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Georg Simmel 

Die Grosstädte und das Geistesleben 

ex: Die Grossstadt. Vorträge und Aufsätze zur Städteausstellung. 
(Jahrbuch der Gehe-Stiftung Dresden, hrsg. von Th. Petermann, Band 9, 
1903, S. 185-206, Dresden) 

Die tiefsten Probleme des modernen Lebens quellen aus dem Anspruch des Individuums, 
die Selbständigkeit und Eigenart seines Daseins gegen die Übermächte der Gesellschaft, 
des geschichtlich Ererbten, der äußerlichen Kultur und Technik des Lebens zu bewahren - 
die letzterreichte Umgestaltung des Kampfes mit der Natur, den der primitive Mensch um 
seine leibliche Existenz zu führen hat.  

Mag das 18.Jahrhundert zur Befreiung von allen historisch erwachsenen Bindungen in Staat 
und Religion, in Moral und Wirtschaft aufrufen, damit die ursprünglich gute Natur, die in allen 
Menschen die gleiche ist, sich ungehemmt entwickele; mag das 19.Jahrhundert neben der 
bloßen Freiheit die arbeitsteilige Besonderheit des Menschen und seiner Leistung fordern, 
die den Einzelnen unvergleichlich und möglichst unentbehrlich macht, ihn dadurch aber um 
so enger auf die Ergänzung durch alle anderen anweist; mag Nietzsche in dem 
rücksichtslosesten Kampf der Einzelnen oder der Sozialismus gerade in dem Niederhalten 
aller Konkurrenz die Bedingung für die volle Entwicklung der Individuen sehen - in alledem 
wirkt das gleiche Grundmotiv: der Widerstand des Subjekts, in einem gesellschaftlich-
technischen Mechanismus nivelliert und verbraucht zu werden. 

Wo die Produkte des spezifisch modernen Lebens nach ihrer Innerlichkeit gefragt werden, 
sozusagen der Körper der Kultur nach seiner Seele - wie mir dies heut gegenüber unseren 
Großstädten obliegt - wird die Antwort der Gleichung nachforschen müssen, die solche 
Gebilde zwischen den individuellen und den überindividuellen Inhalten des Lebens stiften, 
den Anpassungen der Persönlichkeit, durch die sie sich mit den ihr äußeren Mächten 
abfindet. 

Die psychologische Grundlage, auf der der Typus großstädtischer Individualitäten sich 
erhebt, ist die Steigerung des Nervenlebens, die aus dem raschen und ununterbrochenen 
Wechsel äußerer und innerer Eindrücke hervorgeht. 

Der Mensch ist ein Unterschiedswesen, d. h. sein Bewusstsein wird durch den Unterschied 
des augenblicklichen Eindrucks gegen den vorhergehenden angeregt; beharrende 
Eindrücke, Geringfügigkeit ihrer Differenzen, gewohnte Regelmäßigkeit ihres Ablaufs und 
ihrer Gegensätze verbrauchen sozusagen weniger Bewusstsein, als die rasche 
Zusammendrängung wechselnder Bilder, der schroffe Abstand innerhalb dessen, was man 
mit einem Blick umfasst, die Unerwartetheit sich aufdrängender Impressionen. 

Indem die Großstadt gerade diese psychologischen Bedingungen schafft - mit jedem Gang 
über die Straße, mit dem Tempo und den Mannigfaltigkeiten des wirtschaftlichen, 
beruflichen, gesellschaftlichen Lebens - stiftet sie schon in den sinnlichen Fundamenten des 
Seelenlebens, in dem Bewusstseinsquantum, das sie uns wegen unserer Organisation als 
Unterschiedswesen abfordert, einen tiefen Gegensatz gegen die Kleinstadt und das 
Landleben, mit dem langsameren, gewohnteren, gleichmäßiger fließenden Rhythmus ihres 
sinnlich-geistigen Lebensbildes. 

Daraus wird vor allem der intellektualistische Charakter des großstädtischen Seelenlebens 
begreiflich, gegenüber dem kleinstädtischen, das vielmehr auf das Gemüt und 
gefühlsmäßige Beziehungen gestellt ist. 
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Denn diese wurzeln in den unbewussteren Schichten der Seele und wachsen am ehesten an 
dem ruhigen Gleichmaß ununterbrochener Gewöhnungen. 

Der Ort des Verstandes dagegen sind die durchsichtigen, bewussten, obersten Schichten 
unserer Seele, er ist die anpassungsfähigste unserer inneren Kräfte; er bedarf, um sich mit 
dem Wechsel und Gegensatz der Erscheinungen abzufinden, nicht der Erschütterungen und 
des inneren Umgrabens, wodurch allein das konservativere Gemüt sich in den gleichen 
Rhythmus der Erscheinungen zu schicken wüsste. 

So schafft der Typus des Großstädters, - der natürlich von tausend individuellen 
Modifikationen umspielt ist - sich ein Schutzorgan gegen die Entwurzelung, mit der die 
Strömungen und Diskrepanzen seines äußeren Milieus ihn bedrohen: statt mit dem Gemüte 
reagiert er auf diese im wesentlichen mit dem Verstande, dem die Steigerung des 
Bewusstseins, wie dieselbe Ursache sie erzeugte, die seelische Prärogative verschafft; 
damit ist die Reaktion auf jene Erscheinungen in das am wenigsten empfindliche, von den 
Tiefen der Persönlichkeit am weitesten abstehende psychische Organ verlegt. 

Diese Verstandesmäßigkeit, so als ein Präservativ des subjektiven Lebens gegen die 
Vergewaltigungen der Großstadt erkannt, verzweigt sich in und mit vielfachen 
Einzelerscheinungen. 

Die Großstädte sind von jeher die Sitze der Geldwirtschaft gewesen, weil die Mannigfaltigkeit 
und Zusammendrängung des wirtschaftlichen Austausches dem Tauschmittel eine 
Wichtigkeit verschafft, zu der es bei der Spärlichkeit des ländlichen Tauschverkehrs nicht 
gekommen wäre. 

Geldwirtschaft aber und Verstandesherrschaft stehen im tiefsten Zusammenhange. Ihnen ist 
gemeinsam die reine Sachlichkeit in der Behandlung von Menschen und Dingen, in der sich 
eine formale Gerechtigkeit oft mit rücksichtsloser Härte paart. 

Der rein verstandesmäßige Mensch ist gegen alles eigentlich Individuelle gleichgültig, weil 
aus diesem sich Beziehungen und Reaktionen ergeben, die mit dem logischen Verstande 
nicht auszuschöpfen sind gerade wie in das Geldprinzip die Individualität der Erscheinungen 
nicht eintritt. 

Denn das Geld fragt nur nach dem, was ihnen allen gemeinsam ist, nach dem Tauschwert, 
der alle Qualität und Eigenart auf die Frage nach dem bloßen Wieviel nivelliert. 

Alle Gemütsbeziehungen zwischen Personen gründen sich auf deren Individualität, während 
die verstandesmäßigen mit den Menschen wie mit Zahlen rechnen, wie mit an sich 
gleichgültigen Elementen, die nur nach ihrer objektiv abwägbaren Leistung ein Interesse 
haben - wie der Großstädter mit seinen Lieferanten und seinen Abnehmern, seinen 
Dienstboten und oft genug mit den Personen seines gesellschaftlichen Pflichtverkehrs 
rechnet, im Gegensatz zu dem Charakter des kleineren Kreises, in dem die unvermeidliche 
Kenntnis der Individualitäten ebenso unvermeidlich eine gemütvollere Tönung des 
Verhaltens erzeugt, ein Jenseits der bloß objektiven Abwägung von Leistung und 
Gegenleistung. 

Das Wesentliche auf wirtschaftspsychologischen Gebiet ist hier, dass in primitiveren 
Verhältnissen für den Kunden produziert wird, der die Ware bestellt, so dass Produzent und 
Abnehmer sich gegenseitig kennen. 

Die moderne Großstadt aber nährt sich fast vollständig von der Produktion für den Markt, d. 
h. für völlig unbekannte, nie in den Gesichtskreis des eigentlichen Produzenten tretende 
Abnehmer. 
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Dadurch bekommt das Interesse beider Parteien eine unbarmherzige Sachlichkeit, ihr 
verstandesmäßig rechnender wirtschaftlicher Egoismus hat keine Ablenkung durch die 
Imponderabilien persönlicher Beziehungen zu fürchten. 

Und dies steht offenbar mit der Geldwirtschaft, die in den Großstädten dominiert, und hier die 
letzten Reste der Eigenproduktion und des unmittelbaren Warentausches verdrängt hat und 
die Kundenarbeit täglich mehr reduziert -, in so enger Wechselwirkung, dass niemand zu 
sagen wüsste, ob zuerst jene seelische, intellektualistische Verfassung auf die 
Geldwirtschaft hindrängte, oder ob diese der bestimmende Faktor für jene war. 

Sicher ist nur, dass die Form des großstädtischen Lebens der nährendste Boden für diese 
Wechselwirkung ist; was ich nur noch mit dem Ausspruch des bedeutendsten englischen 
Verfassungshistorikers belegen will: im Verlauf der ganzen englischen Geschichte habe 
London niemals als das Herz von England gehandelt, oft als sein Verstand und immer als 
sein Geldbeutel! 

An einem scheinbar unbedeutenden Zuge auf der Oberfläche des Lebens vereinigen sich, 
nicht wenig charakteristisch, dieselben seelischen Strömungen. 

Der moderne Geist ist mehr und mehr ein rechnender geworden. 

Dem Ideale der Naturwissenschaft, die Welt in ein Rechenexempel zu verwandeln, jeden 
Teil ihrer in mathematischen Formeln festzulegen, entspricht die rechnerische Exaktheit des 
praktischen Lebens, die ihm die Geldwirtschaft gebracht hat; sie erst hat den Tag so vieler 
Menschen mit Abwägen, Rechnen, zahlenmäßigem Bestimmen, Reduzieren qualitativer 
Werte auf quantitative ausgefüllt. 

Durch das rechnerische Wesen des Geldes ist in das Verhältnis der Lebenselemente eine 
Präzision, eine Sicherheit in der Bestimmung von Gleichheiten und Ungleichheiten, eine 
Unzweideutigkeit in Verabredungen und Ausmachungen gekommen - wie sie äußerlich 
durch die allgemeine Verbreitung der Taschenuhren bewirkt wird. 

Es sind aber die Bedingungen der Großstadt, die für diesen Wesenszug so Ursache wie 
Wirkung sind. 

Die Beziehungen und Angelegenheiten des typischen Großstädters pflegen so mannigfaltige 
und komplizierte zu sein, vor allem: durch die Anhäufung so vieler Menschen mit so 
differenzierten Interessen greifen ihre Beziehungen und Betätigungen zu einem so 
vielgliedrigen Organismus ineinander, dass ohne die genaueste Pünktlichkeit in 
Versprechungen und Leistungen das Ganze zu einem unentwirrbaren Chaos 
zusammenbrechen würde. 

Wenn alle Uhren in Berlin plötzlich in verschiedener Richtung falschgehen würden, auch nur 
um den Spielraum einer Stunde, so wäre sein ganzes wirtschaftliches und sonstiges 
Verkehrsleben auf lange hinaus zerrüttet. 

Dazu kommt, scheinbar noch äußerlicher, die Größe der Entfernungen, die alles Warten und 
Vergebenskommen zu einem gar nicht aufzubringenden Zeitaufwand machen. 

So ist die Technik des großstädtischen Lebens überhaupt nicht denkbar, ohne dass alle 
Tätigkeiten und Wechselbeziehungen aufs pünktlichste in ein festes, übersubjektives 
Zeitschema eingeordnet würden. 

Aber auch hier tritt hervor, was überhaupt nur die ganze Aufgabe dieser Betrachtungen sein 
kann: dass sich von jedem Punkt an der Oberfläche des Daseins, so sehr er nur in und aus 
dieser erwachsen scheint, ein Senkblei in die Tiefe der Seelen schicken lässt, dass alle 
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banalsten Äußerlichkeiten schließlich durch Richtungslinien mit den letzten Entscheidungen 
über den Sinn und Stil des Lebens verbunden sind. 

Die Pünktlichkeit, Berechenbarkeit, Exaktheit, die die Komplikationen und Ausgedehntheiten 
des großstädtischen Lebens ihm aufzwingen, steht nicht nur in engstem Zusammenhange 
mit ihrem geldwirtschaftlichen und ihrem intellektualistischen Charakter, sondern muss auch 
die Inhalte des Lebens färben und den Ausschluss jener irrationalen, instinktiven, 
souveränen Wesenszüge und Impulse begünstigen, die von sich aus die Lebensform 
bestimmen wollen, statt sie als eine allgemeine, schematisch präzisierte von außen zu 
empfangen. 

Wenn auch die durch solche charakterisierten, selbstherrlichen Existenzen keineswegs in 
der Stadt unmöglich sind, so sind sie doch ihrem Typus entgegengesetzt, und daraus erklärt 
sich der leidenschaftliche Hass von Naturen wie Ruskin und Nietzsche gegen die Großstadt - 
Naturen, die allein in dem unschematisch Eigenartigen, nicht für alle gleichmäßig 
Präzisierbaren den Wert des Lebens finden und denen deshalb aus der gleichen Quelle wie 
jener Hass, der gegen die Geldwirtschaft und gegen den Intellektualismus des Daseins quillt. 

Dieselben Faktoren, die so in der Exaktheit und minutenhaften Präzision der Lebensform zu 
einem Gebilde von höchster Unpersönlichkeit zusammengeronnen sind, wirken andrerseits 
auf ein höchst persönliches hin. 

Es gibt vielleicht keine seelische Erscheinung, die so unbedingt der Großstadt vorbehalten 
wäre, wie die Blasiertheit. 

Sie ist zunächst die Folge jener rasch wechselnden und in ihren Gegensätzen eng 
zusammengedrängten Nervenreize, aus denen uns auch die Steigerung der großstädtischen 
Intellektualität hervorzugehen schien; weshalb denn auch dumme und von vornherein geistig 
unlebendige Menschen nicht gerade blasiert zu sein pflegen. 

Wie ein maßloses Genussleben blasiert macht, weil es die Nerven so lange zu ihren 
stärksten Reaktionen aufregt, bis sie schließlich überhaupt keine Reaktion mehr hergeben - 
so zwingen ihnen auch harmlosere Eindrücke durch die Raschheit und Gegensätzlichkeit 
ihres Wechsels so gewaltsame Antworten ab, reißen sie so brutal hin und her, dass sie ihre 
letzte Kraftreserve hergeben und, in dem gleichen Milieu verbleibend, keine Zeit haben, eine 
neue zu sammeln. 

Die so entstehende Unfähigkeit, auf neue Reize mit der ihnen angemessenen Energie zu 
reagieren, ist eben jene Blasiertheit, die eigentlich schon jedes Kind der Großstadt im 
Vergleich mit Kindern ruhigerer und abwechslungsloserer Milieus zeigt. 

Mit dieser physiologischen Quelle der großstädtischen Blasiertheit vereinigt sich die andere, 
die in der Geldwirtschaft fließt. 

Das Wesen der Blasiertheit ist die Abstumpfung gegen die Unterschiede der Dinge, nicht in 
dem Sinne, dass sie nicht wahrgenommen würden, wie von dem Stumpfsinnigen, sondern 
so, dass die Bedeutung und der Wert der Unterschiede der Dinge und damit der Dinge selbst 
als nichtig empfunden wird. 

Sie erscheinen dem Blasierten in einer gleichmäßig matten und grauen Tönung, keines wert, 
dem anderen vorgezogen zu werden. 

Diese Seelenstimmung ist der getreue subjektive Reflex der völlig durchgedrungenen 
Geldwirtschaft; indem das Geld alle Mannigfaltigkeiten der Dinge gleichmäßig aufwiegt, alle 
qualitativen Unterschiede zwischen ihnen durch Unterschiede des Wieviel ausdrückt, indem 
das Geld, mit seiner Farblosigkeit und Indifferenz, sich zum Generalnenner aller Werte 
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aufwirft, wird es der fürchterlichste Nivellierer, es höhlt den Kern der Dinge, ihre Eigenart, 
ihren spezifischen Wert, ihre Unvergleichbarkeit rettungslos aus. 

Sie schwimmen alle mit gleichem spezifischem Gewicht in dem fortwährend bewegten 
Geldstrom, liegen alle in derselben Ebene und unterscheiden sich nur durch die Größe der 
Stücke, die sie von dieser decken. 

Im einzelnen Fall mag diese Färbung oder vielmehr Entfärbung der Dinge durch ihre 
Äquivalenz mit dem Gelde unmerkbar klein sein; in dem Verhältnis aber, das der Reiche zu 
den für Geld erwerbbaren Objekten hat, ja vielleicht schon in dem Gesamtcharakter, den der 
öffentliche Geist jetzt diesen Objekten allenthalben erteilt, ist er zu einer sehr merkbaren 
Größe angehäuft. 

Darum sind die Großstädte, die Hauptsitze des Geldverkehrs und in denen die Käuflichkeit 
der Dinge sich in ganz anderem Umfange aufdrängt, als in kleineren Verhältnissen, auch die 
eigentlichen Stätten der Blasiertheit.  

In ihr gipfelt sich gewissermaßen jener Erfolg der Zusammendrängung von Menschen und 
Dingen auf, die das Individuum zu seiner höchsten Nervenleistung reizt; durch die bloß 
quantitative Steigerung der gleichen Bedingungen schlägt dieser Erfolg in sein Gegenteil um, 
in diese eigentümliche Anpassungserscheinung der Blasiertheit, in der die Nerven ihre letzte 
Möglichkeit, sich mit den Inhalten und der Form des Großstadtlebens abzufinden, darin 
entdecken, dass sie sich der Reaktion auf sie versagen - die Selbsterhaltung gewisser 
Naturen, um den Preis, die ganze objektive Welt zu entwerten, was dann am Ende die 
eigene Persönlichkeit unvermeidlich in ein Gefühl gleicher Entwertung hinabzieht. 

Während das Subjekt diese Existenzform ganz mit sich abzumachen hat, verlangt ihm seine 
Selbsterhaltung gegenüber der Großstadt ein nicht weniger negatives Verhalten sozialer 
Natur ab. 

Die geistige Haltung der Großstädter zu einander wird man in formaler Hinsicht als 
Reserviertheit bezeichnen dürfen. 

Wenn der fortwährenden äußeren Berührung mit unzähligen Menschen so viele innere 
Reaktionen antworten sollten, wie in der kleinen Stadt, in der man fast jeden Begegnenden 
kennt und zu jedem ein positives Verhältnis hat, so würde man sich innerlich völlig 
atomisieren und in eine ganz unausdenkbare seelische Verfassung geraten. 

Teils dieser psychologische Umstand, teils das Recht auf Misstrauen, das wir gegenüber den 
in flüchtiger Berührung vorüberstreifenden Elementen des Großstadtlebens haben, nötigt 
uns zu jener Reserve, infolge deren wir jahrelange Hausnachbarn oft nicht einmal von 
Ansehen kennen und die uns dem Kleinstädter so oft als kalt und gemütlos erscheinen lässt. 

Ja, wenn ich mich nicht täusche, ist die Innenseite dieser äußeren Reserve nicht nur 
Gleichgültigkeit, sondern, häufiger als wir es uns zum Bewusstsein bringen, eine leise 
Aversion, eine gegenseitige Fremdheit und Abstoßung, die in dem Augenblick einer 
irgendwie veranlassten nahen Berührung sogleich in Hass und Kampf ausschlagen würde. 

Die ganze innere Organisation eines derartig ausgedehnten Verkehrslebens beruht auf 
einem äußerst mannigfaltigen Stufenbau von Sympathien, Gleichgültigkeiten und Aversionen 
der kürzesten wie der dauerndsten Art. 

Die Sphäre der Gleichgültigkeit ist dabei nicht so groß, wie es oberflächlich scheint; die 
Aktivität unserer Seele antwortet doch fast auf jeden Eindruck seitens eines anderen 
Menschen mit einer irgendwie bestimmten Empfindung, deren Unbewusstheit, Flüchtigkeit 
und Wechsel sie nur in eine Indifferenz aufzuheben scheint. 
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Tatsächlich wäre diese letztere uns ebenso unnatürlich, wie die Verschwommenheit 
wahlloser gegenseitiger Suggestion unerträglich, und vor diesen beiden typischen Gefahren 
der Großstadt bewahrt uns die Antipathie, das latente und Vorstadium des praktischen 
Antagonismus, sie bewirkt die Distanzen und Abwendungen, ohne die diese Art Leben 
überhaupt nicht geführt werden könnte: ihre Maße und ihre Mischungen, der Rhythmus ihres 
Auftauchens und Verschwindens, die Formen, in denen ihr genügt wird - dies bildet mit den 
im engeren Sinne vereinheitlichenden Motiven ein untrennbares Ganzes der großstädtischen 
Lebensgestaltung: was in dieser unmittelbar als Dissoziierung erscheint, ist so in Wirklichkeit 
nur eine ihrer elementaren Sozialisierungsformen. 

Diese Reserviertheit mit dem Oberton versteckter Aversion erscheint aber nun wieder als 
Form oder Gewand eines viel allgemeineren Geisteswesens der Großstadt.  

Sie gewährt nämlich dem Individuum eine Art und ein Maß persönlicher Freiheit, zu denen 
es in anderen Verhältnissen gar keine Analogie gibt: sie geht damit auf eine der großen 
Entwicklungstendenzen des gesellschaftlichen Lebens überhaupt zurück, auf eine der 
wenigen, für die eine annähernd durchgängige Formel auffindbar ist. 

Das früheste Stadium sozialer Bildungen, das sich an den historischen, wie an gegenwärtig 
sich gestaltenden findet, ist dieses: ein relativ kleiner Kreis, mit starkem Abschluss gegen 
benachbarte, fremde, oder irgendwie antagonistische Kreise, dafür aber mit einem um so 
engeren Zusammenschluss in sich selbst, der dem einzelnen Mitglied nur einen geringen 
Spielraum für die Entfaltung eigenartiger Qualitäten und freier, für sich selbst 
verantwortlicher Bewegungen gestattet. 

So beginnen politische und familiäre Gruppen, so Parteibildungen, so 
Religionsgenossenschaften; die Selbsterhaltung sehr junger Vereinigungen fordert strenge 
Grenzsetzung und zentripetale Einheit und kann deshalb dem Individuum keine Freiheit und 
Besonderheit innerer und äußerer Entwicklung einräumen. 

Von diesem Stadium aus geht die soziale Evolution gleichzeitig nach zwei verschiedenen 
und dennoch sich entsprechenden Seiten. 

In dem Maß, in dem die Gruppe wächst numerisch, räumlich, an Bedeutung und 
Lebensinhalten - in eben dem lockert sich ihre unmittelbare innere Einheit, die Schärfe der 
ursprünglichen Abgrenzung gegen andere wird durch Wechselbeziehungen und Konnexe 
gemildert; und zugleich gewinnt das Individuum Bewegungsfreiheit, weit über die erste, 
eifersüchtige Eingrenzung hinaus, und eine Eigenart und Besonderheit, zu der die 
Arbeitsteilung in der größer gewordenen Gruppe Gelegenheit und Nötigung gibt. 

Nach dieser Formel hat sich der Staat und das Christentum, Zünfte und politische Parteien 
und unzählige andere Gruppen entwickelt, so sehr natürlich die besonderen Bedingungen 
und Kräfte der einzelnen das allgemeine Schema modifizieren. 

Es scheint mir aber auch deutlich an der Entwicklung der Individualität innerhalb des 
städtischen Lebens erkennbar. 

Das Kleinstadtleben in der Antike wie im Mittelalter legte dem Einzelnen Schranken der 
Bewegung und Beziehungen nach außen, der Selbständigkeit und Differenzierung nach 
innen hin auf, unter denen der moderne Mensch nicht atmen könnte. Noch heute empfindet 
der Großstädter, in die Kleinstadt versetzt, eine wenigstens der Art nach gleiche Beengung. 

Je kleiner ein solcher Kreis ist, der unser Milieu bildet, je beschränkter die grenzenlösenden 
Beziehungen zu anderen, desto ängstlicher wacht er über die Leistungen, die 
Lebensführung, die Gesinnungen des Individuums, desto eher würde eine quantitative und 
qualitative Sonderart den Rahmen des Ganzen sprengen. 
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Die antike Polis scheint nach dieser Richtung ganz den Charakter der Kleinstadt gehabt zu 
haben. 

Die fortwährende Bedrohtheit ihrer Existenz durch Feinde von nah und fern bewirkte jenen 
straffen Zusammenhalt in politischer und militärischer Beziehung, jene Beaufsichtigung des 
Bürgers durch den Bürger, jene Eifersucht der Gesamtheit gegen den Einzelnen, dessen 
Sonderleben so in einem Maße niedergehalten war, für das er sich höchstens durch den 
Despotismus seinem Hause gegenüber schadlos halten konnte. 

Die ungeheure Bewegtheit und Erregtheit, die einzigartige Farbigkeit des athenischen 
Lebens erklärt sich vielleicht daraus, dass ein Volk von unvergleichlich individuell angelegten 
Persönlichkeiten gegen den steten inneren und äußeren Druck einer entindividualisierenden 
Kleinstadt ankämpfte. 

Dies erzeugte eine Atmosphäre von Gespanntheit, in der die schwächeren niedergehalten 
und die starken zu den leidenschaftlichsten Selbstbewährungen angereizt wurden. 

Und eben damit gelangte in Athen dasjenige zur Blüte, was man, ohne es genau 
umschreiben zu können, als »das allgemein Menschliche« in der geistigen Entwicklung 
unserer Art bezeichnen muss. 

Denn dies ist der Zusammenhang, dessen sachliche wie geschichtliche Gültigkeit hier 
behauptet wird: die allerweitesten und allgemeinsten Inhalte und Formen des Lebens sind 
mit den allerindividuellsten innig verbunden; beide haben ihr gemeinsames Vorstadium oder 
auch ihren gemeinsamen Gegner an engen Gestaltungen und Gruppierungen, deren 
Selbsterhaltung sie ebenso gegen das Weite und Allgemeine außer ihnen wie gegen das frei 
Bewegte und Individuelle innerhalb ihrer zur Wehre setzt. 

Wie in der Feudalzeit der "freie" Mann derjenige war, der unter Landrecht stand, d. h. unter 
dem Recht des größten sozialen Kreises, unfrei aber, wer sein Recht nur aus dem engen 
Kreise eines Feudalverbandes, unter Ausschluss von jenem, zog - so ist heute, in einem 
vergeistigten und verfeinerten Sinn, der Großstädter »frei« im Gegensatz zu den 
Kleinlichkeiten und Präjudizierungen, die den Kleinstädter einengen. 

Denn die gegenseitige Reserve und Indifferenz, die geistigen Lebensbedingungen großer 
Kreise, werden in ihrem Erfolg für die Unabhängigkeit des Individuums nie stärker gefühlt, 
als in dem dichtesten Gewühl der Großstadt, weil die körperliche Nähe und Enge die geistige 
Distanz erst recht anschaulich macht; es ist offenbar nur der Revers dieser Freiheit, wenn 
man sich unter Umständen nirgends so einsam und verlassen fühlt, als eben in dem 
großstädtischen Gewühl; denn hier wie sonst ist es keineswegs notwendig, dass die Freiheit 
des Menschen sich in seinem Gefühlsleben als Wohlbefinden spiegele. 

Es ist nicht nur die unmittelbare Größe von Bezirk und Menschenzahl, die, wegen der 
weltgeschichtlichen Korrelation zwischen der Vergrößerung des Kreises und der 
persönlichen, innerlich-äußerlichen Freiheit, die Großstadt zum Sitz der letzteren macht, 
sondern, über diese anschauliche Weite noch hinausgreifend, sind die Großstädte auch die 
Sitze des Kosmopolitismus gewesen. 

Vergleichbar der Form der Vermögensentwicklung - jenseits einer gewissen Höhe pflegt der 
Besitz sich in immer rascheren Progressionen und wie von selbst zu steigern - vergrößern 
sich der Gesichtskreis, die wirtschaftlichen, persönlichen, geistigen Beziehungen der Stadt, 
ihr ideelles Weichbild, wie in geometrischer Progression, sobald erst einmal eine gewisse 
Grenze überschritten ist; jede gewonnene dynamische Ausdehnung ihrer wird zur Staffel, 
nicht für eine gleiche, sondern für eine größere nächste Ausdehnung, an jeden Faden, der 
sich von ihr aus spinnt, wachsen dann wie von selbst immer neue an, gerade wie innerhalb 
der Stadt das unearned increment der Bodenrente dem Besitzer durch die bloße Hebung 
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des Verkehrs ganz von selbst wachsende Gewinne zuführt. 

An diesem Punkt setzt sich die Quantität des Lebens sehr unmittelbar in Qualität und 
Charakter um. 

Die Lebenssphäre der Kleinstadt ist in der Hauptsache in und mit ihr selbst beschlossen. 

Für die Großstadt ist dies entscheidend, dass ihr Innenleben sich in Wellenzügen über einen 
weiten nationalen oder internationalen Bezirk erstreckt. 

Weimar ist keine Gegeninstanz, weil eben diese Bedeutung seiner an einzelne 
Persönlichkeiten geknüpft war und mit ihnen starb, während die Großstadt gerade durch ihre 
wesentliche Unabhängigkeit selbst von den bedeutendsten Einzelpersönlichkeiten 
charakterisiert wird - das Gegenbild und der Preis der Unabhängigkeit, die der Einzelne 
innerhalb ihrer genießt. 

Das bedeutsamste Wesen der Großstadt liegt in dieser funktionellen Größe jenseits ihrer 
physischen Grenzen: und diese Wirksamkeit wirkt wieder zurück und gibt ihrem Leben 
Gewicht, Erheblichkeit, Verantwortung. 

Wie ein Mensch nicht zu Ende ist mit den Grenzen seines Körpers oder des Bezirkes, den er 
mit seiner Tätigkeit unmittelbar erfüllt, sondern erst mit der Summe der Wirkungen, die sich 
von ihm aus zeitlich und räumlich erstrecken: so besteht auch eine Stadt erst aus der 
Gesamtheit der über ihre Unmittelbarkeit hinausreichenden Wirkungen. 

Dies erst ist ihr wirklicher Umfang, in dem sich ihr Sein ausspricht. 

Dies weist schon darauf hin, die individuelle Freiheit, das logische und historische 
Ergänzungsglied solcher Weite, nicht nur im negativen Sinne zu verstehen, als bloße 
Bewegungsfreiheit und Wegfall von Vorurteilen und Philistrositäten; ihr Wesentliches ist 
doch, dass die Besonderheit und Unvergleichbarkeit, die schließlich jede Natur irgendwo 
besitzt, in der Gestaltung des Lebens zum Ausdruck komme. 

Dass wir den Gesetzen der eigenen Natur folgen und dies ist doch Freiheit ist - wird uns und 
anderen erst dann ganz anschaulich und überzeugend, wenn die Äußerungen dieser Natur 
sich auch von denen anderer unterscheiden; erst unsere Unverwechselbarkeit mit anderen 
erweist, dass unsere Existenzart uns nicht von anderen aufgezwungen ist. 

Die Städte sind zunächst die Sitze der höchsten wirtschaftlichen Arbeitsteilung; sie erzeugen 
darin so extreme Erscheinungen, wie in Paris den einträglichen Beruf des Quatorzième: 
Personen, durch Schilder an ihren Wohnungen kenntlich, die sich zur Dinerstunde in 
angemessenem Kostüm bereit halten, um schnell herangeholt zu werden, wo sich in einer 
Gesellschaft 13 am Tisch befinden. 

Genau im Maße ihrer Ausdehnung bietet die Stadt immer mehr die entscheidenden 
Bedingungen der Arbeitsteilung: einen Kreis, der durch seine Größe für eine höchst 
mannigfaltige Vielheit von Leistungen aufnahmefähig ist, während zugleich die 
Zusammendrängung der Individuen und ihr Kampf um den Abnehmer den Einzelnen zu 
einer Spezialisierung der Leistung zwingt, in der er nicht so leicht durch einen anderen 
verdrängt werden kann. 

Das Entscheidende ist, dass das Stadtleben den Kampf für den Nahrungserwerb mit der 
Natur in einen Kampf um den Menschen verwandelt hat, dass der umkämpfte Gewinn hier 
nicht von der Natur, sondern vom Menschen gewährt wird. 

Denn hierin fließt nicht nur die eben angedeutete Quelle der Spezialisierung, sondern die 
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tiefere: der Anbietende muss in dem Umworbenen immer neue und eigenartigere 
Bedürfnisse hervorzurufen suchen. 

Die Notwendigkeit, die Leistung zu spezialisieren, um eine noch nicht ausgeschöpfte 
Erwerbsquelle, eine nicht leicht ersetzbare Funktion zu finden, drängt auf Differenzierung, 
Verfeinerung, Bereicherung der Bedürfnisse des Publikums, die ersichtlich zu wachsenden 
personalen Verschiedenheiten innerhalb dieses Publikums führen müssen. 

Und dies leitet zu der im engeren Sinne geistigen Individualisierung seelischer Eigenschaften 
über, zu der die Stadt im Verhältnis ihrer Größe Veranlassung gibt. 

Eine Reihe von Ursachen liegt auf der Hand. 

Zunächst die Schwierigkeit, in den Dimensionen des großstädtischen Lebens die eigene 
Persönlichkeit zur Geltung zu bringen. 

Wo die quantitative Steigerung von Bedeutung und Energie an ihre Grenze kommen, greift 
man zu qualitativer Besonderung, um so, durch Erregung der Unterschiedsempfindlichkeit, 
das Bewusstsein des sozialen Kreises irgendwie für sich zu gewinnen: was dann schließlich 
zu den tendenziösesten Wunderlichkeiten verführt, zu den spezifisch großstädtischen 
Extravaganzen des Apartseins, der Kaprice, des Pretiösentums, deren Sinn gar nicht mehr in 
den Inhalten solchen Benehmens, sondern nur in seiner Form des Andersseins, des Sich-
Heraushebens und dadurch Bemerklichwerdens liegt - für viele Naturen schließlich noch das 
einzige Mittel, auf dem Umweg über das Bewusstsein der anderen irgend eine 
Selbstschätzung und das Bewusstsein einen Platz auszufüllen, für sich zu retten. 

In demselben Sinne wirkt ein unscheinbares, aber seine Wirkungen doch wohl merkbar 
summierendes Moment: die Kürze und Seltenheit der Begegnungen, die jedem Einzelnen 
mit dem anderen - verglichen mit dem Verkehr der kleinen Stadt - gegönnt sind. 

Denn hierdurch liegt die Versuchung, sich pointiert, zusammengedrängt, möglichst 
charakteristisch zu geben, außerordentlich viel näher, als wo häufiges und langes 
Zusammenkommen schon für ein unzweideutiges Bild der Persönlichkeit im anderen sorgen. 

Der tiefste Grund indes, aus dem grade die Großstadt den Trieb zum individuellsten 
persönlichen Dasein nahe legt - gleichviel ob immer mit Recht und immer mit Erfolg - scheint 
mir dieser. 

Die Entwicklung der modernen Kultur charakterisiert sich durch das Übergewicht dessen, 
was man den objektiven Geist nennen kann, über den subjektiven, d. h., in der Sprache wie 
im Recht, in der Produktionstechnik wie in der Kunst, in der Wissenschaft wie in den 
Gegenständen der häuslichen Umgebung ist eine Summe von Geist verkörpert, deren 
täglichem Wachsen die geistige Entwicklung der Subjekte nur sehr unvollständig und in 
immer weiterem Abstand folgt. 

Übersehen wir etwa die ungeheure Kultur, die sich seit 100 Jahren in Dingen und 
Erkenntnissen, in Institutionen und Komforts verkörpert hat, und vergleichen wir damit den 
Kulturfortschritt der Individuen in derselben Zeit - wenigstens in den höheren Ständen - so 
zeigt sich eine erschreckende Wachstumsdifferenz zwischen beiden, ja in manchen Punkten 
eher ein Rückgang der Kultur der Individuen in Bezug auf Geistigkeit, Zartheit, Idealismus. 

Diese Diskrepanz ist im wesentlichen der Erfolg wachsender Arbeitsteilung; denn eine 
solche verlangt vom Einzelnen eine immer einseitigere Leistung, deren höchste Steigerung 
seine Persönlichkeit als ganze oft genug verkümmern lässt.  

Jedenfalls, dem Überwuchern der objektiven Kultur ist das Individuum weniger und weniger 
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gewachsen. 

Vielleicht weniger bewusst, als in der Praxis und in den dunklen Gesamtgefühlen, die ihr 
entstammen, ist es zu einer quantité négligeable herabgedrückt, zu einem Staubkorn 
gegenüber einer ungeheuren Organisation von Dingen und Mächten, die ihm alle 
Fortschritte, Geistigkeiten, Werte allmählich aus der Hand spielen und sie aus der Form des 
subjektiven in die eines rein objektiven Lebens überführen. 

Es bedarf nur des Hinweises, dass die Großstädte die eigentlichen Schauplätze dieser, über 
alles Persönliche hinauswachsenden Kultur sind. 

Hier bietet sich in Bauten und Lehranstalten, in den Wundern und Komforts der 
raumüberwindenden Technik, in den Formungen des Gemeinschaftslebens und in den 
sichtbaren Institutionen des Staates eine so überwältigende Fülle kristallisierten, 
unpersönlich gewordenen Geistes, dass die Persönlichkeit sich sozusagen dagegen nicht 
halten kann. 

Das Leben wird ihr einerseits unendlich leicht gemacht, indem Anregungen, Interessen, 
Ausfüllungen von Zeit und Bewusstsein sich ihr von allen Seiten anbieten und sie wie in 
einem Strome tragen, in dem es kaum noch eigener Schwimmbewegungen bedarf. 

Andererseits aber setzt sich das Leben doch mehr und mehr aus diesen unpersönlichen 
Inhalten und Darbietungen zusammen, die die eigentlich persönlichen Färbungen und 
Unvergleichlichkeiten verdrängen wollen; so dass nun gerade, damit dieses Persönlichste 
sich rette, es ein Äußerstes an Eigenart und Besonderung aufbieten muss; es muss dieses 
übertreiben, um nur überhaupt noch hörbar, auch für sich selbst, zu werden. 

Die Atrophie der individuellen durch die Hypertrophie der objektiven Kultur ist ein Grund des 
grimmigen Hasses, den die Prediger des äußersten Individualismus, Nietzsche voran, gegen 
die Großstädte hegen, aber auch ein Grund, weshalb sie gerade in den Großstädten so 
leidenschaftlich geliebt sind, grade dem Großstädter als die Verkünder und Erlöser seiner 
unbefriedigtsten Sehnsucht erscheinen. 

Indem man diese beiden Formen des Individualismus, die von den quantitativen 
Verhältnissen der Großstadt genährt werden: die individuelle Unabhängigkeit und die 
Ausbildung persönlicher Sonderart - nach ihrer geschichtlichen Stellung fragt, gewinnt die 
Großstadt einen ganz neuen Wert in der Weltgeschichte des Geistes. 

Das 18. Jahrhundert fand das Individuum in vergewaltigenden, sinnlos gewordenen 
Bindungen politischer und agrarischer, zünftiger und religiöser Art vor - Beengungen, die 
dem Menschen gleichsam eine unnatürliche Form und längst ungerechte Ungleichheiten 
aufzwangen. 

In dieser Lage entstand der Ruf nach Freiheit und Gleichheit - der Glaube an die volle 
Bewegungsfreiheit des Individuums in allen sozialen und geistigen Verhältnissen, die 
sogleich in allen den gemeinsamen edlen Kern würde hervortreten lassen, wie die Natur ihn 
in jeden gelegt und Gesellschaft und Geschichte ihn nur verbildet hätten. 

Neben diesem Ideal des Liberalismus wuchs im 19. Jahrhundert, durch Goethe und die 
Romantik einerseits, die wirtschaftliche Arbeitsteilung andererseits, das weitere auf: die von 
den historischen Bindungen befreiten Individuen wollen sich nun auch von einander 
unterscheiden. 

Nicht mehr der »allgemeine Mensch« in jedem Einzelnen, sondern gerade qualitative 
Einzigkeit und Unverwechselbarkeit sind jetzt die Träger seines Wertes.  
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In dem Kampf und den wechselnden Verschlingungen dieser beiden Arten, dem Subjekte 
seine Rolle innerhalb der Gesamtheit zu bestimmen, verläuft die äußere wie die innere 
Geschichte unserer Zeit. 

Es ist die Funktion der Großstädte, den Platz für den Streit und für die Einungsversuche 
beider herzugeben, indem ihre eigentümlichen Bedingungen sich uns als Gelegenheiten und 
Reize für die Entwicklung beider offenbart haben. 

Damit gewinnen sie einen ganz einzigen, an unübersehbaren Bedeutungen fruchtbaren Platz 
in der Entwicklung des seelischen Daseins, sie enthüllen sich als eines jener großen 
historischen Gebilde, in denen sich die entgegengesetzten, das Leben umfassenden 
Strömungen wie zu gleichen Rechten zusammenfinden und entfalten. 

Damit aber treten sie, mögen ihre einzelnen Erscheinungen uns sympathisch oder 
antipatisch berühren, ganz aus der Sphäre heraus, der gegenüber uns die Attitüde des 
Richters ziemte. 

Indem solche Mächte in die Wurzel wie in die Krone des ganzen geschichtlichen Lebens 
eingewachsen sind, dem wir in dem flüchtigen Dasein einer Zelle angehören - ist unsere 
Aufgabe nicht, anzuklagen oder zu verzeihen, sondern allein zu verstehen.* 

 

* Der Inhalt dieses Vortrags geht seiner Natur nach nicht auf eine anzuführende Literatur zurück. Begründung und 
Ausführung seiner kulturgeschichtlichen Hauptgedanken ist in meiner »Philosophie des Geldes« gegeben.�
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Die 10 Gebote der Feldforschung
Leitspruch:

Es ist die große vornehme Aufgabe des Soziologen und der Soziologin , wie ich meine, durch entsprechende
gute Studien, zu denen die Beschreibungen des Alltags von Menschen in ihren Gruppen mit all ihren sozialen
Kontakten, ihren Problemen, ihren Strategien des Überlebens, ihren Symbolen und Ritualen gehören, dazu
beizutragen, dass Menschen sich gegenseitig akzeptieren und achten.

In diesem Sinn bin ich von der Wichtigkeit der "teilnehmenden Beobachtung" und des ero-epischen (freien)
Gespräches überzeugt. Daher habe ich "10 Gebote der Feldforschung" entwickelt:

1. Du sollst einigermaßen nach jenen Sitten und Regeln leben, die für die Menschen, bei denen du
forschst, wichtig sind. Dies bedeutet Achtung ihrer Rituale und heiligen Zeiten, sowohl in der Kleidung
als auch beim Essen und Trinken. – Si vivis Romae Romano vivito more!

2. Du sollst zur Großzügigkeit und Unvoreingenommenheit fähig sein, um Werte zu erkennen und nach
Grundsätzen zu urteilen, die nicht die eigenen sind. Hinderlich ist es, wenn du überall böse und
hinterlistige Menschen vermutest.

3. Du sollst niemals abfällig über deine Gastgeber und jene Leute reden und berichten, mit denen du
Bier, Wein, Tee oder sonst etwas getrunken hast.

4. Du sollst dir ein solides Wissen über die Geschichte und die sozialen Verhältnisse der dich
interessierenden Kultur aneignen. Suche daher zunächst deren Friedhöfe, Märkte, Wirtshäuser,
Kirchen oder ähnliche Orte auf.

5. Du sollst dir ein Bild von der Geographie der Plätze und Häuser machen, auf und in denen sich das
Leben abspielt, das du erforschen willst. Gehe zu Fuß die betreffende Gegend ab und steige auf einen
Kirchturm oder einen Hügel.

6. Du sollst, um dich von den üblichen Reisenden zu unterscheiden, das Erlebte mit dir forttragen und
darüber möglichst ohne Vorurteile berichten. Daher ist es wichtig, ein Forschungstagebuch (neben den
anderen Aufzeichnungen) zu führen, in das du dir jeden Tag deine Gedanken, Probleme und Freuden
der Forschung, aber auch den Ärger bei dieser einträgst. Dies regt zu ehrlichem Nachdenken über dich
selbst und deine Forschung an, aber auch zur Selbstkritik.

7. Du sollst die Muße zum "ero-epischen (freien) Gespräch" aufbringen. Das heißt, die Menschen
dürfen nicht als bloße Datenlieferanten gesehen werden. Mit ihnen ist so zu sprechen, daß sie sich
geachtet fühlen. Man muß sich selbst als Mensch einbringen und darf sich nicht aufzwingen. Erst so
lassen sich gute Gesprächs- und Beobachtungsprotokolle erstellen.

8. Du sollst dich bemühen, deine Gesprächspartner einigermaßen einzuschätzen. Sonst kann es sein, daß
du hineingelegt oder bewußt belogen wirst.

9. Du sollst dich nicht als Missionar oder Sozialarbeiter aufspielen. Es steht dir nicht zu, "erzieherisch" auf
die vermeintlichen "Wilden" einzuwirken. Du bist kein Richter, sondern lediglich Zeuge!.

10. Du mußt eine gute Konstitution haben, um dich am Acker, in stickigen Kneipen, in der Kirche, in
noblen Gasthäusern, im Wald, im Stall, auf staubigen Straßen und auch sonst wo wohl zu fühlen. Dazu
gehört die Fähigkeit, jederzeit zu essen, zu trinken und zu schlafen.

Zu Gebot 7: Den Begriff "ero-episches Gespräch" habe ich in Anlehnung an Homers "Odyssee" entwickelt. In
der "Odyssee" fragt stets einer und ein anderer erzählt, wobei sich jeder von beiden in das Gespräch
einbringt – dabei wird getrunken und gescherzt. Den Begriff Interview finde ich schlecht, denn er entstammt
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der Journalistensprache. Als Zögling des Klostergymnasiums zu Kremsmünster lernte ich sechs harte Jahre
lang Altgriechisch. Hiebei ist zu erwähnen, daß ich mich als wahrer Altphilologe im besten Sinne des Wortes
sehe. Das heißt, ich brachte Liebe (philos – der Freund, der Liebhaber) für das alte Griechisch auf, ohne
deswegen ein guter Schüler gewesen zu sein. So erfreuten und erfreuen mich besonders die Schriften
Homers, derart, daß ich jetzt auf diese zurückgriff. Schließlich erfährt der Kulturwissenschafter eine Menge
aus der "Odyssee" über das Leben im Alltag der Antike. Im Wort "ero-episch" stecken folgende altgriechische
Vokabeln: erotan – fragen und eipon (epos) – reden, mitteilen (Erzählung).
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Welten erkunden. Soziologie als (eine Art) Ethnologie der eigenen
Gesellschaft

Ronald Hitzlerx)

Soziologie als (ein Art) Ethnologie der eigenen Gesellschaft fungiert im 'Pluriversum' der Übergänge zu
einer anderen Moderne sozusagen als professionelles Grenzgängertum zwischen mannigfaltigen
eigensinnigen Welten: Sie impliziert die Aufgabe, zu rekonstruieren (und zu übersetzen), wie Menschen im
Zusammenleben mit anderen ihre jeweilige Welt konstruieren. Um dazu die je geigneten Instrumentarien
aus dem allgemeinen begrifflichen, theoretischen und methodischen Arsenal der Soziologie nutzen zu
können, müssen sich die Forscher möglichst vertraut machen mit all dem, was in der je von ihnen
untersuchten Welt (wie auch immer) als relevant erscheint.
 

I.

Wenn es so etwas gibt, wie einen genuin soziologischen 'Blick', dann resultiert er aus einer Attitüde des
methodischen Zweifels daran, daß die Dinge, um die es im Zusammenleben der Menschen je geht, so sind,
wie sie zu sein scheinen (vgl. dazu Berger/Kellner 1984). Diese Attitüde sprengt zunächst einmal die in unser
aller Alltagsleben pragmatisch so sinnvolle Normal-Einstellung auf, all das, was sich warum auch immer
bewährt hat, bis auf weiteres nicht in Frage zu stellen (vgl. dazu Schütz 1971, S. 3-53). Sie problematisiert
aber ebenso jede Form diskursiv verselbstverständlichter Kritik an irgendwelchen Routinen des Alltags (wie
sie herkömmlicherweise vor allem in allen Varianten von Entfremdungs-, Verdinglichungs- und sogenannten
kritischen Theorien formuliert wird). Kurz: "Sie fungiert als eine Art Abführmittel gegen das Grundsätzliche"
(Soeffner 1982, S. 44). Als genuin soziologisch betrachte ich also nicht die - selber notwendig normative -
Kritik 'der Verhältnisse', sondern das selbstreflexive Hinterfragen scheinbar frag- und alternativlos
'objektiver' sozialer Konstruktionen.

Die 'Objektivität' sozialer Konstruktionen ist ja, darauf hat schon William I. Thomas (1931; vgl. auch 1965)
hingewiesen, nichts anderes als ein (relativer) Konsens. D.h., Mitglieder einer Gesellschaft 'einigen' sich im
Laufe der Zeit (bzw. ihrer Geschichte) darauf, bestimmte subjektive Situationsdefinitionen 'anzuerkennen',
und erheben diese dadurch zu allgemein gültigen ('objektiven') Wirklichkeitsbestimmungen, an denen sich im
weiteren Vorstellungen von (Wohl-)Verhalten orientieren (sollen). Berger/Luckmann (1969, S. 56ff)
beschreiben diesen Prozeß bekanntlich etwas differenzierter: "Jede Handlung, die man häufig wiederholt,
verfestigt sich zu einem Modell, welches unter Einsparung von Kraft reproduziert werden kann und dabei
vom Handelnden als Modell aufgefaßt wird." Wird habitualisiertes Wissen über Stufen der Typisierung und
Institutionalisierung zu einem allgemeingültigen Maßstab für Verhalten, dann wird es eben objektiviert. Und
als objektiviertes Wissen tritt es dann - quasi von außen - den Mitgliedern einer Gesellschaft gegenüber und
zwingt sich ihnen auf. Objektivierungen sind mithin Prozesse, in denen Wissen gesellschaftlich akzeptiert und
seine Nicht-Beachtung sanktioniert wird. Objektiviertes Wissen ist Wissen, das in den allgemein als 'relevant'
approbierten Wissensvorrat einer Gesellschaft eingegangen ist.

Die Rede vom, die scheinbar objektiven Gegebenheiten als objektivierte Konstrukte erfassenden,
'soziologischen Blick' ist, so verstanden, nichts anderes als die (möglicherweise unziemliche) Literarisierung
dessen, was im Fachjargon heute noch einigermaßen sinnvoll 'Allgemeine Soziologie' genannt werden kann -
jenseits also ihrer traditionellen Verengung auf ein Lexikon von (strittigen) Grundbegriffen.

Forschungstechnisch gesehen meint 'Allgemeine Soziologie' dementsprechend die konzeptionelle Integration
von in Bezug auf je bestimmte Erkenntnisinteressen ausgewählten, jedoch Themen- und Gegenstands-
unspezifischen Instrumentarien des Faches. Allgemeine Soziologie, das ist das, was man sozusagen immer
braucht, um Soziologie an einem spezifischen Gegenstand bzw. Soziologie in einer spezifischen Art und
Weise betreiben zu können. Allgemeine Soziologie, das ist mithin sowohl ein System von Begriffen, als auch
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Theorie, und das sind - oft vernachlässigt - notwendigerweise auch Methoden. Durch kompetente
Kombination von Terminologie, Theorie und Methodologie gewinnen wir ein ebenso komplexes wie effizientes
Instrumentarium zur Rekonstruktion der sozialen Konstruktion von Wirklichkeit. Durch kompetenten Einsatz
dieses Instrumentariums produzieren wir Konstruktionen 'zweiter Ordnung', die dazu dienen, Konstruktionen
'erster Ordnung' zu durchschauen und damit letztlich für die Akteure praktisch verfügbarer zu machen (vgl.
dazu auch Hitzler 1997).

Richtet sich das allgemeine soziologische Erkenntnisinteresse somit auf die Frage, wie Menschen überhaupt
etwas über Regeln und Regelwidrigkeiten des menschlichen Zusammenlebens wissen, wie sie sich mit und
unter anderen Menschen und in mehr oder weniger institutionalisierten Ordnungen des Zusammenlebens
zurechtfinden, welche Probleme und welche Optionen sie unter welchen Bedingungen im institutionell mehr
oder weniger vorgeordneten Zusammenleben mit anderen Menschen haben, und wie sie ihre Probleme lösen
und ihre Optionen wahrnehmen (oder auch nicht), dann bietet es sich an, auf phänomenologische
Beschreibungen der menschlichen Welterfahrung als protosoziologischer Basis zur Begründung einer
Allgemeinen Soziologie zu rekurrieren.

II.

Das Korrelat menschlicher Welterfahrung, d.h. 'Lebenswelt' im Sinne Edmund Husserls (vgl. 1954, dazu auch
Welz 1996), ist bekanntlich ein egologisches Gebilde. In ihren konkreten Ausformungen ist sie den Subjekten
zugeordnet als deren je einzig wirklich erfahrbare Welt. Diese Variationen bauen sich auf aus allgemeinen,
unwandelbaren Grundstrukturen, dem 'Reich ursprünglicher Evidenzen', dem Apriori der Geschichte. Alfred
Schütz hat diese Idee Husserls aufgenommen und versucht, die allgemeinsten Wesensmerkmale der
Lebenswelt zu beschreiben (vgl. v.a Schütz/Luckmann 1979 und 1984). Dabei ging es ihm darum, auf dem
Wege kontrollierter Abstraktion zu den fundierenden Schichten von Bewußtseinsprozessen vorzudringen und
die universalen Strukturen subjektiver Konstitutionsleistungen aufzudecken.

Der laut Thomas Luckmann (1980) darin implizierte Anspruch, eine Universalmatrix für die
Sozialwissenschaften bereitzustellen, basiert auf der Grundannahme, daß alle gesellschaftlich konstruierte
Wirklichkeit aufruht auf der subjektiven Orientierung in der Welt und dem sinnhaften Aufbau der sozialen
Welt. Mithin ist die Mundanphänomenologie von Schütz und in der Nachfolge von Schütz, die sich um die
Aufdeckung der invarianten Strukturen der Lebenswelt bemüht, kein soziologischer Ansatz, sondern eine
proto-soziologische Unternehmung, die der eigentlichen soziologischen Arbeit zugrundeliegt (vgl. dazu
Luckmann 1993, Eberle 1993, Knoblauch 1996 sowie Hitzler/Honer 1984). Peter Berger und Hansfried
Kellner (1984, S. 69) weisen darauf hin, "daß diese Ebene der conditio humana sehr abstrakt ist. Sie
transzendiert Zeit und Raum und bringt daher die historisch konkreten Bedeutungssysteme in ihrer
Relativität nicht zum Ausdruck."

Unbeschadet dessen besteht die m.E. unmittelbar einleuchtende Relevanz des phänomenologischen
Lebenswelt-Konzepts für die Allgemeine Soziologie darin, daß es eine erkenntnistheoretische Basis für das
abgibt, was sozusagen 'klassisch' im Thomas-Theorem formuliert (und - jedenfalls in einer interpretativen
Lesart desselben - auch 'angelegt') ist (vgl. dazu Luckmann 1990, Eberle 1993): Nicht ein wie auch immer
als 'objektiv' hypostasierter Sachverhalt, sondern das Erleben des Akteurs ist maßgeblich für dessen
Situationsdefinition - und für die für ihn daraus folgenden (Handlungs-)Konsequenzen (vgl. dazu Hitzler
1999a). Mithin geht es soziologisch wesentlich darum, zu verstehen, wie Bedeutungen entstehen und
fortbestehen, wann und warum sie 'objektiv' genannt werden können, und wie sich Menschen die
gesellschaftlich 'objektivierten' Bedeutungen wiederum deutend aneignen, daraus ihre je 'subjektiven'
Sinnhaftigkeiten herausbrechen und dadurch wiederum an der sozialen Konstruktion der Wirklichkeit
mitwirken (vgl. dazu Berger/Luckmann 1969, auch Hitzler 1988).

Insofern avisiere ich hier ein Programm, das empirisch stark deskriptiv orientiert ist - und zwar an den
Erfahrungen, die Menschen machen. D.h., es geht um das Verstehen von Handlungssinn - und nicht (bzw.
zumindest weniger) um die Rekonstruktion sogenannter a-tergo-'Ursachen'. Ein solches Programm wiederum
impliziert ein allgemeines Forschungskonzept, das wegführt vom sozusagen 'kolonialistischen', pseudo-
objektivistischen Über-Blick (nicht nur) der konventionellen Soziologie - über die Köpfe der Akteure hinweg -
und hin zum mühevollen Durch-Blick sozusagen durch die 'Augen' der Akteure hindurch, wie es - wenigstens
der Idee und dem Prinzip nach - bislang eben am konsequentesten mit der Lebensweltanalyse in der
Tradition von Schütz verfolgt wird, als unabdingbar für eine Neuformulierung der theoretischen,
methodologischen, methodischen und empirischen Problemstellungen einer erfahrungswissenschaftlich
verstandenen Allgemeinen Soziologie.
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III.

"Das Festhalten an der subjektiven Perspektive" bietet, so Schütz (in Schütz/Parsons 1977, S. 65f), "die
einzige, freilich auch hinreichende Garantie dafür, daß die soziale Wirklichkeit nicht durch eine fiktive, nicht
existierende Welt ersetzt wird, die irgendein wissenschaftlicher Beobachter konstruiert hat." In der
phänomenologischen Lebensweltanalyse geht es dergestalt also 'schon immer' darum, die Welt durch die

subjektive Erfahrung 'hindurch' zu rekonstruieren.1) Allerdings ist die Problemstellung einer soziologischen
Lebensweltanalyse gegenüber der einer rein phänomenologischen entscheidend erweitert:

Lebensweltanalytisch arbeitende Soziologen zielen (auch und vor allem) darauf ab, die - zwangsläufig
typisierte - subjektive Perspektive, d.h. die Lebenswelten anderer Akteure zu rekonstruieren. Und in eben
dem Maße, in dem die Lebenswelt eines anderen Menschen zum Gegenstand des wissenschaftlichen
Interesses wird, wird somit zusätzlich das Problem methodologisch virulent, inwieweit und wie es überhaupt
gelingen kann, die Welt mit den Augen dieses anderen Menschen zu sehen, seinen subjektiv gemeinten Sinn
seiner Erfahrungen zu verstehen - und dadurch sein Handeln und im weiteren die Folgen seines Handelns im
(durchaus nicht nur harmonischen) 'Zusammenspiel' mit dem Handeln anderer (im Weberschen Sinne) zu

erklären.2) Soziologische Lebensweltanalyse muß deshalb, will sie nicht in die Untiefen einer empiriefernen
'Bilderbuch-Phänomenologie' abgleiten, integriert sein in ein methodenplurales, triangulatives
ethnographisches Forschungskonzept, wie es vor allem Anne Honer (z.B. 1993a: 32 ff, 1993b und 1994) und
Hubert Knoblauch (z.B. 1991, 1995 und 1996) unter dem Etikett einer 'lebensweltlichen Ethnographie'

ausgearbeitet haben.3)

Lebensweltliche Ethnographie als Forschungskonzept impliziert grundsätzlich eine quasi-ethnologische
Gesinnung des Soziologen gegenüber 'fremden' Kulturfeldern in seiner nächsten Nähe, d.h. die Bereitschaft,
soziale Praktiken in den mannigfaltigen Sinnwelten moderner Gesellschaften so 'unverwandt' anzuschauen,
als ginge es dabei um 'exotische' Sitten, Gebräuche und Weltanschauungen. Mithin ist, wie Anne Honer
(1995, S. 46) schreibt, auch lebensweltliche Ethnographie vor allem und zunächst einmal Ethnographie: die
Verknüpfung von praktischen Teilnehmer-Erfahrungen mit feldrelevanten Daten aller Art. Die Differenz zur
'reinen' Phänomenologie ist somit nur ein Spezifikum soziologischer Lebensweltanalyse. Sie ist zu ergänzen
durch die Differenz des soziologischen gegenüber dem ethnologischen Ethnographen:

Vom ethnographisch arbeitenden Ethnologen unterscheidet den soziologischen Ethnographen, daß er (der
Soziologe) selber begreifen und insbesondere auch Dritten begreiflich machen muß, daß er die 'Sprache' des
von ihm je untersuchten 'Feldes' tatsächlich nicht ohnehin und selbstverständlich beherrscht, "daß die
Herstellung von Intersubjektivität nicht nur ein Problem für den Anthropologen in einer fremden Kultur
darstellt, sondern auch für die Teilnehmer der Alltagswelt" (Knorr Cetina 1984, S. 44). Anders ausgedrückt:
Der soziologische Ethnograph, muß, sozusagen mitten im modernen Alltag, jene 'Fremde' überhaupt erst
einmal wieder entdecken bzw. sichtbar machen, die der ethnologische Ethnograph gemeinhin fast
zwangsläufig existenziell erfährt, weil und indem seine alltäglichen Routinen 'im Feld' fremder Kulturen oft
ziemlich brachial erschüttert werden.

Anders als der Ethnologe muß der soziologische Ethnograph also erst lernen, daß er nicht voraussetzen darf,
"daß seine Auslegung der neuen Kultur- und Zivilisationsmuster mit derjenigen zusammenfällt, die unter den
Mitgliedern der in-group gebräuchlich ist. Im Gegenteil, er muß", so Schütz (1972, S. 63), "mit
fundamentalen Brüchen rechnen, wie man Dinge sieht und Situationen behandelt". D.h., er muß 'die Fremde'
suchen, sozusagen entgegen der Gewißheit des 'Denkens-wie-üblich', des 'Und-so-weiter', der
'Vertauschbarkeit der Standpunkte' (vgl. Schütz 1971, S. 8-38), mit denen der gemeine Alltagsverstand -
auch mancher Soziologen - alles zu okkupieren pflegt, was als einigermaßen vertraut oder auch nur bekannt
in seinem Horizont erscheint. Kurz: Der soziologische Ethnograph muß sich typischerweise der Fremdheit des
Bekannten und Vertrauten in der 'eigenen' Gesellschaft durch eine artifizielle Einstellungsänderung erst
wieder bewußt werden.

Durch den 'fremden Blick' auf das je interessierende Phänomen erst versetzt sich der soziologische
Ethnograph in die Lage, sein eigenes, fragloses Vor-Wissen über dieses Phänomen zu explizieren. Diese
'Befremdung der eigenen Kultur' (Hirschauer/Amann 1997) aber gewährleistet erkenntnistheoretisch eben
die sogenannte phänomenologische Epoché, das artifizielle, methodische Ausklammern von
Alltagsgewißheiten, das man (in einer 'naiven' Variante) auch als 'Attitüde der künstlichen Dummheit'
bezeichnen kann (vgl. Hitzler 1986). 'Künstliche Dummheit' in diesem Verstande dient dazu, die Relativität
sozialer Konstruktionen zu erkennen. Sie ist dergestalt ein Hilfsmittel sowohl der ethnographischen
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Exploration als auch der hermeneutischen Interpretation von Weltsichten anderer Menschen (vgl. dazu
Soeffner/Hitzler 1994).

IV.

Forschungstechnisch bedeutet das, daß wir 'im ersten Schritt' die meisten der üblicherweise vom
Normalsoziologen als bedeutsam erachteten Fragen ausklammern und statt dessen fragen, was denn dem
Untersuchten - als einem (wie auch immer zu bestimmenden) Typus - wichtig ist, was er als 'seine Welt'
erfährt. Von seinen Wichtigkeiten aus fragen wir dann - 'im zweiten Schritt' - nach möglichst genauen
Informationen über das, was ihm wichtig ist - und eventuell, wie es kommt, daß ihm anderes unwichtig ist.
Denn (zumindest) "bevor man Phänomene aus Faktoren erklärt oder nach Zweken deutet, ist", so Helmuth
Plessner (1982, S. 229), "in jedem Fall der Versuch angezeigt, sie in ihrem ursprünglichen Erfahrungsbereich
zu verstehen."

'Perspektivenübernahme' heißt folglich die ideale Haltung im 'Feld'. Und das heißt: Teilnehmen - auch im
Sinne von 'Mitmachen' gemäß den in diesem 'Feld' je geltenden 'Stammesgewohnheiten'. Dementsprechend
betrachten wir als basale Methode der lebensweltlichen Ethnographie das, was man forschungstechnisch
beobachtende Teilnahme nennt. D.h., sich in möglichst Vieles existentiell involvieren (lassen), in
verschiedene Rollen schlüpfen, mit-tun, was zu tun je 'üblich' ist, und dabei nicht nur andere, sondern auch
sich selber beobachten: beim Teilnehmen ebenso wie beim Beobachten.

Zumindest dann, wenn man an den Praktiken des 'Feldes' interessiert ist, kann man auf diese
ethnographische Basisarbeit nicht verzichten, denn Praktiken lassen sich weder schlicht ab-fragen, noch über
Dokumente etwelcher Art (ohne weiteres) rekonstruieren. Abfragen oder dokumentarisch rekonstruieren läßt
sich tatsächliches Handeln vor allem deshalb so schwer, weil Akteure ihr routinisiertes Wirken in aller Regel
weder reflektieren noch explizieren, weil vielmehr zahlreiche Fertigkeiten und selbstverständlich gewordene
Geschicklichkeiten in ihre Körper gleichsam 'eingeschrieben' sind (vgl. dazu Knorr Cetina 1984, Neumann-
Braun/Deppermann 1998). Unbeschadet dessen läßt sich Ethnographie keineswegs auf eine rein
'registrierende' Form der Datengewinnung beschränken. Ihr Erkenntnisinteresse erstreckt sich
selbstverständlich auch auf all solche feldrelevanten Vorgänge, an denen der Ethnograph (warum auch
immer) nicht teilnehmen kann. Das bedeutet vor allem: Man muß mit den Menschen reden (mitunter auch in
Form von Interviews), aber eben doch auch: man muß Dokumente (aller Art) rezipieren, usw.

Zur Datengewinnung werden in der lebensweltlichen Ethnographie also Methoden verwendet, deren
Qualitätskriterium vor allem darin besteht, ob bzw. in welchem Maße sie geeignet sind, die Relevanzen der je
untersuchten Akteure aufzuspüren und zu rekonstruieren. 'Theoretische Distanz' und 'rein kognitives
Interesse' hingegen gilt es dem Feld (bzw. dem 'Fall') gegenüber zu gewinnen, wenn es darum geht, die wie
auch immer erhobenen Daten zu analysieren und die Analyse zu reflektieren. Deshalb bedingt das Interesse
daran, jenseits der Idiosynkrasien der Untersuchten ebenso wie der Forscher (ideale) Typen von
Welterfahrungen zu verstehen, sozusagen 'im zweiten Schritt' eben die sorgsame, hermeneutische
Interpretationsarbeit am fixierten Material (vgl. dazu die Beiträge in Hitzler/Honer 1997).

Mit diesen wenigen methodologisch-methodischen Hinweisen sollte (wenn nichts sonst, dann doch
zumindest) hinlänglich klargeworden sein, daß es, mit Hubert Knoblauch (1996) gesprochen, bei der
'Lebensweltanalyse' um 'Soziologie als strenge Wissenschaft' geht und um Sozialforschung als
methodologisch-methodisch reflektierte Unternehmung - jedenfalls nicht um eine subjektiv-moralisierende
Meinungs-Wissenschaft und auch nicht um eine selbstgefällig-ignorante Hau-Ruck-Empirie (welcher
Provenienz auch immer). Es geht vielmehr um adäquate, subjektiv interpretierte (und gegebenenfalls
sozialstrukturelle Bedingungsvariablen mitberücksichtigende) Rekonstruktionen je sinnhafter Aufbauten
sozialer Lebens-Welten (vgl. grundlagentheoretisch dazu Schütz 1974).

Was mit dem Konzept der 'Lebensweltanalyse' also befördert werden soll, das ist weder ein
psychologisierender Subjektivismus, noch eine bürgerliche Variante der Aktionsforschung, noch gar ein neuer
sozialwissenschaftlicher Unmittelbarkeitskult. Lebensweltanalyse im hier skizzierten Verstande ist vielmehr
ein epistemologisch und methodisch m.E. wohlbegründeter Beitrag zur Beförderung des professionellen

Gemeinschaftsunternehmens empirischer Sozialforschung.4) Gleichwohl ist damit die Frage nach der
gesellschaftstheoretischen Relevanz einer auf dem Forschungsprinzip der Lebensweltanalyse basierenden
Allgemeinen Soziologie noch kaum gestellt, geschweige denn beantwortet. Warum also betrachte ich
Lebensweltanalyse als nachgerade 'paradigmatisch' für eine modernisierungssensible
Gesellschaftswissenschaft?
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V.

Im Rekurs auf die - wesentlich durch Ulrich Beck in die aktuelle Diskussion gebrachte -

Individualisierungstheorie5) gehen wir davon aus, daß wir es gegenwärtig weder mit einer 'ordentlich' in
Stände, Klassen und Schichten gegliederten noch mit einer zu einem hypostasierten Mittelstand hin
nivellierten Gesellschaft mit eingeschmolzenen sozialen Antagonismen zu tun haben, sondern mit einer
Gesellschaft, in der die - zum Teil bizarren - Konsequenzen des sozialstrukturellen Modernisierungsprozesses
erst allmählich überhaupt zum Tragen kommen: Wir haben es mit einer komplexen Gesellschaft zu tun, in
der zumindest für die 'Masse' der sie belebenden Menschen mannigfaltige kulturelle, wirtschaftliche,
politische, religiöse und andere Optionen bereitstehen (vgl. dazu Gross 1994 und 1999; aber auch bereits
Luckmann 1967 sowie Berger/Berger/Kellner 1975).

Die Menschen orientieren sich an diesen sehr heterogenen und zum Teil antagonistischen, sozial mehr oder
weniger stimmig vor-organisierten Sinnkonglomeraten. Aber sie basteln diese individuell - was keineswegs
bedeutet muß: besonders originell - zu ihren je eigenen Lebenswelten zusammen (vgl. Hitzler/Honer 1994).
Das heißt, daß das tatsächliche Handeln nicht (jedenfalls nicht mehr) durch irgendwelche sozial gültigen
Ordnungen prä-determiniert ist (vgl. auch Esser 1989). Daraus resultiert vor allem, daß die
Relevanzstrukturen verschiedener Gesellschaftsmitglieder nur noch sehr bedingt und 'vorläufig' die gleichen
sind.

Wenn nun aber, wie Schütz und Luckmann (1979, S. 378) schreiben, "im Grenzfall, der Bereich des
gemeinsamen Wissens und der gemeinsamen Relevanzen unter einen kritischen Punkt zusammenschrumpft,
ist Kommunikation innerhalb der Gesellschaft kaum noch möglich. Es bilden sich 'Gesellschaften innerhalb
der Gesellschaft' heraus." Und eben dies ist der für die hier postulierte Notwendigkeit einer ethnologischen
Gesinnung des Soziologen gegenüber der eigenen Kultur entscheidende Befund, denn er impliziert, daß unter
solchen Bedingungen für jedes Gesellungsgebilde, für jede Gruppierung, auch innerhalb einer Gesellschaft,
andere Arten von Wissen und vor allem andere Hierarchien von Wissensarten relevant sind bzw. zumindest
relevant sein können.

Unter der Vielzahl solcher thematisch begrenzter Weltdeutungsschemata kann und muß der individualisierte

Akteur permanent wählen.6) Infolgedessen verortet er sich typischerweise in konkreten Beziehungen mit
überschaubaren Aktivitäten, integriert sich temporär in kleineren Gruppen bzw. bezieht sich auf für ihn
konkret faßbar scheinende Gruppierungen und übernimmt bestimmte, dort gültige Deutungs- und
Handlungsmuster wenigstens für Teilbereiche seines alltäglichen und außeralltäglichen Lebens. Anders
ausgedrückt: Der individualisierte Akteur bastelt typischerweise sein Leben sozusagen als (lediglich subjektiv
sinnhaftes) 'Patchwork' (vgl. Keupp, z.B. 1988) zusammen aus Partizipationen an verschiedenen Teilzeit- und
Spezialbereichsgemeinschaften (vgl. dazu z.B. Hitzler/Pfadenhauer 1998), in denen oft völlig heterogene
Relevanzsysteme gelten, von denen jedes lediglich einen begrenzten Ausschnitt seiner individuellen
Erfahrungen betrifft. Keines der bereitstehenden Weltdeutungsangebote kann allgemeine soziale
Verbindlichkeit beanspruchen. In jeder der vielen und vielfältigen Sinnwelten herrschen eigene Regeln und
Routinen, mit prinzipiell auf die jeweiligen Belange beschränkter Geltung (vgl. dazu z.B. Hitzler 1994, 1996,
1999b).

Diese Deutung der Lebenswelt des individualisierten Menschen als einem Insgesamt von Partial-Sinnwelten
korrespondiert weitgehend mit der Auffassung von Werner Marx, dem zufolge die Lebenswelt als eine
Pluralität von teils klar konturierten, teils unbestimmten, zweckhaften Sonderwelten zu begreifen ist: Jede
aktuelle Erfahrung, jede gegenwärtige Welt hat, so Marx (1987, S. 129), "den Gehalt einer Sonderwelt".
D.h., die Lebenswelt des individualisierten Akteurs besteht symptomatischerweise aus vielen derartigen
kleinen 'Sonderwelten' sowohl im privaten als auch im öffentlichen (institutionell vorgeordneten) Bereich. Der
Mensch am Übergang zu einer anderen Moderne lebt typischerweise nicht - zumindest nicht nur - in einer
(massenkulturell nivellierten) Welt, sondern in einer Vielzahl teilzeitlicher Welten, innerhalb derer er mit
jeweils verschiedenen anderen zusammen durchaus verschiedene 'Zwecke' verfolgt. Infolgedessen entfalten
sich, jenseits der medial, technokratisch und bürokratisch bereitgestellten 'Kultur für alle', in all diesen

heterogenen Welten mannigfaltige 'eigensinnige' Relevanzen.7)

In dem daraus resultierenden, auch sozialstrukturell labilen gesellschaftlichen Miteinander entfaltet sich nun
augenscheinlich eine verwirrende Vielzahl neuer Ungleichheiten. Und dementsprechend korrespondieren
inzwischen auch immer mehr wirklich erfahrungsrelevante Ungleichheiten mit den Grenzen jener sich um
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multiple Teil-, Sub- und Gegenkulturen, um Milieus und Szenen herausbildenden Interessenkonstellationen
(vgl. dazu Hitzler/Honer 1996).

Anders ausgedrückt: Während die für die traditionelle Moderne typischen direkten Verteilungskämpfe an
Bedeutung verlieren oder hochgradig ritualisiert sind, werden allenthalben mannigfaltige indirektere,
unreguliertere Verteilungskämpfe aller Art um materielle Güter, um Weltdeutungen, um Kollektiv-Identitäten,
um Lebensgewohnheiten und -qualitäten, um soziale Räume, Zeiten und Ressourcen, um
Gestaltungschancen, um Grundsatz- und Detailfragen ausgetragen, die sich kaum noch und immer weniger
mit dem überkommenen klassifikatorischen Analyse-Raster von links und rechts, von progressiv und
konservativ, von revolutionär und reaktionär, usw. fassen lassen (vgl. dazu z.B. Hitzler/Pfadenhauer 1999).
D.h., die gesellschaftliche Normalität besteht zusehends weniger aus harten, unausweichlichen und
unauflösbaren Antagonismen als aus einer Vielzahl kleiner, im alltäglichen Umgang aber sozusagen
permanenter Querelen, Schikanen und Kompromisse, die sich zwangsläufig im Aufeinandertreffen und
Aneinanderreiben kulturell vielfältiger Orientierungsmöglichkeiten und individueller Relevanzsysteme
ergeben.

VI.

Diese (ausgesprochen grobschlächtige) modernisierungstheoretische Skizze sollte hier lediglich deutlich
machen, daß die Erkundung kleiner sozialer Lebens-Welten in der programmatischen Tradition der
Lebensweltanalyse von Alfred Schütz keineswegs nur von wissens- und kultursoziologischem oder gar nur
von 'exotischem' Interesse ist, sondern daß dieses Forschungsprogramm für eine Neuformulierung der
Problemstellungen einer Allgemeinen Soziologie unter Indvidualisierungsbedingungen schlechthin hochgradig
relevant ist: Die in all den 'fremden Welten ganz in der Nähe' sich entwikelnden habituellen Eigen- und
Besonderheiten, die je speziellen Praktiken und Riten, die identitätsstiftenden Emblematiken und
Symboliken, die Relevanzsysteme und Wissensbestände, die Deutungsschemata und
Distinktionsmarkierungen werden zu zentralen Gegenständen einer individualisierungstheoretisch orientierten
Diagnose gesellschaftlicher Umstrukturierungen im Rahmen aktueller Modernisierungsprozesse. Und den
einschlägig befaßten soziologischen Quasi-Ethnologen der eigenen Gesellschaft wächst damit unter anderem
auch die ganz praktische Aufgabe zu, als 'Übersetzer' zwischen all den je 'eigensinnigen' Welten zu fungieren.

Anmerkungen

x) Erscheint in: "Soziale Welt", 4 /1999 <zurück>

1) Zur 'Programmatik' der Lebensweltanalyse vgl. z.B. Schütz 1971, S. 136-161, Schütz 1974, Luckmann
1980, 1990 und 1993; vgl. dazu auch Eberle 1993, Honer 1999 und Soeffner 1999; für eine eher
'sozialphänomenologische' Lesart von 'Lebenswelt' vgl. z.B. Grathoff 1989, Matthiesen 1983 und 1991,
Srubar 1983, 1988 und 1993. <zurück>

2) Schütz (1971, S. 160) selber hatte - als Theoretiker - ja bekanntlich noch darauf vertraut, daß der
Wissenschaftler "in offensichtlicher Übereinstimmung mit ganz bestimmten Strukturgesetzen die jeweils
gemäßen, idealen personalen Typen, mit denen er den zum Gegenstand seiner wissenschaftlichen
Untersuchung ausgewählten Sektor der Sozialwelt bevölkert" konstruieren kann. Dies betrifft jedoch erst die
theoretische Reflexion bereits analysierter Daten, keineswegs aber die (explorative) Gewinnung von Daten.
<zurück>

3) "'Lebensweltanalyse' meint ... den methodischen Versuch, die Welt gleichsam durch die Augen eines
idealen Typs (irgend-)einer Normalität hindurchsehend zu rekonstruieren. (...) Und die ideale Basis für für
die damit verbundene Form der Ethnographie ist eben ... der Erwerb der praktischen Mitgliedschaft an dem
Geschehen, das erforscht werden soll, und damit der Gewinn einer existenziellen Innensicht" (Honer 1996).
<zurück>

4) Vgl. dazu auch den Beitrag von Amann/Hirschauer in diesem Band. - Daß der Ansatz hierbei der
sogenannten 'qualitativen' Richtung zugerechnet wird, ist angesichts mancher unter diesem Etikett
firmierender Unternehmungen eher bedauerlich - wenngleich unter den gegebenen Umständen wohl richtig.
Auch daß dabei entsprechend der von Hans-Georg Soeffner (1989, S. 51-65) vorgenommenen
Differenzierung zwischen standardisierten und nicht-standardisierten Verfahren die letzteren bevorzugt
werden, resultiert nicht aus einer Abneigung gegen standardisierte Datenerhebung an sich, sondern daraus,
daß sich 'Lebensweltanalysen' in diesem Sinne (bislang) so schwer standardisieren lassen. <zurück>

5) Vgl. dazu z.B. die Beiträge in Beck/Beck-Gernsheim 1994, in Beck-Sopp 1997, in Beck 1997 und in
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Beck/Hajer/Kesselring 1999; vgl. auch Beck 1995, Berger 1996, Junge 1996, Schroer 1997; kritisch dazu die
Beiträge in Friedrichs 1998. <zurück>

6) Zwar gibt es nach wie vor 'alte' und auch immer wieder 'neue' Deutungs- und Glaubensangebote, die den
Anspruch symbolischer General-Erklärungen erheben (vgl. dazu z.B. Knoblauch 1999 sowie die Beiträge in
Honer/Kurt/Reichertz 1999), aber sowohl die Konversion in eine solche Meta-Sinnwelt, als auch die Frage der
Applizierbarkeit dort bereitgestellter Bewältigungsrezepte auf je eigene Lebenssituationen verbleiben als
Entschluß und Überzeugung beim Einzelnen - und sind ohnehin schon für den 'Nächsten' keineswegs mehr
verbindlich. <zurück>

7) Jedenfalls reicht der Begriff der 'Massenkultur' keinesfalls hin, um die erlebte soziale Wirklichkeit und die
sie prägenden Ausdrucks- und Bedeutungsschemata zu beschreiben (vgl. dazu auch die Beiträge in Soeffner
1988). <zurück>
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be
ra
te
d
fro
m

an
y
ov
er
al
l
O
r¬

de
r,
it

is
of
te
n
un
ab
le
to

m
ee
t
th
e
de
m
an
ds

m
ad
eo
n

it.
S
pa
ce

or
de
re
d

in
a
no
n-
hi
er
ar
ch
ic
al

w
ay

cr
ea
te
s
or
ie
nt
at
io
n
pr
ob
¬

le
m
s
at
di
ffe
re
nt

le
ve
ls

an
d
th
e
sy
ne
rg
ie
s
th
at

ar
e
th
e
go
al
of

tra
di
tio
na
l
pl
an
ni
ng

ar
e
lo
st
.
Th
e
"s
uc
ce
ss
"
of
th
e

ci
ty

of
bu
ild
¬

in
gs

lie
s
m
os
t
pr
ob
ab
ly

in
th
e
sh
ift

of
th
e
fo
cu
s
of
in
te
re
st

fro
m

pu
bl
ic

sp
ac
e
to
in
di
vi
du
al

bu
ild
in
gs
.
W
ha
t
w
as
,
fo
r
a

lo
ng

tim
e,

ty
pi
ca
l
of

ru
ra
l
ar
ea
s
se
em
s
to

su
it
co
nt
em
po
ra
ry

so
ci
et
y,

in
w
hi
ch

th
e
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nc
ep
t
of
C
om
m
un
ity

is
lit
tle

va
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ed

an
d
th
e
te
rm
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bl
ic

is
us
ed

al
m
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t
ex
cl
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el
y

in
th
e
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A
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"
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of
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th
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e
re
la
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d
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r
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e
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t
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w
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S
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w
ho
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pr
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s

an
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fil
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tio
n
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a
ce
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in
gr
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p
an
d
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of
th
es
e
bu
ild
in
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a
he
te
-

ro
to
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ex
te
rn
al
ly
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"m
on
ol
ith
ic
"
an
d
in
tro
ve
rte
d
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po
ss
i¬

bl
e?

W
ith

a
sp
ac
e
be
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ee
n
th
em

th
at

is
in
-b
et
w
ee
n

in
th
e

tru
e
se
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e
of
th
e
te
rm
,
w
ith
ou
t
an
y
m
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ni
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in
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el
f,
be
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os
se
d
w
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a
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r
fro
m
U
nd
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to
U
n¬
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d
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a
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?T
he

sp
ac
e
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e
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of
a
ci
ty
.
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h
W
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fo
r
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e,

th
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e
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e
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r
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s
th
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t
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,
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ha
s
lit
tle

to
do

w
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th
e
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ns
te
lla
tio
ns
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sc
ri-
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d

by
M
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tin

S
te
in
m
an
n.

W
ha
t
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la
ck
in
g

is
th
e
ar
ch
ite
ct
ur
al

ca
re
,
re
st
ra
in
t
an
d
co
ns
id
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at
en
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s
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ta
lly

ne
ce
ss
ar
y
in

ur
ba
n
pl
an
ni
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ba
se
d

on
co
ns
te
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.
R
ea
l
ar
ea

m
an
ag
e-

m
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t

is
no
t
de
te
rm
in
ed

by
a
th
ou
gh
tfu
l
se
qu
en
ce
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ar
ch
ite
c¬

tu
ra
l
in
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rv
en
tio
ns

th
at

re
la
te

to
ea
ch

ot
he
r
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t
by

th
e
si
m
ul
-
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ne
ity
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d
ov
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pp
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g
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oc
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s
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th
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an
y
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e
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e
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d
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n
th
e
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.
A
lth
ou
gh
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l
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e
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m
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f
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tto
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¦
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