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Vorwort 

Soziologie befasst sich mit gesellschaftlichen Verhdltnissen und dem 
Handeln zwischen Individuen in diesen Verhdltnissen. Diese Definition 
aus dem ersten Band dieser Einfiihrung soil die Briicke zwischen den 
Fragen bilden, die dort behandelt werden, und denen, um die es hier 
gehen wird. Dort steht die Frage im Vordergrund, wie Gesellschaft 
moglich ist, in welchen Institutionen sie uns gegentibersteht und wie sie 
sich sowohl als Struktur wie auch als Prozess darstellt. Um es mit ei-
nem Schlagwort zu sagen: Es geht um die Makrothemen der Soziolo
gie. Deshalb tragt der erste Band auch den Titel „Der Blick auf die Ge
sellschaft", was zugleich auch andeutet, dass und wie wir als Soziolo-
gen auf die Gesellschaft sehen. 

In diesem zweiten Band wird die Frage gestellt, wie die Individuen 
Teil der Gesellschaft werden, wie sie in ihr handeln und wie sie zu „den 
anderen" stehen. Wieder mit einem Schlagwort: Es geht um Mikrothe-
men. Deshalb lautet der Titel auch „Die Individuen in ihrer Gesell
schaft". Obwohl im ersten Band der Einfiihrung wichtige Grundlagen 
fiir die Fragen hier angesprochen und hier Themen ausgefilhrt werden, 
die die Grundlagen dort plastischer machen, meine ich doch, dass beide 
Bande fiir sich gelesen und verstanden werden konnen. Was allerdings 
das Ideale ware, erhellt aus meiner eingangs gegebenen Definition von 
Soziologie. 1 

Die Erklarungen meiner Art zu schreiben und meine Uberzeugung 
zur „richtigen" Theorie will ich nicht wiederholen, und auch Nietzsches 
Empfehlung zum Lesen kluger Bixcher setze ich einfach voraus. Nur 
eine Sache wiederhole ich wortlich, well sie fiir den Zugang zur Sozio
logie m. E. unabdingbar ist: Eine soziologische Einfiihrung soil mit 
einer neuen Wissenschaft vertraut gemacht werden, die von fast nichts 
anderem handelt als dem, was wir immer schon verstanden zu haben 

1 Fiir alle Falle habe ich die Hauptthemen der Gliederung aus Band 1 hier in das 
Register iibemommen. 
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glauben. Das gelingt am besten, wenn man in Ruhe mitdenkt. Wenn ich 
also immer wieder Beispiele bringe, dann sollten Sie nicht das Tempo 
erhohen und sagen „klar, kenn' ich!", sondem nachdenken, welches 
Beispiel Ihnen A?iZ[x einfallt. Wenn Ihnen eins einfallt, das meine Uber-
legungen oder die der anderen Soziologen widerlegt, umso besser. 
Dann beginnt soziologisches Denken zu wirken! Soziologie hat etwas 
mit Irritation zu tun - und vor allem: mit dem Mut, sich des eigenen 
Verstandes zu bedienen. Beim ersten beginnt Theorie, beim zweiten -
so hoffe ich - Praxis. 

Jetzt zum Thema dieses zweiten Bandes. Wie sich das Lidividuum 
als Mitglied von Gesellschaft erfahrt, das interessiert hin und wieder 
auch den Mann auf der StraBe, vor allem immer dann, wenn es ihm 
nicht gut geht. Dann lamentiert er iiber die Verhaltnisse („Was sind das 
bloB fiir Zeiten?!"), vermisst Freundlichkeit und Zuwendung („Die an
deren denken nur noch an sich!") oder fiihlt sich von den anderen nicht 
verstanden. Doch anders als der Mann auf der StraBe, der sich oft nur 
dann, wenn ihm seine „Betroffenheit" auf die Seele fallt, zum Nach-
denken anschickt, wartet der Soziologe nicht, bis ihn etwas personlich 
beriihrt, sondem macht sich professionell in den Problemen und ganz 
besonders in den Gewissheiten im Alltag von ganz normalen Menschen 
zu schaffen. Warum das so ist und auch so sein soUte und womit man 
dann rechnen muss, wenn man beginnt, den Dingen auf den Grund zu 
gehen, und sich im soziologischen Misstrauen iibt, das habe ich aus-
flihrlich im ersten Band diskutiert. 

Obwohl ich hoffe, Ihnen fiir das, was nach den ersten Verunsiche-
rungen und Aussichten dann an soziologischen Uberlegungen zu vielen 
Aspekten der gesellschaftlichen Realitat gebracht wurde, auch etwas 
Mut gemacht zu haben, will ich in diesem Vorwort doch noch einmal 
daran erinnem, was Ihnen passieren kann, wenn Sie Soziologie als 
„Lehre vom zweiten Bhck", wie es NIKLAS LUHMANN (1979, S. 170) 
einmal gesagt hat, betreiben. Sie konnen leicht zum Storenfiied wer-
den, weil Sie Dinge, die anderen ganz selbstverstandlich sind, ganz 
anders sehen. Manche genieBen diese RoUe als professionelle Durch-
blicker, wundem sich aber, warum ihnen keiner so richtig zuhort oder 
warum sich die Verhaltnisse nicht andem. Andere sind frustriert, weil 
ihre soziologischen Fragen bei den allermeisten ins Leere laufen. Die 
wissen namhch immer schon Bescheid, und die groBen Erklarungen 
wie AGIL-Schema und Autopoiesis oder Individualisierung sagen ih-
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nen nichts. Da bedarf es schon geduldiger Aufklarung, um soziologi-
sches Denken in Gang zu bringen. Ich vermute, dass es bei den folgen-
den Themen etwas leichter sein wird, denn immerhin geht es um so 
einfache wie umsttirzende Fragen wie zum Beispiel die folgenden: 

• Woran orientieren wir uns? 
• Wie werden wir eigentlich, was wir sind? 
• Wie gehen wir miteinander um? 
• Wie stehen wir zu ,4^^ anderen"? 
• Wie stellen wir uns vor anderen dar? 

Sie merken, die soziologischen Fragen rticken ganz nah an das Indivi-
duum heran, auch an den Soziologen! In dem Augenblick namlich, wo 
wir die Fragen fur die Beobachtung der anderen scharfen, kommen die 
von ALVIN W . GOULDNER SO genannten „Hintergrundannahmen" 
(Gouldner 1970, S. 44) ins Spiel. Es sind implizite Annahmen tiber eine 
„wahre" Gesellschaft, iiber das „richtige" Verhalten des „Individuums 
an sich" und - das dtlrfen wir nicht vergessen - tiber unsere eigene 
Identitat! Wenn wir iiber die anderen sprechen, sprechen wir auch liber 
uns. 

Verstehen Sie diese knappen Andeutungen, die im ersten Band die-
ser Einleitung ausflihrlich begriindet wurden, deshalb auch als Ermun-
terung und als Wamung zugleich. Soziologie ist nicht leicht zu haben, 
auch wenn man meint, mit Fragen zu beginnen, die einem „eigentlich" 
vertraut sind. Aber umgekehrt gilt auch: Von der Soziologie lasst man 
nicht mehr so leicht, wenn man erst einmal gelemt hat, sich vorzustel-
len, wie die Dinge auch anders sein konnten. Bei den guten kommen 
wir so darauf, unter welchen Bedingungen wir sie erhalten konnen, bei 
den schlechten, wie wir sie moghcherweise andem konnen. Das ware 
nicht der schlechteste Beitrag, den die Soziologie als niitzliche und 
praktische Wissenschaft fiir eine humane Welt leisten konnte! 

Vorwort zur 2., iiberarbeiteten und erweiterten Auflage 

Wie im ersten Band der Einfuhrung habe ich auch in diesem zweiten 
Entwicklungslinien der soziologischen Diskussion nachgezeichnet. 
Nach der dort vorgenommenen Unterscheidung zwischen einem nor-
mativen und einem interpretativen Paradigma oder, anders gesagt, zwi-
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schen einer Perspektive, die vom Ganzen und von Strukturen, und ei-
ner, die vom Individuum und Prozessen ausgeht, habe ich bei den 
Themen, wo das sinnvoU war, die Theorien von GEORG SiMMEL, MAX 

WEBER, GEORGE HERBERT MEAD und TALCOTT PARSONS nachgetra-
gen. An anderen Stellen habe ich Positionen noch etwas profiUert. Das 
gilt unter anderem fur den Anspruch und die Erklarungskraft des „me-
thodologischen IndividuaUsmus", die ich im Kapitel iiber die individua-
hstischen Theorien des Verhaltens behandele, und fiir den Zusammen-
hang von Sprache und SoziaUsation. Warum ich das ursprunghch nicht 
intendierte didaktische Prinzip der immer neuen Hinfuhrungen zu 
Themen und der entsprechenden Wiederholungen in der zweiten Auf-
lage noch verstarkt habe, habe ich am Ende des neuen Vorworts zum 
ersten Band erklart. 

Nach einigen Uberlegungen habe ich die These von DAVID RIESMAN 

iiber die „AuBenleitung" in der Modeme unter die Theorien zur Identi-
tat subsumiert, um auf die riskanten Bedingungen aufmerksam zu ma-
chen, unter denen das Individuum vor den Anderen auftritt. 

Um den Bogen von der Gesellschaft zum Individuum zu schlagen 
und dann wiederum dessen Gewicht gegeniiber dieser herauszuarbei-
ten, habe ich das Kapitel iiber Identitat an den Schluss gestellt. 

Dass ich ein neues Schlusskapitel unter eine Uberschrift gestellt ha
be, die scheinbar unsoziologisch ist, hat zwei Griinde: Zum einen haben 
mir die erfreulichen Reaktionen auf die Einfuhrung gezeigt, dass viele 
Soziologinnen und andere Interessierte sie als Aufklarung iiber die 
Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft gelesen und 
daraus Hinweise entnommen haben, was sie selbst und ganz konkret 
unter gegebenen sozialen Verhdltnissen tun konnen. Zum anderen woU-
te ich noch einmal betonen, dass die Reflexion „gegebener sozialer 
Verhaltnisse" von einem bestimmten Interesse geleitet sein muss: Es 
steht in den letzten drei Satzen des Vorworts zur ersten Fassung dieses 
zweiten Bandes der Einflihrung in die Soziologie. Und um es ganz klar 
zu machen, worum es mir geht, endet dieser zweite Band mit demsel-
ben Satz wie der erste Band. 

Hagen, im April 2004 
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Vorwort zur 3. Auflage 

Die rasch notwendig gewordene 3. Auflage gab mir die Gelegenheit, 
den Text an einigen Stellen zu aktualisieren. Das Vergleichen innerhalb 
der Theorien und zwischen ihnen habe ich erleichtert, indem ich in den 
FuBnoten Seiten angegeben habe. Die vielen Rtickmeldungen haben 
mir gezeigt, dass mehr und anderes nicht erforderlich ist. Deshalb 
zeichne ich den langen Weg „Vom Individuum zur Individuahsierung" 
an anderer Stelle (Abels 2006) nach und erweitere dort auch die Per-
spektive auf das Thema „Identitat". 

Miinster, im JuH 2006 
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Uber den Handlungsreisenden Willy Loman schreibt Arthur Miller: „Er 
besitzt tatsachlich Werte. Nur die Tatsache, dass diese Werte sich nicht 
verwirklichen lassen, ist es, was ihn zur Verzweiflung treibt, wie so 
viele andere Menschen leider auch. Nur derjenige, der wirklich ohne 
alle Werte und Ideale lebt, fixhlt sich immer und iiberall voUkommen 
wohl, denn zwischen nichts und irgendetwas ist ja kein Konflikt mog-
hch."i Das erste mag man wohl glauben, das zweite ist soziologisch 
wohl nicht denkbar, denn es gibt kein hidividuum ohne Werte, und eine 
Gesellschaft ohne Werte ware keine Gesellschaft. 

Im soziologischen Sinne kann man unter Werten die bewussten oder 
unbewussten Vorstellungen der Mitglieder einer Gesellschaft verste-
hen, was man erstreben und wie man handeln soil. Durch diese koUek-
tiven Vorstellungen des Guten und Richtigen fiihlen sich die Individuen 
einander verbunden. 

• Werte geben einen allgemeinen Orientierungsrahmen fiir Denken 
und Handeln ab, Normen schreiben mehr oder weniger streng 
vor, wie gehandelt werden soil. 

• Normen sind Regeln, tiber deren Einhaltung die Gesellschaft 
wacht. Das tut sie mittels positiver oder negativer Sanktionen, 

1 Arthur Miller im Programmheft „Der Tod eines Handlungsreisenden", Schauspiel 
Essen 1993, S. 9 



16 1 Werte und Normen 

also Lob und Strafe. Sie erreicht Normkonformitat aber viel wir-
kungsvoUer dadurch, dass uns Normen im Prozess der Sozialisa-
tion als „normar' nahegebracht werden, dass wir sie als vemiinf-
tige Regelungen internalisieren und sie im taglichen Handeln als 
„selbstverstandlich" bestatigen. 

Obwohl Werten und Normen oft natiirliche, gar gottliche Dignitat zu-
geschrieben wird, darf man nicht vergessen, dass es Menschen waren, 
aus deren Denken und Handeln sie erwuchsen. Allerdings, das hat MAX 
WEBER in seiner Studie iiber die „Protestantische Ethik und den Geist 
des Kapitalismus" gezeigti, konnen die materiellen und ideellen Inte-
ressen, die unser Handeln unmittelbar beherrschen, durch „Weltbilder" 
in bestimmte Bahnen gelenkt werden. Diese Weltbilder wurzeln oft in 
religiosen Uberzeugungen, und deshalb gelten sie vielen auch als abso-
lut und „selbstverstandlich". Es besteht die Gefahr, dass die „liochsten 
und letzten Werturteile, die unser Handeln bestimmen und unserem 
Leben Sinn und Bedeutung geben, (..) von uns als etwas »objektiv« 
Wertvolles empfunden" werden. (Weber 1904, S. 81) 

Doch sie sind nur insofem „objektiv", als sie in dieser Kultur oder 
sogar nur in dieser Gruppe tatsachlich gelten. So hat Durkheim auch 
von sozialen Tatsachen gesprochen. Wenn wir also in der Soziologie 
von Werten sprechen, dann sind immer kulturspezifische Werte ge-
meint. Nattirlich versichem wir uns geme allgemeinmenschlicher Wer
te in der Hoffnung, damit im globalen Konsens mit alien Gutmeinenden 
zu sein. 

Doch die Geschichte hat gezeigt, dass es selten um die Durchsetzung 
universaler Werte, sondem meist um hochst einseitige Auslegungen 
solcher Werte gegangen ist. Wo die Gefahr dieser naiven - oder inte-
ressierten! - Annahme „selbstverstandlicher" Werte liegt, kann man in 
Zeiten dogmatischen Denkens sehen. Dann unterscheiden Wissen-
schaftler zwischen entwickelten und primitiven Kulturen, Missionare 
Ziehen aus, um anderen Volkem das Heil zu bringen, und Fanatiker 
entscheiden, was wertvoU bis hin zum Lebenswerten ist. 

1 Vgl. Band 1, Kap. 10.3 „Weber: Asketischer Protestantismus und rationale Le-
bensfuhmng". 


