g r u p p e n gegenüber der Exeku t ive 
bedaue r t e (112). Die a l lmähl iche Senkung der Barr ieren von Bildung u n d 
Besitz enthie l t ein weiteres E lement der Ambiva l enz , weil dies zunächs t 
die He te rogen i tä t der Abgeordne ten - etwa im Hinbl ick auf ihre Sozialisa
t ionse r fahrungen im Bildungssystem - e r h ö h t e u n d die soziale Dis tanz ge
genübe r ihren Pa r tne rn oder K o n t r a h e n t e n in der Exekut ive ve rgrößer te . 
Diese Veränderungen minde r t en tendenziel l die K o h ä r e n z u n d die Kom-
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Abb.21: Reichstage 1867-1918 
Juden (Glaubensgemeinschaft) 

Abb.22: Reichstage 1867-1918 
Akademiker 
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Abb.23: Reichstage 1867-1918 
Juristen 

munika t ions fäh igke i t der pa r l amen ta r i schen F ü h r u n g s g r u p p e n des Kai
serreichs . Dagegen n a h m mit a b n e h m e n d e r P r ä p o n d e r a n z des Bildungs
und Bes i tzbürger tums der Abs tand zur soz ia ldemokra t i schen Reichstags
frakt ion zwar etwas ab, bl ieb aber bis 1918 m a r k a n t . 

So förder te die wachsende demograph i sche Repräsenta t iv i tä t der par
l amenta r i schen F ü h r u n g s g r u p p e n des Kaiserreichs wohl kaum ihre Kon
sensfähigkeit , eher ist sie als ein Zeichen ihrer Macht los igkei t zu deu ten . 
Dieser Schluß läßt sich aus dem von Robert D. P u t n a m formul ie r ten u n d 
nahezu universell bestät igten Gesetz der Dispropor t iona l i tä t der Eliten
rek ru t i e rung (law of increasing d i spropor t ion) ziehen, das besagt, daß mit 
z u n e h m e n d e m Mach tpo ten t i a l von Posi t ionen der Antei l der durch Bil
dung . Status, e thn i sche Herkunf t etc. begünstigten Sozialkategorien zu
n i m m t (113). Trifft dies zu, läßt sich schließen, daß die a b n e h m e n d e so
ziale Exklusivi tät der Reichs tagsabgeordneten Ausdruck ihrer zunehmen
den poli t ischen »Nicht igkei t« war (114). In der Rolle des reinen Milieu-
und In te ressenver t re te rs gewinnt die Eigenschaft des Abgeordne ten , Trä
ger symbolisch b e d e u t s a m e r M e r k m a l e wie Konfession, soziale oder eth
n ische Herkunf t zu sein, an Gewich t , während seine Posit ion in der lo
kalen u n d regionalen M a c h t s t r u k t u r wichtiger ist, solange er als In te rme
diär u n d m e h r oder weniger freier »poli t ischer U n t e r n e h m e r « in das Par
l amen t e in rück t (115). 
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Der Strukturwandel parlamentarischer Führungsgruppen 
in Deutschland 1867 - 1918: 

Partielle Modernisierung als ein Segmentationsprozeß 

Vergleicht m a n die Ze i t re ihen , die den Wandel der p a r l a m e n t a r i s c h e n 
F ü h r u n g s g r u p p e n im Deu t schen Kaiserreich erfassen, so fällt zunächs t 
auf, daß ihre Verläufe deut l ich glat ter sind als die F l u k t u a t i o n e n der 
Manda t s an t e i l e der poli t ischen Par te ien (116). Es gab offensichtl ich e ine 
longue d u r é e des E l i t enwande ls , e ine stetige U n t e r s t r ö m u n g , die k a u m von 
den heftigen Wel lenbewegungen der Ver te i lungskämpfe zwischen politi
schen Konf l ik tg ruppen um die Sitze im Reichs tag b e r ü h r t wurde . Selbst 
Wahlsch lach ten wie die der ausgehenden 1870er J a h r e oder des Jahres 
1907 führ t en n u r zu kurzzei t igen U n t e r b r e c h u n g langfrist iger Trends . D ie 
Ab lösung des Wandels der Soz ia l s t ruk tur der p a r l a m e n t a r i s c h e n Füh
rungsg ruppen von den F l u k t u a t i o n e n der S tä rkeverhä l tn i s se pol i t ischer 
Konf l ik tg ruppen verweist darauf, daß sich Anpassungs- u n d Wandlungs
prozesse auch i n n e r h a l b der Par te ien u n d n ich t n u r als Verschiebungen 
zwischen den Par te ien vol lzogen. 

Diese Aussage bedarf a l lerdings der Präz is ie rung u n d der Modi f ika t ion 
im Hinb l i ck auf die Dispar i tä t zwischen den Abgeo rdne t en der S P D u n d 
denen der übr igen Par te ien . Mit A u s n a h m e der Ins t i tu t iona l i s ie rung besaß 
die soz ia ldemokra t i s che F rak t ion einen deut l ichen Vorsprung auf allen 
D i m e n s i o n e n pol i t i scher Modern i s i e rung . Bei sieben der insgesamt 23 hier 
verfolgten Ze i t r e ihen bewi rk t e erst das H i n z u t r e t e n der S P D einen Wan
del der p a r l a m e n t a r i s c h e n F ü h r u n g s g r u p p e n in R i c h t u n g z u n e h m e n d e r 
Mode rn i t ä t . B e s t i m m e n d war die segmentä re Var iante par t ie l le r Moder
n i s ie rung bei der D u r c h s e t z u n g des Trends zur Säkular i s ie rung , Sekunda
r i s ie rung und Dereg iona l i s i e rung . Vertreter bü rge r l i che r Par te ien bl ieben 
dagegen bis zum E n d e der M o n a r c h i e s tä rker agrar isch geprägt , pa roch ia 
len u n d religiösen Bindungen verhaf te t . 

Doch sollte auch die Adapt ionsfäh igke i t der n ichtsozia l i s t i schen G r u p 
p ie rungen im Reichstag n ich t un te r schä tz t werden . Werden sie e iner ge
sonder ten A u s w e r t u n g un te rzogen , zeigen zwölf I nd ika to r en eine k lare 
M o d e r n i s i e r u n g s t e n d e n z . Dies gilt insbesondere für die Aspek te der K o r 
po r i e rung , der Kar r ie r i s ie rung , der Profess ional is ierung und den Abbau 
sozialer, i n sbesondere askr ip t iver Barr ie ren der R e k r u t i e r u n g . Gesell
schaft l icher u n d El i tenwandel vollzog sich- a l lerdings auf n iedr igerem 
Ausgangsn iveau als bei der S P D u n d mit den wicht igen A u s n a h m e n der 
Ins t i tu t iona l i s i e rung , Sekunda r i s i e rung u n d U r b a n i s i e r u n g - auch bei den 
bü rge r l i chen Abgeo rdne t en synchron mit soz ioökonomischen Entwick
lungsprozessen . 

Die Bes tändigkei t lokaler B indungen übe r r a sch t anges ichts der sich im 
W ä h l e r v e r h a l t e n a l lmäh l i ch du rchse t zenden Dereg iona l i s i e rung (117). 
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Unte rs tü tz t w u r d e sie sicherlich durch das ter r i tor ia le Mehrhe i t swah l rech t 
des Kaiserre ichs , das Exponen ten lokaler Eliten begünst igte. Eine Wahl
kre i s re form, bei der die Ballung der Bevölkerung in industr ie l len u n d städ
tischen Zen t ren hä t t e berücksicht igt werden müssen, bl ieb aus ; n i ch tu r 
bane , agrarisch geprägte Gebie te waren in den letzten Reichstagen deut
lich übe r rep räsen t i e r t (118). Auch dieser U m s t a n d h e m m t e auf den Mo
de rn i s i e rungsd imens ionen der Urban is ie rung , Sekundar i s i e rung und Na 
t iona l i s ie rung den El i tenwandel . H inzu k o m m t , daß die Soz ia ldemokra t i e 
hier das Modern i s ie rungspoten t ia l gewissermaßen absorbier te . Sie wurde 
zu e iner »deu tschen Nat iona lpar te i« , wäh rend die Nat iona l l ibera len , die 
vor u n d nach der Re ichsgründung diese Stel lung besessen ha t t en , m e h r 
u n d m e h r auf regionale Hochburgen zurückgedrängt wurden (Vgl. Tab 2). 
Die Erfolge der Soz ia ldemokra ten in den städtischen Zen t ren und indu
striellen Geb ie ten konservier ten ein m e h r agrar isch-nichturban- parochia l 
geprägtes Profil der übr igen Parteien (119). 

Als Ergebnis d i skordan te r und inkons is ten ter Entwicklungsver läufe 
en t s t and eine spannungs re iche Konstel la t ion par t ie l ler Modern i s i e rung . 
D ie sich mode rn i s i e r enden pa r l amen ta r i schen F ü h r u n g s g r u p p e n wurden 
den t rad i t iona l b e h a r r e n d e n admin is t ra t iven Eliten i m m e r u n ä h n l i c h e r , 
w ä h r e n d sich zugleich die exekut iven Spi tzenposi t ionen, die Landespar
l a m e n t e und der Reichstag personell ent f lochten. Abs t rak t formul ie r t : es 
vollzog sich ein P rozeß der Deins t i tu t ional i s ie rung, dessen Anfang durch 
die erfolgreiche Kons t ruk t ionsphase der Re ichsgründungsä ra , dessen 
Ende durch das d i spara te N e b e n e i n a n d e r von Reichsregierung. Obers te r 
Heeres le i tung und Reichstag vor der November revo lu t ion mark i e r t wird. 

Vor allem aber verschlechter te die seit der Re ichsg ründung z u n e h m e n 
de Dispar i tä t zwischen den Repräsen tan ten poli t ischer Lager - hier ins
besondere zwischen der Sozia ldemokra t ie und den übrigen Par te ien - die 
s t ruk ture l len Bedingungen für die Integrat ion der pa r l amen ta r i s chen Füh
rungsgruppen des Reiches. Das dynamische Wachstum der Sozialde
m o k r a t i e als pol i t ischer Exponen t in der säkular is ier ten , Urbanen Indu
striegesellschaft h inde r t e die Tei lhabe der übrigen Par te ien am Moderni 
s ie rungsprozeß . Auf wicht igen D imens ionen blieb der soziale Wandel um 
den hohen Preis z u n e h m e n d e r Segmenta t ion der pa r l amen ta r i s chen Füh
rungsgruppen des Reiches wei tgehend part iel l , auf die Vertreter einer Ge
s innungsgemeinschaf t beschränk t . Zugleich zeichnet sich ab, daß die So
zialgeschichte des P a r l a m e n t a r i s m u s im Deutschen Kaiserreich ke ine Ein
heit bi ldet . Der Wandel vollzog sich als ein Übergang von e inem a m o r 
phen P a r l a m e n t a r i s m u s , in dem die pol i t ischen Konf l ik tgruppen sozial 
he terogen sind, zu e inem segmenta ren P a r l a m e n t a r i s m u s , in dem sich po
li t ische Konf l ik tg ruppen nach be s t immten b iographischen Hin te rg rund
var iab len deutl ich un te r sche iden . 
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Dieser Ü b e r g a n g k a n n zeitlich exakter be s t im mt und sektoral difteren
ziert we rden , wenn wir den empir i schen Zugriff erwei tern und die ln te r 
p re t a t ion der Ve rände rung von Prozentsa tzprof i len mit der Analyse der 
Ze i t r e ihen von Z u s a m m e n h a n g s m a ß e n k o m b i n i e r e n . Das A u s m a ß der 
» S e g m e n t a t i o n « der pa r l amen ta r i s chen F ü h r u n g s g r u p p e n wird d a n n nach 
dem Kr i t e r ium b e s t i m m t , inwieweit sich die poli t ischen Konf l ik tg ruppen 
im Reichs tag - n u n weiter aufgegliedert nach dem Fünfersys tem der Par
teien des Deu t schen Kaiserre ichs: Konserva t ive , Rechts l ibera le , Linksl i
bera le . Z e n t r u m , Soz ia ldemokra t i e und einer Sammelka tegor i e für e thni 
sehe, pa r t iku la r i s t i sche u n d andere Spl i t te rgruppen - im Hinbl ick auf die 
zen t ra len soz ia ldemograph i schen Hin t e rg rundva r i ab l en Herkunf t s reg ion . 
H a u p t b e r u f u n d Zugehör igke i t zu einer Konfessionsgemeinschaf t un te r 
schieden. » A m o r p h e r « P a r l a m e n t a r i s m u s wird als statist ische U n a b h ä n 
gigkeit , » s e g m e n t ä r e r « P a r l a m e n t a r i s m u s als enger statist ischer Zusam
m e n h a n g zwischen Par te izugehör igke i t u n d den »mi l i eub i l denden« d e m o 
graph i schen H i n t e r g r u n d m e r k m a l e n operat ional is ier t . D a m i t wird die 
Ve rwendung des auf dem Konzept der stat ist ischen U n a b h ä n g i g k e i t ba
s ie renden Assoz ia t ionsmaßes Cramer ' s V nahegelegt , das seinen Höchst
wert 1 u n a b h ä n g i g von Tabel lenformat , den Randver t e i lungen oder der 
Zahl der M e r k m a l s a u s p r ä g u n g e n er re ichen kann , wenn die Zel lenbeset
zungen e ine per fekte Segmenta t ion der Konf l ik tgruppen nach den Hin
t e rg rundva r i ab l en ausweisen. Der Min ima lwer t 0 tritt auf. wenn sich die 
Fäl le zufällig auf die Fe lder der Kont ingenz tabe l le vertei len (120). Zwi
sehen den Reichs tagen sind die Werte von C r a m e r ' s V u n m i t t e l b a r ver
g le ichbar . w ä h r e n d bei Vergleichen zwischen den Zei t re ihen berücks ich
tigt werden sollte, daß bei wachsendem Tabel lenformat die Wahrsche in 
l ichkei t e iner A b w e i c h u n g von der stat is t ischen Unabhäng igke i t z u n i m m t . 
F ü r die H i n t e r g r u n d v a r i a b l e n Beruf und Region gilt dieser Vorbehal t hier 
j edoch n ich t , weil be ide Tabe l lenformate wei tgehend angenähe r t s ind. 

Das Ergebnis in Tabelle 2 zeigt einen nach H i n t e r g r u n d m e r k m a l e n un
te r sch ied l ichen Phasenver lauf von Segmenta t ions- und D e s e g m e n t a t i o n s 
prozessen . Im Hinbl ick auf te r r i tor ia le u n d beruf l iche - in der Termi
nologie S. R o k k a n s : funk t iona le (121) - Dif ferenzierungen bi lden die 
ersten fünf Re ich tage eine deut l ich abgegrenzte F o r m a t i o n s p h a s e , in der 
der zunächs t a m o r p h e P a r l a m e n t a r i s m u s des Kons t i tu ie renden Norddeu t 
sehen Reichstags und des Zo l lpa r l amen t s eine z u n e h m e n d segmentä re 
A u s p r ä g u n g erhiel t . In den folgenden Reichstagen ve rha r r t en die Werte 
be ider Ze i t r e ihen mit F luk tua t ionen auf dem Ende der lS70cr J ah re er
re ichten Niveau . Seit den 1890er J ah ren t r enn ten sich dann die Entwick
lungspfade : W ä h r e n d a l lmäh l i ch e ine Dereg iona l i s ie rung der pol i t ischen 
Konf l i k t s t ruk tu r e insetzte , vergroßte r ten sich die Un te r sch iede der Be
ru f sg ruppenzugehör igke i t weiter, so daß am Ende des U n t e r s u c h u n g s 
z e i t r a u m s die Segmenta t ion nach » f u n k t i o n a l e n « und nach » te r r i to r ia len« 
G e s i c h t s p u n k t e n wieder ähn l i ch stark ausgeprägt war . 
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Tabelle 2: Regionale Disparitäten des Wählerverhaltens (a = Variationskoeffizient (1); b = normiertes Variationsverhältnis x 100(2) 

Basis: 397 Wahlkreise (1871: 382)) 

(1) Der Variationskoeffizient ist ein Maß, das angibt, wie stark die Einzelwerte um ihren Gesamtmittelwert streuen. 
Da Streuungsmaße auch in Abhängigkeit vom Schwerpunkt der Verteilung variieren, wird der Variationskoeffizient 
als Quotient aus Standardabweichung und arithmetischem Mittel ( x 100) gebildet. Er ist für den Vergleich von 
mehreren Datenreihen geeignet, wenn - wie im gegebenen Fall - die Mittelwerte stark voneinander abweichen. 
Hohe Werte zeigen hier große Abweichungen der Ergebnisse in den Wahlkreisen von dem Gesamtergebnis einer poli
tischen Richtungsgruppe bei den Reichstagswahlen an - also eine ausgeprägte Konzentration der Wählerbasis einer 
Partei auf regionale Hochburgen. 

(2) Das normierte Variationsverhältnis (s(d)) ist an dem maximal erreichbaren Wert des Variationskoeffizienten 
(Vmax = 1/-1) angepaßt. Es variiert zwischen 0 (minimaler Wert) und 1 (maximal erreichbarer Wert). 



Den m a r k a n t e s t e n Verlauf hat die Koeff iz ien tenre ihe der Konfessions
ver te i lung . Auch bei diesem M e r k m a l läßt sich eine format ive Phase in 
der R e i c h s g r ü n d u n g s ä r a bis etwa 1877 von einer F luk tua t ionsphase auf 
h o h e m Niveau in der späten Bismarckzei t und e inem erneuten Seg
m e n t a t i o n s s c h u b nach 1887 un te rsche iden . Doch waren die Wer tsprünge 
größer , p räg ten sich die in den Kont ingenzkoeff iz ien ten ausgedrückten 
G r u p p e n u n t e r s c h i e d e s tärker aus als bei den anderen M e r k m a l e n . G r u n d 
sätzlich gilt, d aß die Spal tung zwischen den be iden chr is t l ichen Religions
gemeinschaf ten sowie zwischen konfessionslosen und konfessionsge
b u n d e n e n Abgeo rdne t en der s t r u k t u r d o m i n a t e Cleavage der par lamenta 
r ischen F ü h r u n g s g r u p p e n des Kaiserreichs war (122). Dieser Sachverhal t 
läßt sich e indruckvo l l an der konfess ionel len Z u s a m m e n s e t z u n g des 
Reichs tags von 1893 demons t r i e ren , bei dem Camer ' s V seinen höchsten 
Wert e r re ich t (in K l a m m e r n : Reichstag von 1871): U n t e r den insgesamt 
267 (269) Abgeordne ten der Konserva t iven , be ider Flügel des Liberalis
m u s u n d der Soz ia ldemokra t i e waren n u r 5% (11%) Katho l iken , wärend 
98% (13%) der n ich t an eine der chr is t l ichen Konfess ionsgemeinschaf ten 
g e b u n d e n Abgeordne t en der soz ia ldemokra t i schen Frak t ion und 68% 
(53%) der Ka tho l iken dem Z e n t r u m angehö r t en . 

Die Ve rände rungen der Koeffizienten in der Zeit s t i m m e n bemerkens 
wert gut mi t den b isher igen Per iodis ierungen der His to r iograph ie übere in . 
Der A b s c h l u ß der ersten Segmenta t ionsphase fällt etwa mit der »zweiten 
R e i c h s g r ü n d u n g « z u s a m m e n , die durch den Übergang zur Schutzzollpo
litik, das Sozial is tengesetz, den Beginn ko lon ia le r E rwerbungen , das Ende 
der Z u s a m m e n a r b e i t von Bismarck mit den Nat iona l l ibe ra len , e ine Zu
r ü c k d r ä n g u n g des Reichstags auf allen wesent l ichen Gebie ten der inneren 
und ä u ß e r e n Politik gekennze ichne t war (123). 

Der Frage , ob hier ein Wandel der E l i t ens t ruk tu r einen Wandel der 
Polit ik bewi rk t e oder ob die Staatsspitze - etwa durch die Ausgrenzung 
von » R e i c h s f e i n d e n « und eine Ge t to i s i e rung u n e r w ü n s c h t e r Geme in 
schaften - e ine segmen ta re S t ruk tu r p a r l a m e n t a r i s c h e r F ü h r u n g s g r u p p e n 
erst e rzeugte , k a n n in dieser U n t e r s u c h u n g nicht weiter nachgegangen 
werden . Am besten ist mit den bisher igen Da ten die D e u t u n g vere inbar , 
daß die v o r h a n d e n e n Spannungs l in ien und Konfl ikte einer ter r i tor ia l , 
konfessionel l u n d nach Klassenlinien gespal tenen Gesellschaft der Staats
spitze die A n s a t z p u n k t e für eine Politik des divide et impera bo ten , in 
deren Folge sich Tendenzen zur H e r a u s b i l d u n g se lbs tgenügsamer sozial 
mora l i s che r Mil ieus und eines »segmen tä ren P lu ra l i smus« (V. Lorwin) 
der mi t i hnen v e r b u n d e n e n Teileliten wei ter ve r s t ä rk ten . Der ab 1890 nach 
dem Aussche iden Bismarcks und dem Auslaufen der Sozial istengesetze 
e inse tzende zweite Wand lungsschub besei t igte diese Konste l la t ion n ich t , 
sondern v e r ä n d e r t e sie nu r . W ä h r e n d sich die regionalen Un te r sch i ede 
zwischen den pol i t i schen Konf l ik tg ruppen geringfügig v e r m i n d e r t e n , ver -
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Tabelle 3: Demographische Unterschiede zwischen politischen Richtungsgruppen(l) in den Reichstagen 1867 - 1918 
(Kontingenzkoeffizienten: Cramer's V x 100) 

(1) Richtungsgruppen: 

(2) Wahlregion: 

(3) Hauptberuf bei 
Mandatsantritt: 

(4) Konfessionszu
gehörigkeit: 

Konservative, Rechtsliberale (u.a. National 1iberale), Linksliberale (u.a. Freisinn), Zentrum, 
Sonstige (Partikularisten, ethnische Minoritäten, Splittergruppen) 
Altpreußen (Brandenburg, Ostseeprovinzen), Prov. Sachsen/Schlesien, Nordwestpreußen (Hannover, 
Schleswig-Holstein), Rheinpreußen, Süddt. Klein- u. Mittelstaaten (südl. der Mainlinie), Alt
bayern, Franken, Mitteidt. Klein- u. Mittelstaaten (u.a. Kgr. Sachsen), Norddt. Klein- und Mittel 
Staaten (u.a. Mecklenburg), Elsaß-Lothringen 
Gutsbesitzer, Unternehmer und Großkaufleute, Handwerker und Kleinhändler, Staatsdienst, Klerus, 
Partei- und VerbandsJournalisten und -funktionäre, Freie Berufe (Anwälte, Ärzte), Sonstige (Klein 
bauern, Arbeiter, Angestellte) 
Protestanten, Katholiken, Andere (Dissidenten, Juden) 



g r ö ß e r t e n sich die G r u p p e n u n t e r s c h i e d e im Hinbl ick auf die Konfession 
u n d den Beruf. E ine wei tere Dif ferenzierung des Unte r suchungsansa tzes , 
zeigt, d a ß dieser Wandel en t sche idend dem Wachs tum der soz ia ldemokra
t ischen Reichstagsfrakt ion zuzuschre iben ist. W ä h r e n d bei den bürgerl i 
chen Par te ien die Konzen t ra t ion auf regionale Hochburgen andaue r t e , ge
lang es der Soz ia ldemokra t i e nach u n d n a c h in den industr ie l len u n d städ
t ischen Z e n t r e n des ganzen Reiches F u ß zu fassen; ihr Kand ida t enne t z 
w u r d e n a c h dem Auslaufen der Sozialistengesetze zügig ausgebaut , so daß 
sie E n d e der 1890er J ah re als einzige Partei n a h e z u alle Wahlkre ise im 
D e u t s c h e n Reich mit Kandida ten zu besetzen v e r m o c h t e (124). Anderer
seits ver l ieh die massive D o m i n a n z von Partei- u n d Gewerkschaf t s funk
t i onä ren dem Berufsprofil der soz ia ldemokra t i schen F rak t ion eine spezi
fische A u s p r ä g u n g ; zugleich vere in te sie fast alle n ich t konfessionsge
b u n d e n e n Abgeo rdne t en u n d bewi rk t e so einen wei teren mass iven Seg
m e n t a t i o n s s c h u b auf der Konfess ionsachse der pol i t ischen Konfl ikts t ruk
tu r . 

An den Koeff iz ientenre ihen wird deut l ich , daß die Soz ia ldemograph ie 
der pol i t i schen Konf l ik tg ruppen im Reichstag die subkul tu re l len Spaltun
gen der Gesel lschaf t des Kaiserre ichs m e h r oder weniger p rägnan t nach 
b i lde te . Das war zwar eine Form der Repräsenta t iv i tä t , doch als Ausprä
gung e ine r E l i t ens t ruk tu r kaum geeignet, die K o m p r o m i ß - , Koalit ions
u n d d a m i t letzt l ich die Macht fäh igkei t der p a r l a m e n t a r i s c h e n Führungs 
g r u p p e n zu s t ä rken . Selbst s egmen ta r gespal ten, v e r m o c h t e n sie nicht die 
n a t i o n a l e In tegra t ion (125) des k le indeu t schen Reiches inst i tut ionel l zu 
fö rde rn . U n s e r e Befunde un te rs tü tzen insofern Leps ius ' »Segmen ta t i ons 
these« , n a c h der die F ix ie rung der Par te ien auf poli t isch mobi l i s ier te Ge
s innungsgemeinscha f t en den » D e m o k r a t i s i e r u n g s p r o z e ß subkul tu re l l 
ü b e r f o r m t e u n d h e m m t e « (126). 

Es ist ein wicht iges Teilergebnis , daß die segmen ta ren Spal tungen im 
Verlauf des Kaiserre ichs an P r ä g n a n z g e w a n n e n , w ä h r e n d seinen Beginn 
das S t r u k t u r m u s t e r eines eher a m o r p h e n P a r l a m e n t a r i s m u s gekennzeich
ne t ha t t e . D ie Exis tenz eines deu tschen Nat iona l s taa t s förder te also n ich t 
die I n t e g r a t i o n seiner p a r l a m e n t a r i s c h e n F ü h r u n g s g r u p p e n - das Gegen
teil trifft zu, l a ten te S p a n n u n g e n wurden manifest , b e s t e h e n d e Spal tungen 
vert ieft . Ebensowen ig förder te die z u n e h m e n d e Repräsenta t iv i tä t der pa r 
l a m e n t a r i s c h e n F ü h r u n g s g r u p p e n die Pa r l amen ta r i s i e rung des Reiches. 
Im Gegen te i l : der H o n o r a t i o r e n p a r l a m e n t a r i s m u s der F o r m a t i o n s p h a s e 
leistete h ier m e h r als der I n t e r e s s e n p a r l a m e n t a r i s m u s der Spätzeit , in dem 
die Spa l tung in Interessen - und Ges innungsgeme inscha f t en vollzogen war . 
Schl ießl ich w u r d e e r k e n n b a r , daß pol i t i sche Mode rn i s i e rung kein u n u m 
k e h r b a r e r P rozeß ist - darauf verweist i n sbesondere der Befund einer ab
n e h m e n d e n Ins t i tu t iona l i s ie rung des pol i t i schen Systems durch eine per
sona le En t f l ech tung zwischen seinen System ebenen u n d Inst i tu t ionsberei
c he n . 
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Eine K o m b i n a t i o n von Veränderungsprozessen , die in ihrer Gesamthe i t 
ein Mus te r par t ie l ler Modern i s i e rung bi lden, eröffnete den t radi t ionalen 
Eli ten des Reiches In te rven t ionsmögl ichke i t en und Hand lungssp i e l r äume , 
die sie zu ihrer Mach t s i che rung nu tz t en . M a n kann diesen Sachverha l t als 
das Pa radox par t ie l ler Modern i s i e rung beze ichnen . In der Konsequenz 
führ t e er zur E r h a l t u n g der t rad i t iona len Machtorgan i sa t ion , die der in
s t i tu t ionel le Kris ta l l isa t ionskern des deutschen Nat ionals taa ts b l ieb . Doch 
darf E rha l t ung nicht als Synonym für Stabi l is ierung ve r s tanden werden , 
denn die P r ä p o n d e r a n z der m o n a r c h i s c h e n Staatsspitze und der ihr ver
b u n d e n e n Teileliten wurde mit e iner Schwächung der Anpassungs- u n d 
Problemlösungsfähigkei t des pol i t ischen Systems des Kaiser re ichs insge
samt erkauft - eine Konste l la t ion, deren fatale Folgen spätestens in der 
E n d p h a s e des Ersten Weltkriegs manifest wurden , in der es n ich t gelang, 
den i m m e r h i n durch a l lgemeine Wahlen legi t imierten Reichstag zum Trä
ger ins t i tu t ionel ler Reformen zu m a c h e n . 

Den Schluß sollen zwei caveats b i lden . Z u m einen sei mit Nachdruck 
be ton t , daß aus unserer Diagnose eines segmenta ren P lu ra l i smus n ich t 
geschlossen werden darf, daß eine Pa r l amen ta r i s i e rung des Kaiserreichs 
chancen los gewesen sei. Z u r U m b i l d u n g in eine » P r o p o r z d e m o k r a t i e « be
darf es vor allem langer Phasen ruh iger Entwick lung , am besten auf dem 
H i n t e r g r u n d e iner e in igenden his tor ischen Er fahrung (127). Keine dieser 
Voraussetzungen sollte in der Weimare r Republ ik erfüllt sein . S t rukture l l 
deutet sich aber ein mögl icher Übe rgang zur P r o p o r z d e m o k r a t i e in den 
letzten Reichstagen der M o n a r c h i e an, in denen die Werte der Koeffizien
t en re ihen ihre W e n d e p u n k t e e r re ichen . Auch die Zei t re ihen der Moder
n i s i e rungs ind ika to ren zeigen in dieser Phase überwiegend a b n e h m e n d e 
Un te r sch iede zwischen den Abgeordne ten der SPD und den Vertretern der 
übr igen Par te ien an. Dami t b e g a n n e n sich die s t rukture l len Voraussetzun
gen für die In tegra t ion der pa r l amen ta r i s chen F ü h r u n g s g r u p p e n des Rei
ches wieder zu verbessern. Dies gilt vor al lem für den Reichstag von 1912, 
in dem sich d a n n seit 1917 die Par te ienkons te l la t ion der Weimarer Koa
l i t ion ausbi ldete (128). 

Die Frage , ob »s t ruk ture l le In tegra t ion« auch zu » funk t iona le r In
tegra t ion« führ t , dem »koopera t iven u n d konfl iktfreien Z u s a m m e n w i r k e n 
von funk t iona l differenzierten E lemen ten und Ak t iv i t ä t en« , war mit un
seren Daten nicht h in re i chend zu k lä ren (129). So bl ieb offen, ob sozial 
ähn l i ch zusammengese tz te F r a k t i o n e n auch im P l e n u m ähnl ich abs t imm
ten, oder ob bei un te rsch ied l ichen Abs t immungsgegens t änden unter
schiedl iche K o m p o n e n t e n der M i l i e u b i n d u n g von Par te ien zum Kri te r ium 
ihrer Koopera t ion w u r d e n . Solche Fragen werden sich abschl ießend d a n n 
erst k lä ren lassen, wenn in künft igen Unte r suchungsschr i t t en auch Da ten 
zum A b s t i m m u n g s v e r h a l t e n e inbezogen werden k ö n n e n . 
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Reichstage repräsent ie r te Gebie tss tand vari ier t : De r Kons t i tu ie rende 
N o r d d e u t s c h e Reichstag umfaß te n u r die deutschen Einzelstaaten bis 
zur Main l in ie (einschl ießl ich des F ü r s t e n t u m s Hohenzo l l e rn ) , das 
Zo l lpa r l amen t war eine g e m e i n s a m e V e r s a m m l u n g der Abgeordne ten 
des o rden t l i chen Norddeu t schen Reichstags mit den aus gesonder ten 
Wahlen hervorgegangenen Abgeordne ten der süddeutschen Staaten. 
D e r erste Deu t sche Reichstag von 1871, dem noch keine Abgeord
ne ten aus Elsaß-Lothr ingen angehör t en , repräsen t ie r te das gleiche 
Ter r i to r ium wie das Zo l lpa r l amen t . Seit dem zweiten Deutschen 
Reichs tag von 1874 waren bis 1918 alle Geb ie t e des k le indeutschen 
Reiches im Na t iona lpa r l amen t ver t re ten . In dieser U n t e r s u ch u n g , 
werden die Effekte der Erwei te rung des Gebie t s s tandes nicht geson
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der Kompos i t ion der pa r l amen ta r i schen F ü h r u n g s g r u p p e n , sondern 
vor a l lem deren Wirkungen auf die Spa l tungss t ruk turen interessie
ren . 
D ie Prozen tu ie rungsbas i s der G r a p h i k e n wird du rch folgende Fall
zah len gebildet: 

Konst. Zoll RT1 RT2 RT3 
Nordd. pari. 
RT 

1867 1868 1871 1874 1877 
Alle Abg. 296 427 412 422 407 
SPD (2) (9) (2) (10) (12) 
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RT4 RT5 RT6 RT7 RT8 
1878 1881 1884 1887 1890 

Alle Abg. 445 430 416 429 435 
SPD (12) (13) (25) (13) 36 
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RT9 RT10 RT11 RT12 RT13 
1893 1898 1930 1907 1912 
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SPD 52 62 88 58 122 
Ohne SPD 393 387 349 387 340 

Werte in Klammern: keine Berechnung durchgeführt 
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