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Vorwort 

Was ist Soziologie? Was sind zentrale Themen? Welche theoretischen 
Erklarungen haben sich zu bestimmten Fragen durchgesetzt? Auf diese 
Fragen will diese Einfiihmng in die Soziologie Antworten geben. Um 
es gleich vorweg zu sagen: Man kann natiirlich noch ganz andere Fra
gen stellen, und viele Soziologen geben auch auf die gestellten Fragen 
ganz andere Antworten. Selbst um die zentralen Themen streitet sich 
die Zunft mal locker, mal emsthaft und manchmal auch verbissen. Das 
unterscheidet die Soziologie im Ubrigen nicht von anderen Wissen-
schaften, aber hier fallt es besonders auf, well es oft um Fragen geht, 
auf die der gesunde Menschenverstand schon langst seine Antworten 
gegeben hat. 

Das ist ein erster Hinweis auf das, womit Sie rechnen miissen, wenn 
Sie sich auf die Soziologie einlassen. In dem Augenblick, wo Sie sich 
dem spezifischen Denken der Soziologie offiien und ihre Analysen 
emst nehmen, verandert sich Ihr Blick auf das Selbstverstandliche um 
Sie herum. Das hat Folgen flir Sie und flir Dire Mitmenschen, und so 
werden Sie gewoUt oder ungewoUt zum Storenfried, nicht unbedingt im 
aggressiven Sinn, aber immerhin. Die einen werden sagen, es lohne 
nicht der Neugier, well alles, alles guti ist, die anderen, das ganze 
Nachdenken bringe eh nichts, well die Verhaltnisse nun mal so sind, 
wie sie sind. Und wieder andere woUen sich nicht beim Denken und 
Reden aufhalten, sondem auf einen Schlag die Verhaltnisse zum Tan-
zen bringen. 

Den ersten sage ich, dass mit Sicherheit nicht alles gut ist, und wenn 
etwas gut ist, dann miissen wir umso genauer herausfinden, unter wel-
chen Bedingungen es gut ist, damit wir sie auch erhalten. Den zweiten 
kann ich nur meine Uberzeugung entgegenhalten, dass das Lidividuum 
seine Freiheit aufgibt, wenn es sich nur noch an den Faden der Verhalt-

1 Ich werde nicht jede Ironic erklaren und auch nicht jede literarische Anleihe do-
kumentieren. Diesmal ist es Eichendorff. 
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nisse hampeln sieht. Den dritten gebe ich zu bedenken, dass es noch nie 
geschadet hat, wenn man die Verhaltnisse genau studiert, bevor man sie 
andem will. Um im Bild zu bleiben: Wer den Hofball partout mit einem 
Foxtrott eroffhen will, darf sich nicht wundem, wenn ihm die versam-
melten Schonen einen Korb geben, und wer zwecks soziologischer Be-
obachtung mit Krawatte und Ohrstopseln in eine bestimmte Disko will, 
wird schon an der Ttir abgewimmelt. Soziologische Neugier ist das 
eine, die Fahigkeit, sie sachkundig an konkrete Bedingungen anzu-
schlieBen, das andere. Deshalb werde ich Sie auch in die „Kunst des 
Misstrauens" einfuhren und zeigen, was das Besondere am soziologi-
schen Denken ist und wie und zu welchem Ende man Soziologie be-
treibt. 

Danach stelle ich dann eine der gmndlegenden Fragen der Soziolo
gie, wie namlich Gesellschaft moglich ist. Von den typischen und bei-
spielhaften Antworten aus werde ich dann zeigen, wie die Gesellschaft 
im Linersten zusammengehalten wird, wie sie strukturiert ist und wel-
che typischen Prozesse sich in ihr abspielen. 

Die Erklarungen, warum Strukturen entstehen, wie sie erhalten oder 
verandert werden, was Prozesse auslost oder verhindert, die Theorien, 
die viele Erklarungen zu unterschiedlichen Aspekten der Gesellschaft 
in einen Zusammenhang bringen, und die Prognosen, wie es wahr-
scheinlich weitergeht, das alles erfreut sich in der Soziologie hochst 
lebhafter Kontroversen. Wer geme auf der sicheren Seite lebt, steht 
deshalb etwas ratios vor der Fiille der Fragen und Erklarungen, und wer 
sonst immer Bescheid weiB, halt die Pluralitat und Unentschiedenheit 
fiir eine SchwacheV Jenen sage ich, dass sich im Laufe des Studiums 
manches zu manchem fiigt, und diesen, dass gerade darin die Starke der 
Soziologie liegt, denn indem immer wieder die gleichen Fragen gestellt 
werden und nach neuen Antworten gesucht wird, wird verhindert, dass 
das Selbstverstandliche sich feststellt und die Verhaltnisse sich ver-
krusten. Das ist das praktische Interesse hinter dem Streit der Theorien. 

Was die Frage, welche Theorie die richtige ist, angeht, kann ich nur 
sagen: Kein Theoretiker ist ein Dummkopf Wenn eine Theorie etwas 
anderes als eine andere behauptet, dann heiBt das nicht, dass die erste 
falsch ist. In der Kegel geht es um andere Erkenntnis leitende Interes-
sen und manchmal auch um ganz andere Hoffnungen auf eine gute Lo-
sung konkreter Probleme. Doch dariiber lasst sich trefflich streiten, und 
diese Einfllhrung in die Soziologie will Sie auch ein bisschen heraus-
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fordem, sich die Dinge von verschiedenen Seiten anzusehen und ein-
leuchtende soziologische Erklarungen doch noch einmal gegen den 
Strich zu biirsten. Das ist auf Anfangemiveau nicht ganz leicht, aber je 
langer man mitdenkt, umso mehr SpaB macht es! 

Manchen mag es scheinen, dass ich einer bestimmten Theorie oder 
Fragestellung besondere Aufmerksamkeit schenke oder dass ich sie fast 
zu meiner Sache mache. Dieser Eindruck ist nicht falsch. Ich hoffe a-
ber, dass er sich in der Summe bei alien Theorien und bei alien Themen 
einstellt. 

Noch ein Wort zur impliziten Didaktik und meiner gelegentlichen 
Art zu schreiben. Natiirlich mochte ich Ihnen viel soziologisches Wis-
sen beibringen. Aber ich mochte auch, dass Sie es sich selbst erarbei-
ten. Dass ich in dieser Hinsicht eine bestimmte Hoffnung hege, will ich 
nicht verhehlen. Ich gebe sie in den Worten eines genauen Beobachters 
der Gesellschaft wieder, der leider nicht zur Ehre auf dem Altar der 
soziologischen Klassiker erhoben worden ist. Er hat sie seinen Gedan-
ken liber moralische Vorurteile vorangestellt: 

Friedrich Nietzsche: Langsam lesen 
„Ein seiches Buch, ein seiches Problem hat keine Eile; uberdies sind 
wir beide Freunde des lento, ich ebensowohl als mein Buch. Man ist 
nicht umsonst Philologe gewesen, man ist es vielleicht noch, das will 
sagen, ein Lehrer des langsamen Lesens. (...) Philologie namlich ist je-
ne ehrwiirdige Kunst, welche von ihrem Verehrer vor allem eins 
heischt, beiseite gehen, sich Zeit lassen, still werden, langsam werden -, 
als eine Goldschmiedekunst und -kennerschaft des Wortes, die lauter 
feine vorsichtige Arbeit abzutun hat und nichts erreicht, wenn sie es 
nicht lento erreicht. Gerade damit aber ist sie heute notiger als je, gera-
de dadurch zieht sie und bezaubert sie uns am starksten, mitten in ei-
nem Zeitalter der ,Arbeit' will sagen: der Hast, der unanstandigen und 
schwitzenden Eilfertigkeit, das mit allem gleich ,fertig werden' will, 
auch mit jedem alten und neuen Buche: - sie selbst wird nicht so leicht 
irgendwomit fertig, sie lehrt gut lesen, das heiBt langsam, tief, riick-
und vorsichtig, mit Hintergedanken, mit offen gelassenen Tliren, mit 
zarten Fingem und Augen lesen ..." (Nietzsche 1881: Morgenrote. Ge-
danken iiber die moralischen Vorurteile. Vorrede 1886, S. 9f) 

Grundsatzlich soUte man immer langsam lesen. Bei einer soziologi
schen Einfiihrung ist das besonders wichtig, derm man soil ja mit einer 
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neuen Wissenschaft vertraut gemacht werden, die von fast nichts ande-
rem handelt als dem, was wir immer schon verstanden zu haben glau-
ben. Das gelingt am besten, wenn man in Ruhe mitdenkt. Wenn ich 
also immer wieder Beispiele bringe, dann soUten Sie nicht das Tempo 
erhohen und sagen „klar, kenn' ich!", sondem nachdenken, welches 
Beispiel Ihnen dazu einfallt. Wenn Dmen 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. 

Zum Schluss noch zwei Worte in eigener Sache: Wo ich mich kri-
tisch auBere und wo ich das nicht tue, tue ich es aus Uberzeugung und 
nicht einer Mode wegen. Aber ich bestreite auch niemandem das Recht, 
das ganz anders zu sehen. Dass ich dabei das Wort Kritik von seiner 
urspriinglichen Bedeutung im Griechischen her, namlich im Sinne von 
„scheiden, unterscheiden, urteilen" verstehe, mochte ich ausdrucklich 
betonen. Und zur eigenen Sache gehort natiirlich auch, dass ich sage, 
wie ich Soziologie definiere: 

Soziologie befasst sich mit gesellschaftlichen Verhdltnissen und dem 
Handeln zwischen Individuen in diesen Verhdltnissen. 

Eigentlich soUte hier das Vorwort enden, doch da Sie sicherlich die 
Gliederung eingesehen haben, will ich gleich sagen, welche Fragen in 
diesem ersten Band der Einfilhrung in die Soziologie nicht behandelt 
werden: die Frage, woran wir uns bei unserem Handeln orientieren; die 
Frage, wie wir werden, was wir sind; die Frage, wie wir miteinander 
umgehen; die Frage, wie wir uns vor anderen darstellen; die Frage, wie 
wir zu „den anderen" stehen. Das sind beileibe keine Fragen minderen 
Ranges. Doch sie werden aus einer anderen Perspektive gestellt. Des-
halb behandele ich sie in einem zweiten Band, der unter der Uberschrift 
„Die Lidividuen in ihrer Gesellschaft" steht. Wahrend hier gezeigt 
wird, was soziologisches Denken und was die Aufgabe der Soziologie 
ist, und dann auf die Ordnung, die Institutionen, die Strukturen und 
Prozesse der Gesellschaft geblickt wird, kurz: die Makrothemen behan
delt werden, geht es dort also um die Mikrothemen der Soziologie. 
Obwohl hier wichtige Grundlagen fur die Fragen dort angesprochen 
und dort Themen ausgefuhrt werden, die die Grundlagen plastischer 
machen, meine ich doch, dass beide Bande fur sich gelesen und ver-
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standen werden konnen.i Was allerdings das Ideale ware, erhellt aus 
meiner Definition von Soziologie. 

Vorwort zur 2., iiberarbeiteten und erweiterten Auflage 

Die beiden Bande der Einfuhrung in die Soziologie sind tiberaus 
freundlich aufgenommen worden - von Studierenden der Soziologie 
und anderen Interessenten und auch von KoUegen und Rezensenten. 
Deshalb hatte es bei der Korrektur von Tippfehlem, dem Nachtragen 
neuerer Literatur und der stillen^ Glattung von sprachlichen Unge-
reimtheiten sein Bewenden haben konnen. 

Dass ich mieh dennoch zu einer grundlichen Uberarbeitung und Er-
weiterung entschlossen habe, hangt mit einem Forschungsprojekt zu-
sammen, das ich in den letzten Jahren an der FemUniversitat geleitet 
habe. Dieses Projekt trug den Titel „Integrierte Lehre Soziologie" (IL-
SO) und hatte unter anderem zum Ziel, die traditionelle mtindliche und 
schriftliche Lehre in der Soziologie mit virtuellen Formen des Lehrens 
und Lemens zu verbinden. Die Arbeit begann - wie immer bei einem 
Forschungsprojekt - in der Absicht, etwas ganz Neues zu schaffen. 
Doch ziemlich rasch kam auch die Frage auf, ob man nicht auch Be-
wahrtes noch verbessem konnte. Mein Grundkurs Soziologie „Lidivi-
duum und Gesellschaft" fiel unter Letzteres. 

Die Mitarbeiter empfahlen mir mit dem unwiderlegbaren Argument, 
dass sie anders ihre „links" in einem Dateikurs gar nicht hinbekamen, 
Wege auch konsequent zu Ende zu gehen, die ich an anderer Stelle 
schon eingeschlagen hatte. Konkret hieB das, die Unterscheidung zwi-
schen einem normativen und einem interpretativen Paradigma oder, 
anders gesagt, zwischen einer Perspektive, die vom Ganzen und von 
Strukturen, und einer, die vom Individuum und Prozessen ausgeht, bei 
alien Themen, wo das sinnvoU war, durchzuhalten. Wo sie fehlten, ha
be ich deshalb auch in den beiden Einfuhrungsbanden die Theorien von 
GEORG SIMMEL, MAX WEBER, GEORGE HERBERT MEAD und TALCOTT 

PARSONS nachgetragen. 

1 Damit Sie wissen, worum es im zweiten Band geht, habe ich fiir alle Falle die 
Hauptthemen der GHederung in das Register dieses ersten Bandes ubemommen. 

2 „StiU", weil mir z. B. eine freundliche Studentin einen peinlichen Fehler schrift-
lich und nicht im Seminar mitgeteilt hat. Danke. 
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Das hat zwei Effekte: Jetzt kann man sich iiber einen Theoretiker 
umfassend informieren, indem man die entsprechenden Unterkapitel 
hintereinander liest. Der zweite Effekt verstarkt ein urspriinglich nicht 
intendiertes didaktisches Prinzip, das ich in der ersten Auflage in einer 
FuBnote angesprochen habe. Dort habe ich gesagt, dass ich einiges im-
mer wieder thematisiere, anderes haufig wiederhole. Das ist in der neu-
en Auflage nicht anders, im Gegenteil. Gerade die Studierenden haben 
mir gesagt, dass sie meine immer neuen Hinfiihrungen zu den Theorien 
geschatzt haben und sich freuten, wenn sie an anderer Stelle etwas wie
der erkannten, was ich friiher schon gesagt hatte. Also: Wiederholun-
gen sind auch in der neuen Auflage gewoUt! 

Aus den genannten Griinden habe ich an einigen Stellen Texte um-
gestellt, aber im Prinzip besteht die Uberarbeitung in der Erweiterung 
um theoretische Positionen. Wo ich Texte verandert habe, habe ich es 
in der Hoffhung getan, Argumente und Erklarungen noch mehr zu pro-
fiheren. NattirUch habe ich auch neue Literatur eingearbeitet. 

SchheBhch war mir wichtig, ein ganz neues Schlusskapitel fiir beide 
Bande zu schreiben. Die Griinde, warum ich es unter eine scheinbar 
unsoziologische Uberschrift gestellt habe, kann man im neuen Vorwort 
im zweiten Band nachlesen. Sie haben etwas mit der Forderung einer 
humanen Gesellschaft zu tun. 

Hagen, im April 2004 

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 Riickmeldungen haben 
mir gezeigt, dass mehr und anderes nicht erforderlich ist. Deshalb 
zeichne ich den langen Weg „Vom Individuum zur Individualisierung" 
an anderer Stelle (Abels 2006) nach und erweitere dort auch die Per-
spektive auf das Thema „Identitat". 

Miinster, im Juli 2006 
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1.5 Reflektierte Gewissheit 

In der Soziologie geht es nicht um ewige oder endgiiltige Wahrheiten, 
die einen beruhigen, sondem - so wird es am Ende dieses Kapitels hei-
Ben - um reflektierte Gewissheit. Die aber ist erst nach einiger Beunru-
higung zu bekommen und - sie muss immer wieder neu gewonnen 
werden! Soziologie ist kein einfaches Geschaft, aber deshalb ist sie 
auch nicht langweilig. Mehr noch, sie vermag uns gerade dort zu tiber-
raschen, wo wir uns ganz sicher zu sein glauben. Soziologie beginnt 
namlich nicht weit tiber unseren Kopfen oder in einem fremden Land 
und auch nicht bei den anderen, sondem hier. Und deshalb miissen Sie 
auch damit rechnen, dass Soziologie Sie zunachst „desorientiert", wie 
es HANS PETER DREITZEL (*1935) einmal formuhert hat: 

Hans Peter Dreitzel: Desorientierung, Verfremdung, 
soziologisches Bewusstsein 

„Nichts braucht mehr Zeit und intellektuelle Anstrengung als die all-
mahUche Entwicklung eines standig wachen soziologischen Bewusst-
seins. Denn es geht um eine vollstandige Veranderung der gewohnten 
Perspektive, mit der wir uns in der Alltagswelt orientieren. Der Anfan-
ger im Studium der Soziologie wird denn auch seine Fortschritte zu
nachst an einer wachsenden und unter Umstanden sehr tief gehenden 
Desorientierung gegeniiber seinen eigenen Lebensverhaltnissen erfah-
ren, die nur durch die Faszination an dieser entfremdenden und relati-
vierenden Erfahrung kompensiert werden kann. Nicht, dass das Studi
um der soziologischen Literatur sogleich zu umstiirzenden Entdeckun-
gen ftihren wtirde; im Gegenteil: Der Soziologe bewegt sich in der all-
taglichen Welt der Menschen, seine Kategorien sind zumeist nur Ver-
feinerungen der Begriffe, in denen die Gesellschaft sich selbst versteht 
- Biirokratie, Betrieb, Klasse, Schicht, RoUe. Daher erscheinen auch 


