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EINFUHRUNG 



Einleitung: Zur Entwicklung des Konzeptes 
sozialer Milieus und Mentalitaten 

Helmut Bremer/Andrea Lange-Vester 

Im Mittelpunkt dieses Bandes steht die Frage, wie die gegenwartigen gesell-
schafllichen Veranderungen und Auseinandersetzungen auf die sozialen Milieus 
wirken. Werden sie eher als Herausforderungen wahrgenommen, die die Men-
schen prinzipiell durchaus bereit sind anzunehmen? Oder bedeuten sie eher 
Zumutungen, die sie uberfordem und die Beftirchtung starken, den Anschluss an 
die Gesellschaft zu verlieren? In diesen Fragen aktualisiert sich ein altes, in den 
Sozialwissenschaften immer schon kontrovers diskutiertes Thema, ob namlich 
die sozialen Akteure den Strukturwandel aktiv mitgestalten konnen oder ob sie 
eher passiv und damit Spielball gesellschaftlicher Verhaltnisse sind. 

Dabei scheint die Lage zu Beginn des neuen Jahrhunderts auf den ersten 
Blick eindeutig zu sein. Die neo-liberale Okonomie und Politik, die sich mit 
dem Riickzug des Staates auch im sozialen und kulturellen Bereich zunehmend 
durchgesetzt hat, zwingt die Menschen immer starker dazu, ihre Leistungen zu 
steigem und sich flexibel, mobil und eigenverantwortlich zu verhalten. Ihnen 
bleibt angesichts der gewaltigen okonomisch-sozialen Dynamik anscheinend gar 
nichts anderes ubrig, als sich diesen Prozessen und Anforderungen zu fugen. 

Die typenbildende Mentalitdts- und Miiieuanalyse, besser bekannt als Mi-
lieuansatz, der insbesondere von Michael Vester entwickelt worden ist, ermog-
licht eine andere, differenzierte Sichtweise. Was nach auBen als Passivitat und 
Anpassung an Strukturveranderungen erschemen mag, ist demnach keineswegs 
damit gleichzusetzen, dass sich die Milieus aufgeben und bedingungslos den 
Verhaltnissen unterordnen. Bezieht man die Perspektive der Akteure mit ein, 
geht es vielmehr immer um spezifische Arrangements, in denen die Menschen 
ihre bisherigen Lebensweisen mit den auBeren Handlungsbedingungen neu 
abstimmen. Das geschieht jedoch nicht nach der Art eines mechanischen Refle
xes. Vielmehr werden gesellschaftliche Veranderungen aus der Perspektive der 
inkorporierten Prinzipien der Lebensfuhrung interpretiert und entsprechend 
integriert. Die Arrangements, mit denen sich die Menschen und sozialen Grup-
pen auf die Lebensbedingungen einstellen, sind, wie Bourdieu (1992: 33) for-
muliert hat, „Resultat einer Art Alchimie, eines Umwandlungsprozesses". 
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So grenzt sich Michael Vester, dem dieser Sammelband gewidmet ist, 
deutlich ab von Auffassungen, die aus der jetzt zu konstatierenden sozialen 
Polarisierung und der „Wiederkehr sozialer Klassenunterschiede" umstandslos 
und pauschal auf Verelendung und Anomie schlieBen (vgl. Vester 2005a: 21). 
Genauso kurzschlussig sei jedoch die Gegenposition, wonach die Menschen 
bestimmter Zumutungen als „Anreize" bedtirfen, um sich gewissermaBen fur 
das postmodeme, globalisierte Zeitalter fit zu machen. Beide Sichtweisen ver-
kennen, dass die Akteure iiber Potenziale verfugen und Strategien mobilisieren 
konnen, um Veranderungen zu bewaltigen, dass sie also „nicht nur wehrlose 
Opfer" sind (ebd.: 27). Zugleich sind diese Potenziale den Menschen nicht, wie 
in einem Gliicksspiel, einfach zugefallen, sondem es sind erworbene Ressour-
cen, also das Ergebnis miihsamer, langfristiger Arbeit. Die Missachtung und 
Entwertung dieser Investitionen empfinden die Menschen als entwiirdigend und 
demoralisierend (vgl. Schultheis/Schulz 2005). 

Unbestritten ist heute, dass die Milieus und das Gefuge sozialer Ungleich-
heit unter Druck geraten sind. Aber zu welchen sozialstrukturellen Verschie-
bungen das genau fuhrt, welche Konflikt- und Integrationspotenziale sich erge-
ben Oder wie sich die Menschen auf die erhohten Bildungsanforderungen um-
stellen, das kann daraus nicht linear abgeleitet werden. Lehnt man mit Michael 
Vester pauschalisierende Annahmen ab, dann sind differenzierte Analysen not-
wendig, um aufzeigen zu konnen, inwiefem sich flir die sozialen Gruppen Ver-
haltenszumutungen oder auch Gestaltungsspielraume fur die Umsetzung ihrer 
antizipierten sozialen Laufbahnen ergeben. Das Konzept der „sozialen Milieus" 
tragt dazu bei, solche Entwicklungen genauer zu untersuchen. 

/. Besonderheiten der typenbildenden Mentalitdts- und Milieuanalyse 

Der Milieuansatz wurde zuerst von Stefan Hradil (1987) in die Sozialwissen-
schaften zurtickgebracht. Grundlegend fur seine Arbeit waren 

„Verwunderung und Verargerung dariiber, daB Sozialstrukturanalyse - genauer gesagt, die 
Analyse ungleicher Sozialstruktur - in der Bundesrepublik wie auch in anderen fortgeschrit-
tenen Gesellschaften in erster Linie mit Hilfe von Klassen- und Schichtmodellen (...) betrieben 
wird, daB diese Schemata aber den heutigen Gegebenheiten ganz offenkundig nicht mehr ent-
sprechen" (ebd.: 7). 

Insbesondere lieBen diese offen, wie die Menschen soziale Ungleichheit wahr-
nehmen und erfahren, wie sie also vereinfacht gesagt „objektive" Lebenslagen 
„subjektiv" verarbeiten und in spezifische Muster der Alltagspraxis iiberfiihren. 
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Um das beschreiben und analysieren zu koiinen, schlug er vor, das Milieukon-
zept fruchtbar zu machen. 

Diesen Faden nahm die Arbeitsgruppe um Michael Vester auf. Sie kniipfte 
ihn mit „offenen Enden" anderer Konzepte zusammen und entwickelte den 
Ansatz der sozialen Milieus in spezifischer Weise weiter (siehe unten). Insbe-
sondere wird dabei an die Theorie des sozialen Raums und des Habitus von 
Pierre Bourdieu (1982) angeschlossen. Danach sind vor allem die verinnerlich-
ten und daher relativ dauerhaften Grundsatze der Lebensftihrung sowie die Posi
tion im okonomischen Feld ausschlaggebend fur die Klassen- bzw. Milieuzuge-
horigkeit. Mit diesem Zugang bewegt sich die Arbeitsgruppe um Michael Vester 
in der Tradition von Emile Durkheim (1988) - in dessen frtiher Milieukonzepti-
on die Beriicksichtigung ,objektiver' Lebensbedingungen und ,subjektiver' 
Haltungen bereits enthalten ist - und Max Weber (1972), m der ja auch die 
Arbeiten Bourdieus angesiedelt sind. 

Kennzeichnend fur die typenbildende Mentalitats- und Milieuanalyse ist 
weiterhin die im Habitus als dem „einheitsstiftenden Erzeugungsprinzip" 
(Bourdieu 1982: 283) angelegte Ganzheitlichkeit. Es geht somit nicht um ein-
zelne Praktiken und Einstellungen, sondem um den „Zusammenhang zwischen 
hochst disparaten Dingen", der durch den Habitus gestiftet wird: „Wie einer 
spricht, tanzt, lacht, liest, was er liest, was er mag, welche Bekannte und Freun-
de er hat usw. - all das ist eng miteinander verkniipft" (Bourdieu 1992: 32). 

Der Habitus ftihrt als eine Art Wegweiser durch das Leben. Dass dies ti-
berwiegend unbewusst und wie automatisch geschieht, wird erst auf der Grund-
lage bestimmter, langfristig eingeiibter Sichtweisen moglich, die auf die im 
Herkunftsmilieu gegebenen Bedingungen verweisen und die im Laufe der Zeit 
mit zunehmend schlafwandlerischer Sicherheit praktiziert werden. Dem liegt ein 
Verstandnis zugrunde, wonach die Habitusausbildung als Sozialisation anzuse-
hen ist (vgl. Krais/Gebauer 2002: 61 ff.). Die biographisch erworbenen und 
verinnerlichten Schemata des Wahmehmens, Denkens und Handebis - Bour
dieu (2001: 178) spricht auch von „Prinzipien der Sichtung und Ordnung" -
sind auch wirksam, wenn sich die Menschen auf veranderte oder neue gesell-
schaftliche Felder einstellen. Gegenuber den konkreten Handlungsvorausset-
zungen sind die sozialen Milieus deshalb relativ autonom, d.h. sie wandehi sich 
nicht beliebig, sondem in der Tradition des Habitus. Gefunden werden konnte 
dieses Muster der „Habitusmetamorphose" etwa in der Analyse lebensge-
schichtlicher Zwei-Generationen-Interviews (vgl. Vester u.a. 2001: 311 ff.; 324 
ff.). Dadurch wird die durch die Individualisierungsthese nahegelegte Annahme 
relativiert, wonach sich die Lebensweisen von den sozialstrukturellen Bedin
gungen entkoppeln und Lebensstile frei gewahlt werden. 
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Abb. 1: Die sozialen Milieus in Westdeutschland 
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In der „Landkarte der sozialen Milieus" (vgl. Abb. 1), die hier nur in gro-
ben Linien umrissen werden kann, lassen sich flinf groBe „Traditionslinien" 
sozialer Milieus unterscheiden (in der Abbildung fett umrandet). Es handelt sich 
um die Traditionslinie von Macht und Besitz (oben rechts), der akademischen 
Intelligenz (oben halb-links), der Facharbeit und der praktischen Intelligenz 
(mitte-links) sowie die standisch-kleinbiirgerliche und die unterprivilegierte 
Traditionslinie (mitte-rechts und unten) (Vester u.a. 2001: 34 f.). 

Die beiden Traditionslinien oberhalb der Trennlinie der Distinktion verbin-
det ihr Herrschaftsanspruch und ihre exklusive Lebenspraxis, mit der sie sich 
von den „gewohnlichen" Milieus und ihrer Massenkultur abgrenzen. Die Mili
eus der beiden groBen Traditionslinien oberhalb der Trennlinie der Respektabili-
tat verbindet ihr Streben nach sozialer Anerkennung und geachteten, stetigen 
Lebensweisen. Dabei orientieren sich die standisch-kleinbtirgerlichen Milieus 
starker an der Einbindung in hierarchische Strukturen, an Status und Prestige. 
Dagegen setzen die Milieus der Facharbeit auf Autonomic, Leistung und Kom-
petenz, was sich vor allem in der deutlich aufgeschlosseneren Haltung zu ver-
mehrtem Bildungserwerb zeigt. Vor allem diese Differenzierungen der mittleren 
Milieus bedeuten gegentiber den bourdieuschen Analysen der gesellschaftlichen 
Mitte (vgl. Bourdieu 1982) eine wesentliche Weiterentwicklung. Die unterprivi-
legierten Milieus schlieBlich ringen am starksten um den Anschluss an die re-
spektable Gesellschaft, d.h. um ein geregeltes Leben in geordneten, „vorzeigba-
ren" Verhaltnissen. 

Insgesamt zeigt das Bild der sozialen Milieus, dass sich Milieuwandel und 
Mobilitat vor allem als horizontale Pluralisierung der Klassenkulturen auBem 
(in Abb. 1 durch die feineren, diagonalen Linien gekennzeichnet). Das heiBt, 
dass in den jiingeren Generationen, gestiitzt auf verbesserte Lebens- und hohere 
Bildungsstandards, modemere Lebensstile entwickelt und vergleichsweise mehr 
Selbstbestimmung und Autonomic in der Lebensgestaltung gefordert werden. 
Vertikaler Aufstieg tiber die Distinktionslinie ist nur etwa vier Prozent der Be-
volkerung, die sich im „Gehobenen Dienstleistungsmilieu" fmden, gelungen. 

2. Entwicklungswege und Forschungsschwerpunkte 

Der Beginn der systematischen Entwicklung des Milieuansatzes liegt mittler-
weile fast 20 Jahre zuriick. Er kann auf das Jahr 1987 datiert werden, in dem das 
von der Volkswagen-Stiftung geforderte Forschungsprojekt Der Wandel der 
Sozialstruktur und die Entstehung neuer gesellschaftlich-politischer Milieus in 
der Bundesrepublik Deutschland vorbereitet wurde. Dieses Projekt, dessen 
Ergebnisse unter dem Titel Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel 
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zuerst 1993 und spater, in einer vollstandig uberarbeiteten und aktualisierten 
Auflage, 2001 veroffentlicht wurden (vgl. Vester u.a. 1993, 2001), wurde zum 
Wegbereiter weiterer Studien und zum Markenzeichen der hannoverschen Mi-
lieuforschung. Dabei sind einige Voraussetzungen fur diese Forschung schon 
langerfristig geschaffen worden. 

Bereits in den 1960er Jahren arbeiteten Michael Vester und Peter von Oert-
zen gemeinsam mit anderen an einem Konzept gesellschaftlicher Klassen, das 
der eigensinnigen Beteiligung sozialer Akteure am Zustandekommen der All-
tagspraxis starker Rechnung trug als es im mainstream der deutschen Sozialwis-
senschaften ublich war (vgl. Vester 2003: 198 f.). Im Spannungsfeld zwischen 
Frankfurter Schule und demokratisch-sozialistischer Arbeiterbewegung hatte 
sich Michael Vester mit der Thematik zunachst wahrend seines Studiums in 
Frankfurt auseinandergesetzt. Dies mit politisch engagierten Kommilitonen, die 
zusammen die Studentenzeitung „neue kritik" herausgaben und die sich zudem 
sehr stark in intemationalen Zusammenhangen orientierten. Als Assistent und 
spaterer Kollege kam er anschliel3end nach Hannover zu Peter von Oertzen, dem 
Vertreter eines demokratischen, unorthodoxen Marxverstandnisses und insbe-
sondere einer Demokratisierung der Wirtschaft und des Bildungssystems. Fur 
diese wissenschaftliche Richtimg nahm Peter von Oertzen die Position eines 
Anregers und Forderers ein, ahnlich wie sie Karl Martin Bolte fur die differen-
zierende Schichtungssoziologie in Mtinchen eingenommen hat. Dies verdeut-
licht auch den Stellenwert des Beitrags von Peter von Oertzen in diesem Band, 
der diese unorthodoxe, demokratische Lesart der marxschen Theorie und der 
Geschichte der sozialen Bewegungen exemplarisch darstellt. 

Ausdruck dieser Richtung sind auch die frtihen historischen Analysen zur 
Entwicklung der englischen und deutschen Arbeiterklasse im neu entstehenden 
Industriekapitalismus von Michael Vester und Heiko Geiling, die beide seit den 
1970er Jahren zusammenarbeiten. Sie grenzen sich ab von Positionen, nach de-
ren Verstandnis der Entstehung der Arbeiterklasse ein anomischer Zerfall der 
sozialen Gruppen vorausging, aus denen sich die Industriearbeiterschaft rekru-
tierte. Die industrielle Revolution wird hingegen als ein Prozess verstanden, in 
dem die sozialen Gruppen „ihre filiheren Mentalitaten, Vergemeinschaftungs-
weisen und Protesttraditionen mitgenommen und auf die neuen Bedingungen des 
Industriekapitalismus umgestellt haben (Vester u.a. 2001: 133). Michael Vester 
(1970) bezeichnet diese Umstellung als historischen Lemprozess im Sinne einer 
Umwandlung oder Transformation, wahrend bei Heiko Geiling (1985) die be-
harrlichen Momente erworbener Identitaten noch starker betont werden. Die 
longue duree des Habitus ist bis heute eine wichtige Grundlage fur das Ver
standnis gesellschaftlichen Wandels geblieben, das in den erwahnten Habitus-


