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2   GESELLSCHAFTLICHE UND THEORETISCHE KONTEXTE 
„SUBJEKTORIENTIERTER“ ANSÄTZE 

 2.1 GESELLSCHAFTLICHE KONTEXTE 
  

seit ca. 1950er bis in die 1980er Jahre in modernen, westlichen 
Industriegesellscha8en: 

  

•  anhaltende Wohlstandssteigerung für breitere Schichten, 

•  umfassendere sozialstaatliche Absicherungen 

•  Bildungsexpansion 

•  Erhöhung der sozialen Mobilität, 

•  Herauslösung aus komplexen Schichteinbindungen, 

•  Bedeutungsgewinn von Freizeit, Konsum, Ästhe;sierung 

•  Wertewandel hin zu postmaterialis;schen Selbstenqaltungswerten 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dies veranlasst zur kri;schen Diskussion bisheriger Modelle von „Klassen“, 
„Schichten“, z.T. auch „sozialer Lagen“: 

  

Vorwurf der Determinismus‐Annahme: Soziallage präge Lebensführung 

  

Gegenthese: Entkoppelungstendenzen dominant, „Pluralisierung der Lebenss;le“ 

  

zahlreiche kleinere Studien widmen sich dem empirischen Nachweis: 

z.B. Buchmann/Eisner 1998/1999: empirische Studie: 

zum Wandel der Selbstwahrnehmung und Präsenta;on: 
sie zeigen Wandel  „from status to style“ 

auf Basis von Kontaktanzeigen zwischen 1900 (!) und 1996, 

Bedeutungsgewinn kultureller Codes für Partnersuche 

besonders seit 1960er und 1970er Jahren deutlich 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2.2 THEORETISCHE KONTEXTE 
  

Ronald Inglehart: PostmaterialisCscher Wertewandel   

auf Basis der Maslow´schen „Mangelhypothese“ 

empirische Studien (aktuell jetzt für 43 Länder !) zu Veränderungen der Wertvorstellungen 

der Menschen in (post)modernen Gesellscha8en; 

zentrale These seit seinem Schlüsselwerk „The Silent Revolu;on“, Princeton 1977: 

  

Verschiebung der dominanten Wertorien;erungen 

(„Werte“ als Konzep,onen des Wünschenswerten, Defini,on nach Kluckhohn)  

in der Nachkriegszeit dank allgemeiner Wohlfahrtsteigerung weg von  

materialis;schen (sicherheitsfixierten) hin zu postmaterialis;schen, Selbstenqaltungs‐Werten 

  

wich;g für spätere Milieu‐Ansätze, 

die auf separater, horizontaler Dimension soziale Milieugliederungen nach  

subjek;ven Präferenzen (von tradi;onalen hin zu modernen/postmodernen Wertvorstellungen) 

Unterscheiden (obwohl auch vielfache Kri,ken daran, z.B. H. Klages, W. Bürklin u.a.) 

7 

2   GESELLSCHAFTLICHE UND THEORETISCHE KONTEXTE 
„SUBJEKTORIENTIERTER“ ANSÄTZE 



                                                         ULRICH BECK : „INDIVIDUALISIERUNGS‐THESE“ 
  

Beck, Ulrich (1986): „Risikogesellscha8“ : 

  

„Fahrstuhleffekt“ der Ungleichheit(swahrnehmung)  

dank allgemeiner Wohlfahrtsteigerung in westlichen modernen Gesellscha8en 

  

Individualisierung als zentrale Tendenz, Chance und Herausforderung: 

entlang dreier Dimensionen: 

  

1)  „Freisetzungsdimension“: Herauslösung aus tradi;onellen Bindungen 

       in Herrscha8s‐, Erwerbs‐ und Sozialbeziehungen, Auflösung tradierter 

  (Rollen‐) Zuschreibungen (z.B. nach Geschlecht, Familienform)  

  

2)  „Entzauberungsdimension“: Risiken der Mul;op;onalität, 

  Verlust von Sicherheiten, Handlungswissen, Normen, Glauben 

  biografisches „trial‐and‐ error“ wird notwendig 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3)  „Kontroll‐ bzw. Reintegra;onsdimension“:   Zwang zu individuellen 
Entscheidungen wächst; komplexere Abhängigkeit von Ins;tu;onen 
(der ausdifferenzierten Gesellscha8), um individuelle Ziele zu erreichen  
und Risiken zu minimieren  

  (aber keine Vermihlung mehr zwischen Individuum und Gesellscha8 über 
Klassen, Schichten, Milieus o.ä. „Kollek;vsubjekte“ ) 

  

  

  Folge davon sei:  

  Vielfalt flüch;ger Gruppierungen und Lebensweisen,  
Pluralisierung der Lebenss;le, keine direkten Zusammenhänge zwischen 
Soziallage und Lebensführung mehr erkennbar 
(weder für das einzelne Subjekt noch für die Ungleichheits‐Forschung) 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3   „LEBENSSTIL“- KONZEPTE IN DER BUNDESREPUBLIK 

  es exis;erte v.a. in 1980er und 1990er Jahren große Vielfalt an 

  „Lebenss;l“‐Konzepten, inspiriert durch o.g. „Individualisierungsthese“ 
  

  klassisch‐theore;sch: dabei vielfach Anlehnung an Max Weber: 

  Gemeinsamkeiten der „Lebensführung“ (engl: „lyfe style“) 

  sei typisch für (bei Max Weber v.a.:  feudale) „Stände“ 

  als Ähnlichkeit der Wertvorstellungen und äußerlichen Präsenta;on, 
verknüp8 mit Pres;ge, Selbst‐ und Fremdposi;onierung, Exklusion 

  

  oder auch praxis‐ oder marktorien;ert:  
  Inspira;on durch neuere Freizeit‐ und Konsumforschung, 

  die spezifischere Ästhe;sierungsangebote ermöglichen, 

  neue Käufersegmente und Märkte erschließen will 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DEFINITION „LEBENSSTIL“ (U.A. NACH HRADIL 1999: S. 431): 

=   bes;mmte Organisa;onsstruktur des individuellen Alltagslebens 

  

=   regelmäßig wiederkehrender Gesamtzusammenhang von Verhaltensweisen, 
Interak;onen, Meinungen, Wissensbeständen und bewertenden Einstellungen 
eines Menschen  

  

„LEBENSSTILGRUPPIERUNGEN“ 

Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten von (vielfachen individuellen) Lebenss;len, 
entstehen durch Anlehnung der Menschen an Vorbilder, Mitmenschen, Moden 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z.B. ANNETTE SPELLERBERG  (1995, 1996)  
  

empirisch fundierte Studien mit Daten d. Wohlfahrtssurveys; 

für West‐ und Ostdeutschland erhoben 

LebenssCl = individuelle Organisa;on und expressive Gestaltung des Alltags  

entlang dreier Dimensionen 

interak9ve:  Freizeitgewohnheiten 

expressive: Musik‐, Einrichtungs‐, Lesegeschmack 

evalua9ve: Lebensziele 

  

ver;kale, grobe  Dreier‐Gliederung auch in an anderen Studien ähnlich: 

„Hochkultur“ („Etablierte“) ‐ Moderne/mihlere K.  ‐ „Populäre“/“Volkstümliche“ K. 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aktuellere Studie von 2005 (auf Basis von SOEP‐Daten): 
(aber Vergleichsdaten nur für Westdeutschland verfügbar) 

  

BeYna Isengard:   Freizeitverhalten als Indikator für Lebenss;l 

  

Befunde: 

  

•  zwischen 1990 und 2003 keine extremen Veränderungen in Struktur und Verteilung von 
Freizeitak;vitäten insgesamt (vgl. dazu die Tabelle auf Slide Nr. 16 ); 

  

•  rela;v starke und im Zeitverlauf noch zunehmende Abhängigkeit der Freizeitak;vitäten 
vom Einkommen/von sozialer Lage; 

  

•  leicht sinkende Abhängigkeit von Bildung 

ihr Fazit: das Paradigma der „subjektzentrierten“ Lebenss;lforschung,  

das von rela9v  freier Wählbarkeit  des Lebenss;ls ausgeht, 

übersieht starke soziale/sozioökonomische Einflussfaktoren 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bisher weitreichendster theoreCscher Erklärungsansatz zur Lebenss;lforschung: 

  

Hörning/Michailow 1990:  „LebenssCl als Vergesellschabungsform“ 
  

Ausgangsannahmen:  

stärkere Entkoppelung von system‐ und sozialintegra;ven Prozessen; 

Bedeutungsgewinn soziokultureller Differenzierungen; 

sinkende Prägekra8 sozialstruktureller Bedingungen auf Bewusstsein und 
Lebensführung 

  

sie interessiert, wie Lebenss;le gesellscha8lich  (re‐)produziert werden, 
  

welche neue Rolle sie u.U. als neuar;ger Typus von Vergesellscha8ung,  

als Basis für neuar;ge Sozialintegra;on spielen können 

(bis hin zu kulturellem/ symbolischen Konfliktpoten;al) 

aber seitdem (m.K.n.) wenig weiterentwickelt oder empirisch überprü8 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Konzept/Anliegen im Kontext von LebenssCl‐ und Ungleichheitsforschung 
im Schlüsselwerk (1979) „La dis;nc;on“ (dt.: „Die feinen Unterschiede“): 

  

•  S.12: „den Weber´schen Gegensatz von „Klasse“ und „Stand“ neu zu überdenken“ 

  

•  eine gemeinsame wissenscha8liche Analyse von Hochkultur und populärer Kultur, als 
Basis einer Theorie des „Geschmacks und des Kulturkonsums (S. 26)“,  
dessen Genese/ Reproduk;on/“Funk;on für Legimita;on sozialer Unterschiede“ (S.27)  

  

•  die systema;schen, regelgeleiteten Wechselbeziehungen zwischen 
dem Raum der ökonomisch‐sozialen Bedingungen der Menschen 
und dem Raum ihrer Lebenss;le (kulturellen Praxisformen) theore;sch zu modellieren   

  

•  das soziale Gefüge der Gesellscha8 nicht in ver;kalen/abgeschlossenen Blöcken, 
sondern aus der Rela9on der (Klassen‐)Posi;onen im sozialen Raum erklären, 
die immer wieder neu verhandelt (und symbolisch/kulturell verdoppelt) werden 

  

also: die Reproduk9on von gesellscha@licher Ungleichheit und Macht  

aus einer praxeologischen Perspek9ve beschreiben, verstehen und erklären 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Empirische Grundlage für „D.f.U.“: 
  

ethnologische Beobachtungen und Intensivinterviews mit 692 Probanden im Jahr 1963 

in Paris und „Provinz“ im Norden (Lille plus weitere Stadt xyz) 

  

•  siehe dazu die Fotografien zu Personen und Wohnungseinrichtungen in „D.f.U. 
und Teilverschri8lichungen aus den Interviews 

  

Ergänzung um eigene Fragebogenerhebung 1967/68 mit 1217 Probanden zur  

sozialökonomischen Situa;on, ästhe;schen und ethischen Präferenzen 

(z.T. offene, z.T. geschlossene Fragen z.B. zu: 

Freunden, Küche, Inneneinrichtung, Kleidung, Musik, Filmen, Malerei, Autos, 

Einstellungen zu Erziehungsfragen und Sexualität) 

  

Einbeziehung eines Datensatzes des INSEE zur finanziellen Lage von 45.000 Haushalten 

  

Einbeziehung diverser Zeitungsdokumente  

(z.B. auch „Gesellscha8sspiel“ im Juni 1975 im Wochenmagazin „Le Point“) 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 SCHLÜSSELBEGRIFFE: 

„HABITUS“  
P.S. :  Vorsicht,  kein anderer Pluralbegriff verfügbar ! 

     (wenn für Gruppen: eher: „Habitusforma,onen“ ) 

  

Bei Bourdieu in Anlehnung an Erwin Panofsky und Norbert Elias, 

  

zielt auf Gewohnheiten des Denkens, Fühlens und Handelns von Individuen oder Gruppen, 

einschließlich ihrer kulturellen/ symbolischen Ausdrucksformen, 

diese Gewohnheiten sind ;efenstrukturell verankert und wirken vielfach implizit 

  

Nähe zum „Mentalitäts“‐ Begriff  

(Wahrnehmungs‐, Denk‐ und Verhaltensmuster /‐schemata) 

  

oder dem der „sozialen Persönlichkeit“, 

„demonstra;ver  Konsum“ nach Thorstein Veblen (1899) 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 Zitat Bourdieu (S. 277): 
  

  „der Habitus ist Erzeugungsprinzip objek;v klassifizierbarer Formen von Praxis und 
Klassifika9onssystem (principium divisionis) dieser Formen, 

  (also Basis für die)“Unterscheidung und Bewertung der Formen und Produkte (Geschmack)“. 

  

  (durch diese beiden Leistungen des Habitus).. „kons;tuiert sich die repräsen;erte 
soziale Welt, mit anderen Worten der Raum der LebenssCle.“ (S. 278). 

  

  H. ist damit die „Erzeugungsformel“ vielfäl;ger „dis;nk;ver Zeichen“; 

  durch H. gewinnt „soziale Iden;tät“ Kontur und bestä;gt sich in Differenz (S. 279) 

  

  H. entsteht im (v.a. familialen) Sozialisa;onsprozeß; ist eng mit  

  inkorporiertem kulturellen Kapital verbunden, bis hin zu „Hexis“; 

  rela;v träge gegenüber äußeren Veränderungen („Hysteresis“‐Effekt des Habitus) 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für Bourdieu ist „Habitus“ die zentrale Kategorie, die: 
  

•  die sozialisatorische Verfes;gung von Geschmackspräferenzen in Abhängigkeit von der 
jeweiligen Klassenlage beschreibt und in seiner Genese und Reproduk;on erklärt 

  (Habitus als strukturierte Struktur) /als „inkorporierte Notwendigkeit“ 

•  eine theore,sche Erklärung für die Ausprägung verschiedener Lebenss;le liefert 

  (Habitus als strukturierende Struktur), indem sie: 

•  „Habitus“ als generaCven Mechanismus versteht, der als Ermöglichungsstruktur die 
rela;ve Wahrscheinlichkeit bes;mmter Denk‐ und Verhaltensweisen, so auch poli;scher 
oder Geschmacks‐Urteile, Freizeitak;vitäten, kultureller Vorlieben oder Abneigungen 
erklärt 

  (somit die  freie Wählbarkeit von Lebenss;len rela;viert, ohne sie gänzlich aufzuheben) 

•  damit zumeist implizite Wahrnehmungs‐ und Handlungsmuster erfasst, die 
sozialisatorisch  

  ;ef verankert sind, in jeweils neuen Situa;onen Handeln und Entscheiden ermöglichen 

•  ein allgemeines und zugleich dynamisches und differenzierbares Funk;onsprinzip 

  der Vermihlung zwischen sozialen Posi;onen und Lebenss;len darstellt, 

  somit die theore;sche Basis für Bourdieus relaConales Modell von Klassenbeziehungen 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„Feld“ ‐Begriff bei Bourdieu: 
  

beschreibt die Vielfalt und Spezifik der Arenen sozialer Dis;nk;on  

(des Setzens und Wahrnehmens sozialer /kultureller Unterscheidungszeichen) 

  

wobei in jedem dieser möglichen Felder wie: 

  

 Poli;k, Wirtscha8, Wissenscha8, Kunst etc. 

  

eine spezische Logik herrscht, 

in denen die einzelnen Kapitalressourcen der Menschen unterschiedlich wirksam  

werden können und unterschiedlich eingesetzt werden 

  

auch die wechselsei;ge Transformierbarkeit der einzelnen Kapitalsorten 

unterliegt in jedem Feld anderen/spezifischen Bedingungen/Chancen/Grenzen 

  

gemäß der allgemeinen Formel:                   (Habitus) (Kapital) +  Feld  =  Praxis 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Bourdieu unterscheidet 3 zentrale (und eine 4./kumulierende) Kapitalsorten: 
  

durch Anlehnung, aber auch kri;sche Erweiterung des Marx´schen Kapitalbegriffs: 

  

Kapital ist akkumulierte Arbeit, 

in Form von Materie oder 

in verinnerlichter, inkorporierter Form 

(dies erfordert die Inves;;on von ZEIT) 

  

Kapital ist damit das grundlegende Prinzip der inneren Regelmäßigkeiten der sozialen Welt 

  

  aber: eine rein ökonomische Betrachtung würde eine zentrale Art und der Weise  

  der Reproduk;on und Legi;ma;on von Ungleichheiten durch die herrschenden 
Klassen verschleiern: 

  nämlich: die Setzung von Unterschieden (auch „Exklusionen“) durch kulturelle Praxisformen  

  

daher führt Bourdieu einen differenzierten Begriff des „kulturellen Kapitals“ neu ein 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1)  KULTURELLES KAPITAL  
        als eine spezifische Ressource von Personen oder Gruppen mit besonderem 

Dis;nk;onswert, 
  

  ist am stärksten mit der Aneignung, Verinnerlichung von Kultur verbunden, 

  was die Inves;;on persönlicher Zeit beansprucht und nur bedingt transformiert/
weitergegeben/“gekau8“ (wie noch Max Weber unterstellte)  werden kann 

  

kulturelles Kapital ist in 3 Formen unterscheidbar: 

  

1a) INKORPORIERTES KULTURKAPITAL 
  zeigt sich in „Bildung“ (dt.), „culture“ (frz.), „cul;va;on“ (engl.) 

  als Ergebnis des Sozialisa;ons‐/Aneignungs‐/Verinnerlichungsprozesses 

  der Umgangsweisen mit Kultur v.a. in (familialer) Primärsozialisa;on, 

  

  dadurch besonders herkun8s‐ /klassenabhängig, nicht autodidak;sch „erlernbar“, 

  ist an Person gebunden und insofern nicht weitergebbar/vererbbar z.B., 

  drückt sich auch in „Hexis“ (körperlichem Erscheinungsbild) aus 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1b) OBJEKTIVIERTES KULTURKAPITAL 
  

  umfasst die materiell übertragbaren Bestandteile des Kulturkapitals, 

  also z.B. Bilder, Bücher, Mobiliar etc., 

  

  ist seinerseits auch eine äußere Bedingungen für die Aneignung des  

  inkorporiertern Kulturkapitals 

  

  es kann durch ökonomisches Kapital erworben werden 

  

1c) INSTITUTIONALISIERTES  KULTURKAPITAL 
  

  akkumuliertes bzw. objek;viertes  Kulturkapital  

  in Gestalt von (Bildungs‐)Titeln formaler Ins;tu;onen 

  

  z.B. Prädikaten/Zeugnissen bes;mmter (Elite‐)Schulen (Grandes Ecoles) 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2) ÖKONOMISCHES KAPITAL: 
  

liegt vor in Form von : 

Geld und Eigentumsrechten, 

ist am leichtesten transformierbar 

bes;mmt (mit Beruf/Einkommen) am deutlichsten die  

Posi;onen von Personen oder Gruppen im sozialen Raum  

3) „soziales Kapital“: 
  

 =“ Gesamtheit der aktuellen und poten;ellen Ressourcen,  

die mit dem Besitz eines dauerha8en Netzes von mehr oder weniger  

ins;tu;onalisierten Beziehungen gegensei;gen Kennens und Anerkennens  

verbunden sind“. 

(auch dies stärker personengebunden und zei;ntensiv!) 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4) „SYMBOLISCHES KAPITAL“: 
  

ist die Steigerung der einzelnen (v.a. kulturellen) Kapitalien einer Person 

  

durch gesellscha8liche Anerkennungsprozesse, 

  

  

häufig erfolgt „symbolische Verdoppelung“ von sozialer Macht  
durch  kulturelle Praxisformen 

  

(z.B. im poli;schen Feld sehr wirksam) 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Bourdieu nutzt empirische Befunde zur Differenzierung des sozialen Raumes 

im Rahmen eines dreidimensionalen Modells: 

  
1) unterschiedliche soziale Klassenlagen – im „Raum der sozialen Posi;onen“ 

2) unterschiedliche kulturelle Praxisformen – im „Raum der Lebenss;le“ 

3) in den folgenden Grafiken nicht darstellbare Dimension, umfasst spezifische  

Habitus‐ Forma;onen, die die Vermihlung zwischen 1. und 2. Dimension erklären 

  

die folgende Grafik ist kein Flächendiagramm von Korrespondenzanalysen ! 

  

Zu beachten ist die „chias;sche“ (überkreuzte) interne Verteilung von  

ökonomischem und kulturellen Kapital; also die interne Kapital‐Struktur 

  

die folgende 1. Grafik (slide 31) umfasst im sozialen Raum den Bereich  

von Personen oder Gruppen mit insgesamt hohem/großen Kapital‐Volumen, 
die zweite Grafik (slide 32) umfasst den Raum der  niedrigeren Kapitalvolumen 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damit Marx`sche Klassen‐ und Kapital‐Terminologie, aber auch  

bes;mmte „Stand“‐ und Schichtungsmodelle weiterentwickelt 
  
bei Bourdieu findet sich zumeist grobe ver;kale Unterscheidung in 
  
herrschende Klasse            die „legi;men Geschmack“ definiert/ständig neu setzt  

  
mihlere Klassen/Kleinbürger         mit präten;ösem Geschmack 
                                ( siehe z.B. „Bildungseifer“;  
            „Allodoxia“= Fehliden;fika;onen) 
  
untere/beherrschte Klassen         mit „Notwendigkeitsgeschmack“ 

  
aber N.B. : 
spezifische Verteilungen im sozialen Raum sind dynamisch und nur rela9onal verstehbar; 
  
Bourdieu betrachtet auch individuelle und kollek;ve  „Lau}ahnkurven“ 
(die Posi;onsveränderungen im Laufe der Zeit/z.B. durch allgemeine Bildungsexpansion 

oder durch Entwertung der rela;ven Seltenheit bes;mmter Posi;onen/Berufe) 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Kri9ken an Bourdieus Werk (DfU): 

  

(m.E. oPmals kurzschlüssig/unberech,gt): 
  

häufigste Kri;k:  

  

sein Modell erfasse unzureichend gesellscha8liche Dynamik/Wandel; 

  

sei sehr spezifisch für  (damalige ) französische Gesellscha8;  

  

hähe mangelnde empirische Fundierung (?!);  

  

verwende extrem komplizierten S;l der Darstellung (v.a. im Satzbau). 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Bourdieus Leistungen für soziologische Grundprobleme: 

•  Vermihlung von Struktur und Handeln/Praxis erklärt 

•  Überbrückung der Klu8 Freiheit‐ Determiniertheit des Handelns 

•  Vermihlung von Mikro‐Meso‐Makroebene 

•  theore;sches  Modell zur Erklärung und empirischen Beschreibung der 
Reproduk;on sozialer Ungleichheit und Macht unter systema;scher  
Einbeziehung der Vielfalt ästhe;scher/kultureller Praxisformen 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VORZÜGE: 

  differenziertes Aufgreifen der Auswirkungen des sozialen und Werte‐Wandels;  

  Fokus auf alltägliche Lebensführung/ kulturelle Praxis/Subjekt‐Autonomie 

                                                     KRITIKEN AN DEUTSCHEN LEBENSSTIL‐KONZEPTEN: 

•  Theorie‐Armut (eher beschreibend als erklärend, bezüglich der 
Determinanten) 

•  Pluralität (Beliebigkeit bei Auswahl und Kumula;on) der Indikatoren 

•  Unklarheit, inwiefern Lebenss;lgruppierungen als neue Formen von 
Vergemeinscha8ungen gelten können  

•  fehlende Panel‐Daten und Langzeit‐Studien 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WEITERENTWICKLUNGEN: 

„Milieu“‐ Konzepte (Sinus, SIGMA; Sociovision), 

insbesondere für Wahl‐ und Konsumforschung 

  

systema;sche empirische Erhebungen entlang einzelner Indikatoren 

(auch zur Prüfung der evtl. neuar;gen Reproduk;on oder  

tendenziellen Entkoppelung von Ungleichheitsfaktoren) 
  

Bourdieu´s Ansatz als Basis für Milieu‐ und auch Elitestudien, 

Beitrag zu „Sozialkapital“ (Netzwerk‐) ‐ und zu Struktura;ons‐ Theorien  

zur Vermihlung zwischen Mikro‐, Meso‐ und Makroebene 

(hier extrem einflußreicher Theorie‐Beitrag) 



(ANWENDUNGSBEZOGENES?) FAZIT FÜR HEUTE: 

“Faustregeln“ der DisCnkCon (frei) nach Bourdieu: 

  „Bildung ist das, was übrigbleibt, wenn man alles vergessen hat.“ 

  S;l zeigt sich in dem, was man nicht sagt/ tut/ oder hat. 

  „Wir haben (erwerben), was wir lieben, weil wir lieben,  
was wir haben (hahen).“ 

  Eliten erkennen sich gegensei;g am ironischen Umgang mit Regeln. 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