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Als der an eine Tagung des Instituts fÃ¼r soziale
Bewegungen aus dem Jahr 2009 anknÃ¼pfende Sam-
melband entstand, kÃ¼rte das Magazin âTIMEâ den
unbekannten âProtesterâ zur Person des Jahres 2011.
(05.03.2015).Weltweite Proteste weckten Hoffnungen auf
einen globalen Trend zur Demokratie. Der von JÃ¼rgen
Mittag und Helke Stadtland herausgegebene Band ist
nicht an dieser Konjunktur ausgerichtet, bÃ¼ndelt aber
ein breites Interesse der zeithistorischen Forschung an
den sozialen Bewegungen seit Ende der 1960er-Jahre, er-
gÃ¤nzt umweiter zurÃ¼ckliegende PhÃ¤nomene. Die 19
BeitrÃ¤ge, untergliedert in sechs thematische Abschnit-
te, grÃ¶Ãtenteils verfasst vonHistorikern, aber auch von
historisch interessierten Sozialwissenschaftlern, bieten
ein anregendes Kompendium der theoretisch inspirierten
historischen Bewegungsforschung im deutschsprachigen
Raum.

Die Autorinnen und Autoren waren aufgefordert,
ihre analytischen Bezugsrahmen in Fallstudien zu de-
monstrieren und zu diskutieren. Das Ergebnis ist ei-
ne ausgewogene Bilanz der Potentiale und Grenzen
der von den Sozialwissenschaften entwickelten An-
sÃ¤tze und der daraus resultierenden Methodenvielfalt.
Der von den Herausgebern anvisierte âTransfer zwi-
schen den Disziplinenâ (S.Â 17) scheint auf Seiten der
Geschichtswissenschaft vollzogen. Die beteiligten His-
toriker/innen prÃ¤sentieren eloquent ausbuchstabierte
TheoriegefÃ¼ge, auch wenn einschrÃ¤nkend bemerkt
werden muss, dass es sich teilweise lediglich um kon-
zeptuelle Ãberlegungen handelt, die nicht immer mit ei-

ner erschÃ¶pfenden Erforschung des Gegenstands ein-
hergehen. Ob der Band auf Seiten der Sozialwissen-
schaften zur Problematisierung vernachlÃ¤ssigter his-
torischer Dimensionen anregt, bleibt abzuwarten. Das
HerzstÃ¼ck des Bandes greift in vier Abschnitten den
Paradigmenkanon der Bewegungstheorie auf. Diese Bin-
nengliederung erlaubt es dem Leser, die Antworten der
Autoren auf die Frage nach den Ertragspotentialen fÃ¼r
Historiker/innen systematisch zu verfolgen.

In ihrer instruktiven Einleitung loten Mit-
tag/Stadtland das âSpannungsfeld von Theorie und Em-
pirieâ geschickt aus. Es sei ein begriffsgeschichtliches
Desiderat, was sich aus historischer Perspektive unter
âsozialen Bewegungenâ verstehen lasse. Damit verbun-
den ist die Frage, inwieweit sich eine Theoriebildung,
die sich den âNeuen Sozialen Bewegungenâ verdankt,
heuristisch sinnvoll auf lÃ¤nger vergangene Bewegun-
gen anwenden lÃ¤sst. Theoretisch ungeklÃ¤rt sei auch,
wie sich die Kategorien von Zeit und Raum integrieren
lassen. Zudem liege in der wissenschaftlichen Selbstge-
nerierung von Bewegungen durchaus eine Herausforde-
rung. Die von Mittag/Stadtland vorgeschlagene Periodi-
sierung, die das VerhÃ¤ltnis von Herrschaftsform und
Bewegung in den Vordergrund rÃ¼ckt und sich an den
Chancen sozialer Bewegungen im politischen System
orientiert, Ã¼berzeugt lediglich idealtypisch, bleibt aber
letztlich der von den Herausgebern durchaus problema-
tisierten, der Bewegungstheorie inhÃ¤renten demokra-
tietheoretischen NormativitÃ¤t verhaftet.

1

http://www.h-net.org/reviews/


H-Net Reviews

Der zweite Abschnitt vereint BeitrÃ¤ge, die der his-
torischen Reichweite von an kontingenten Rahmenbe-
dingungen orientierten Analysekonzepten nachgehen.
Christian Jansen fragt, inwieweit sich fÃ¼r die Zeit vor
1871 in deutschen Territorien von sozialen Bewegun-
gen im modernen Sinne, also jenseits zeitgenÃ¶ssischer
Selbstbezeichnungen, sprechen lÃ¤sst. Ausgehend von
gÃ¤ngigen Definitionsangeboten macht Jansen plausi-
bel, dass die zeitgenÃ¶ssischen politischen Rahmen-
bedingungen mit ihren begrenzten Kommunikations-
mÃ¶glichkeiten eine solche Anwendung zwar ein-
schrÃ¤nken, dass sie sich aber durchaus zur Analyse et-
wa der nationalistischen, liberalen und bÃ¼rgerlichen
Bewegungen oder der Unterschichtenproteste eignen.
Ebenfalls mit Gewinn greift Till KÃ¶ssler die Theorie
politischer Gelegenheitsstrukturen auf, die das Aufkom-
men sozialer Bewegungen in sich verÃ¤ndernden ge-
sellschaftlichen HandlungsmÃ¶glichkeiten verortet. Am
Beispiel der Falange vor ihrer Transformation zur Staats-
partei 1937 zeigt er, dass die Frage nach der Systemof-
fenheit dem Gegenstand eine neue vergleichsaffine For-
schungsperspektive jenseits der Ideologie- und Perso-
nengeschichte erÃ¶ffnet. Deutet man das Verbot der
Falange durch die Volksfrontregierung als Integrations-
defizit der Vorkriegsdemokratie, lÃ¤sst sich deren Mo-
bilisierungserfolg besser verstehen. An seine Grenzen
gerÃ¤t das an demokratischen Systemen ausgerichtete
Konzept, will man die (bewegungsinternen) Dynamiken
des BÃ¼rgerkriegs, Gewalt als Mobilisierungsfaktor so-
wie die Entstehung neuer staatlicher Strukturen in die
Analyse einbinden. Dass die ErklÃ¤rungskraft des Struc-
tural Strains-Ansatzes, der das Aufkommen sozialer Be-
wegungen auf sozialstrukturellen Wandel, Krisen und
MissstÃ¤nde zurÃ¼ckfÃ¼hrt, beschrÃ¤nkt ist, wird in
Astrid Kirchhofs Versuch deutlich, die Milieus der Um-
weltbewegung vor 1989 in West- und Ost-Berlin zu un-
tersuchen. Zwar wird damit ein auch in der DDR ein-
setzenderWertewandel als systemÃ¼bergreifende sozio-
strukturelle Gemeinsamkeit erfasst, nicht aber die Bedeu-
tung grenzÃ¼berschreitender Kontakte. Beide Fallstudi-
en zeigen, dass sich gerade die fÃ¼r den politikgeschicht-
lich interessierten Historiker zunÃ¤chst naheliegenden
ErklÃ¤rungsansÃ¤tze, die auf systemimmanente Fakto-
ren rekurrieren, als nicht hinreichend erweisen, um his-
torische KomplexitÃ¤t auf Makro- und Mikroebene ein-
zufangen.

Der dritte Abschnitt konzentriert sich auf âAnsÃ¤tze
zur diskursiven Selbstgenerierung von sozialen Bewe-
gungenâ. Hier bietet sich ein vertrautes Untersuchungs-
feld der Analyse von Selbst- und Fremdbeschreibungen

â und in der Regel auch eine gÃ¼nstige Quellenlage. Ja-
nosch Steuwer greift in seiner Untersuchung der âfrem-
denfeindlichen Bewegungâ zu Beginn der 1990er-Jahre
auf die konstruktivistische Framing-Analyse zurÃ¼ck,
umDeutungsrahmen und Darstellungsstrategien als Mo-
bilisationsfaktoren zu fokussieren. Dabei problematisiert
er die zeitgenÃ¶ssisch scharf kritisierte Klassifikation
als soziale Bewegung unter Ausblendung des konzeptu-
ell inhÃ¤renten Demokratieprinzips (S.Â 170), entschei-
det sich aber dennoch fÃ¼r diesen analytischen Zugang.
Er kommt zu dem Ergebnis, dass eine Beschreibung des
Deutungsrahmens fÃ¼r eine ErklÃ¤rung der Mobilisie-
rung zu kurz greife, zumal eine spezifisch rechtsextre-
me Ideologie nicht erkennbar werde. Erst die kommu-
nikationswissenschaftliche Erweiterung der Perspektive
Ã¼ber die engere Bewegung hinaus erfasst den Hinter-
grund der Gewaltlegitimation durch soziale Akzeptanz,
in diesem Falle das mediale Agenda Setting eines âAsyl-
problemsâ fÃ¼r die Mobilisierung. Offen bleibt, wie Ele-
mente der interaktionistischen Genese der Gewalt zu fas-
sen sind â etwa bei BrandanschlÃ¤gen auf Asylbewerber-
unterkÃ¼nfte oder Pogromen.

Wie Frank Wolff und Knud Andresen demonstrie-
ren, liefern Konzepte âkollektiver IdentitÃ¤t(en)â weite-
re AnknÃ¼pfungspunkte: Akteure sozialer Bewegungen
erhalten einen Rahmen der Selbstbeschreibung, Histori-
ker hingegen einen ErklÃ¤rungsansatz, der es erlaubt,
Prozesse der Gemeinschaftsbildung und der Aushand-
lung von Wertvorstellungen einzubeziehen. Der Nutzen
liegt vor allem in der MÃ¶glichkeit, identitÃ¤re Kon-
struktionsprozesse nachzuvollziehen, auch in Abgren-
zung zu externen Kollektivzuschreibungen. Wolff veran-
schaulicht am Beispiel des Allgemeinen JÃ¼dischen Ar-
beiterbundes im argentinischen und US-amerikanischen
Exil Ã¼berzeugend, wie ein permanenter Aushand-
lungsprozess zwischen individueller und kollektiver
IdentitÃ¤t zur BewÃ¤ltigung der Emigrationserfah-
rung unter gÃ¤nzlich verschiedenen Rahmenbedingun-
gen der Aufnahmegesellschaften beitrug. Inwieweit sich
sein systemtheoretisch erweitertes Konzept genauso
gewinnbringend auf andere transnationale Bewegun-
gen Ã¼bertragen lieÃe, wÃ¤re zu Ã¼berprÃ¼fen. Ein
Beispiel gescheiterter kollektiver IdentitÃ¤tsproduktion
stellt Knud Andresen vor, indem er Identifikationsmus-
tern protestierender Lehrlinge in der Bundesrepublik
der 1970er-Jahre nachgeht. Aus deren AktivitÃ¤ten for-
mierte sich nur in AnsÃ¤tzen eine Bewegung, da die
kurze Lebensspanne als Lehrling und konkurrierende
IdentitÃ¤tsangebote der Gewerkschaften die Herausbil-
dung einer kollektiven IdentitÃ¤t verhinderten. Andre-
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sen zieht diesen Blick auf Bewegungsdynamiken und
Mobilisierungsgrenzen der Theorie der politischen Gele-
genheitsstrukturen vor (S.Â 236).

Auch ressourcenbezogene Theorien, die danach
fragen, welche materiellen, ideellen und personalen
Ressourcen unter gegebenen strukturellen Rahmenbe-
dingungen mobilisiert werden kÃ¶nnen, bieten die
MÃ¶glichkeit, statische Beschreibungen erfolgreich zu
Ã¼berwinden, wie die BeitrÃ¤ge des vierten Teils
des Bandes zeigen. Thomas Welskopp favorisiert ge-
genÃ¼ber Ã¤lteren, der Rational ChoiceTheory verpflich-
teten AnsÃ¤tzen ein praxistheoretisches VerstÃ¤ndnis
sozialer Mechanismen, das âKontingenz und Prozesshaf-
tigkeit [â¦] zulÃ¤sst und ein kompletteres Modell vom
sozial kompetenten Akteur in seiner Interaktionsumwelt
einschlieÃtâ (S.Â 242). Anhand seines Vergleichs zweier
âcharismatischer VerbÃ¤ndeâ â Anti-Saloon League und
Ku Klux Klan â, denen es gelang, als gemeinschaftsbin-
dende Ressource âkollektive Efferveszenzâ (Erregung) zu
erzeugen und Ã¼ber âein professionelles Mediensyste-
mâ in âpolitische Bewegungsmachtâ zu transferierenâ
(S.Â 245), kommt er zu dem Schluss, dass sich die Erfol-
ge der Prohibitionisten nicht auf die Mobilisierung der
Basis, sondern auf das Ãbergewicht der Organisation zu-
rÃ¼ckfÃ¼hren lieÃen (S.Â 267).

Frank UekÃ¶tter nutzt die Theorie der Ressourcen-
mobilisierung, um sich dem VerhÃ¤ltnis zwischen Or-
ganisation und Bewegung anhand der agrarischen Be-
wegungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu nÃ¤hern.
Die landwirtschaftlichen VerbÃ¤nde erwiesen sich als
schlagkrÃ¤ftige Organisationen, obwohl die Bedeutung
der Landwirtschaft schwand. Nach UekÃ¶tter bie-
tet die Theorie der Ressourcenmobilisierung zwar ein
Ã¼berzeugendes Arsenal fÃ¼r die Untersuchung mate-
rieller Ressourcen; die Analyse des symbolischen und po-
litischen Kapitals der Landwirtschaft als âimagined com-
munityâ bedÃ¼rfe jedoch eher kulturhistorischer und
ideologiekritischer Instrumente (S.Â 283).

Der fÃ¼nfte Abschnitt des Bandes versammelt Bei-
trÃ¤ge, die âstruktur- und akteursbezogene AnsÃ¤tzeâ
anwenden, um Institutionalisierungsprozesse und Bewe-
gungsorganisationen zu erfassen. Kristina Schulz und Il-

se Lenz, zwei Expertinnen der Geschichte der Frauen-
bewegung seit den 1970er-Jahren, gelingt es auf diese
Weise, ihrem Gegenstand neue Horizonte zu erÃ¶ffnen.
Die Langzeit-Wirkung der Frauenbewegung, die sich im
Nebeneinander institutioneller Einbindung und gegen-
institutioneller Selbstorganisation manifestiert, spricht
fÃ¼r Schulzâ PlÃ¤doyer, Organisationsbildung und In-
stitutionalisierung in die Wirkungsanalyse einzubezie-
hen. Lenz hingegen richtet das Interesse auf bewegungs-
interne Prozesse. IhrModell zur Beschreibung von Trans-
formationen erlaubt Aussagen Ã¼ber das autopoetische
Potential der Bewegung, wÃ¤re aber durch Kategorien
zu erweitern, die die Bedeutung des externen Kontexts
einbeziehen.

Abgerundet wird der Band durch BeitrÃ¤ge, die
âAusweitungen und Abgrenzungenâ vorschlagen. Sie
zeigen, dass die Deduktion sozialwissenschaftlicher Be-
wegungstheorien nicht der einzige Weg der Erforschung
sozialer Bewegungen ist. Beispielsweise greift Ute Ha-
senÃ¶hrl die Schnittmengen des ebenfalls normativ auf-
geladenen Zivilgesellschaftskonzepts auf. Christian Kol-
ler prÃ¼ft die AnschlussfÃ¤higkeit an den Emotional
Turn. Holger Nehring verweist am Beispiel der Friedens-
bewegung auf das Potential historischer Konzepte zur
Untersuchung des Zusammenhangs zwischen transna-
tionalen Netzwerken und globalen Ideen.

Insgesamt schÃ¤rfen die BeitrÃ¤ge den Blick auf
die von Mittag/Stadtland skizzierten methodischen Pro-
bleme, vor allem fÃ¼r die perspektivisch eingeforder-
te Historisierung der Bewegungstheorie (S.Â 57). Sie
lassen in ihrer inhaltlichen und methodischen Vielfalt
aber kaum politische Kontroversen zwischen den ver-
schiedenen theoretischen AnsÃ¤tzen erahnen, in denen
sich Konfliktlinien Ã¼ber die LegitimitÃ¤t von Protest
widerspiegelten. Hinsichtlich der Beurteilung der Vor-
und Nachteile fÃ¼r die empirische Untersuchung histo-
rischer Fallkonstellationen wÃ¤re ein Gedankenexperi-
ment wÃ¼nschenswert, das TheorieansÃ¤tze und Fall-
beispiele neu vermengt. Nicht zuletzt bleibt zu hoffen,
dass die Debatte auf der Basis der vorliegenden Bestands-
aufnahme weitergefÃ¼hrt und die analytische Verwen-
dung der Bewegungstheorieweiter an ihren historischen,
aber auch gegenwÃ¤rtigen Grenzen gemessen wird.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:
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