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Phinomene der spltmodernen, hochentwjckelten lndustriegesellschaften lassen 
sich vnter dem Brennpunkt des ,,KonsumismusU betrachten: Wohlstandssteige- 
rungsprozesse h a k n  ,, konsurnislische Gesellschafen " hervorgebracht. Icb be- 
haupte, dass die Luxusgesellschaften dieser Erd'de fruchtbar unter diesem Gc- 
sichtspunkt analysiert werden konnen: nicht nur dcshalb, weil sie sich - pragma- 
Xisch-empirisch gesehen - einen hliheren Konsum leisten konnen, weil sie also 
,,reichW sind. Es geht urn mehr als urn Reichtum. ,,Konsumismus" is1 kein Bko- 
nomisck-statistisches Konzept, im Sinne von: ~bcrschreitung einer gewissen 
Schwelle des Pro-Kopf-Sozialprodukts, welche ein Land zu einer ,,Konsumge- 
sellschaft" werden Iasst. ,,Konsumismus" heiBt nicht einfach: vie1 Konsum; oder 
Reichtum; oder Luxus. Vielmehr geht es urn cine kulturelle Beschreibung: Kon- 
sumistische Gesellschafen sind solcha, deren Lebensinhalt und Lebenszweck in 
hohem MaJe das Konsumieren, derera strukturelles Prinzip das Kaufen und Ver- 
kaufen, deren Funkrionsbedingung das wirtschafiiche Wachstum geworden ist, 

deren Gliicksvorstellung wesentlich mir einem Umsatz an kuuflichen CZlterrt und 
Diensten vcrhunden is!. Alle anderen Elemente des Zeitgeistes, seien sie ererbt 
oder geschaffen, ordnen sich in solchen Gesellschaften diesem Gedanken unter, 
geraten in seinen Sog oder sind zunehmend nur in konsornistischem Kontext 
denkbar.' 

Das ist die erste These. Wenn wit, von dieser Yorgabe ausgehend, die post- 
modernen Gesellschaften als konsumistische betrachten, dann ddngen sich 
weitere Beubachtungen auf: Es handelr sich urn .,~wcidirnensionale Gesellschaf- 

1 Natiirlich haben alle BIlcbtr ihrc b c h i c h t t ,  und diese hat aus dtr Sichr des Autors oft einen 
biographischen Zusammenhang, dcr fdr den h e r  allerdings nicht von besonderem lnreresse 
7.u sein pflegi. Die Themen, dke behandell d m ,  haben mich verschiedentlich beschaiftigt. 
und in den letzten bhren bin ich imrner wider und irnmer starker von zeitdiagnostischen oder 
gegenwansanalytlschen Arbeiten f a s z l n i ~  worden, die in verschiedcnen Formen und E d h -  
lungen erschienen sind. Ich batte Gelegenhcit, den einen cder anderen Aspckt im Rahrnen einer 
Arbeitsgruppc der Osterreichischen I:orschuagsgemeinschaft zu behandeln. Ansonsten habe 
ich mciner Univemirat zu danken, die ihre UnterstUtzvng darin zum Ausdmck bring[, dass sie 
mich weirgchcnd in Ruhe meine Arbeit tun liirst. Wirklich zu danken habt ich rnetner Frau 
Mag. Rwwirhr Prisching, die - ron allern anderen abgesehen - nicht nur eine intcrcstiene Ge- 
sprachspannenn filr viele der im Buch behandelten Pmbleme ist, s o n d m  auch jene Instanz, 
ohne deren Rilligung k e ~ n  Manuskripl das Haus verltissr. 
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ten". Natlirlich ist dieses Etikett inspiriert von Herbert Marcuses (1967) ,,eindi- 
mensionalem Menschen", aber damit endet auch schon die Inspiration, die wir 
von dem kapitalismuskritischen Klassiker beziehen. Eher lassen wir uns bei der 
Begriffspragung leiten von Daniel Bells kulturkritischer Studie (1 979) iibet die 
,,cultural contradictions". Dort hat er die ,,zwei Welten" beschrieben, deren je- 
weilige Wirkungssteigerung gesellschaftliche Konsistenzprobleme aufwerfen 
konnte: auf dcr cinen Seite die rationaiisiercnde f i a f t  einer machtigen und pro- 
duktiven Wirtschafts- und Politikmaschinerie, die diszipliniertes und leistungs- 
orientiertes Verhalten der lndividuen erfordert, auf der anderen Seite eine boM- 
mehaft gepragte Freizeit- und SpaBwelt, die zu Ausgelassenheit, Konsum und 
Spontaaeitkit verleitetV2 Die erste Welt schafft ein Hochleistungssystem der post- 
industriellen Wirtschaft, wiihrend die zweite Welt fur die erste bestandswichtig 
ist. Kapitalismuskritische Analysen sind meist vie1 zu sehr auf den Produktions- 
bcreich fixiert. urn die andere Seite der Medaille hinreichend zu wiirdigen. Das 
wiire denn die zweite These: Nohe Produktivit~t im Wirtschaftslehen erfordert 
hehe Produktivitat irn Konsum, und diese beiden EIerncnte bcdingen cinander. 
Die in irnrner gr6Serer EUlle und Vielfalt ausgespuckten Cuter und Dienstleis- 
tungen miissen ja auch nachgefragt werden, urn die game Sache am Laufen zu 
halten.' Je produktiver die Produktion (Produktion pro Zeiteinheit), desto hoher 

2 Viale der zeitdiagnostischen Entgegmsazungen laufen auf ahntiche Figurationen hinaus, und 
auch in diesem Fall kBnnen w r  genau so gut (unttr Anerkennung von Unschtirfen und Ver- 
schiebungcn) ron nvei m~teinander v d u n d e n e n ,  dennoch entgegengesetzten Tcnd tnxn  der 
M o d m e  sprcchcn: einerseits vom Rozess der Rationalisierung, andererseits vom Pro?xss der 
Subjektivierung. Die Welt der Rational~sitrung ist jene von Funktionalitat. Effizitnt. Mach- 
barkeit, Manapcment. Winschaft, Nutzen, Technik, Fortschritt: die Welt dw Subjek~ivitir ist 
jene der Gult~gkeit. dm Bedautung. des Sinns, der Exisrenz, der Identitat. des Glticks, der 
Selbstentfaltun~. Das sind klassische Dimensionen; man kann auch sagen: ,Systemlnttgration*' 
versus .,Soz~alintegration" odw ,,Systemh versus .,Lebenswlt". Derlei .,gi=oBeM Kategoncn 
w d e n  in der folgenden Arbeit auf ,,handfestere'; historisch k o n h t e  Kategorien abgebildet: 
auf .,Gelda und , ,Spa r .  

3 Kreislaufrheoretiker kllnnen ditsm an sich trividm S a c h v d a l t  mit schBnen Schemata danun. 
TarsSlchIich reicht es nicht, wenn der Output nur wider In lnvestitionen flieBt, schlieBlich 1st es 
t ine  Endnachfraga, die letztlich mtscheidend ist. Auch die s t and~g  gezluRerte Sorge von Win- 
schaftspolit~kem, dass da d e r  dm die Konsurnnachfrage auslasse, die Kauflust erlahrne d e r  
die Endnachfrage untw dern erwaneten Nlveau bleibe. deutet auf das Erfordemis eines hohen 
Konsumniveaus hin. Verschiedene Sdttigungstheorien haben Szenarien durchdacht, was ge- 
schahe, wenn die ,,Bediirfnisse" der Mcnschen tatsachlich nicht so unersB!~lich wiren. wie es 
die gangige Winschaftstheorie annimmt; wenn auch diese Studien meist nicht wirklich m g -  
rcich waren. Nur eine ron vielen Sattigungsvermutungen sei beispielhaft belegt; David R~es -  
man hat In einem Aufsatz aus dem Jahre 1827 Folgendes geschneben: ,Jch bln [...I dw Mei- 
nung. daIJ b u t t ,  die slch einrnal an die Norrnen des gehobenen Mirtelstandts g t W h n t  haben, 
im allgemtinen die Begeistemng fir  das bedenkcnIosc Geldausgeben frir KonsvmgUter verlie- 
ren. D~ese Tendtnz verblrgt slch f i r  uns h in~er  der Tarsache. dab selbst in dieser Schicht noch 
bescheidene Expansionen im Gange slod, auf dcr Rollrmppe einer zugleich monetIren und ma- 



die Einkommen, und je htiher dic Einkommen, desto rascher mussen sie binnen 
knapper Zeit (und das heist eben mit hoher ,,KonsumproduktivitW: Konsum- 
ausgaben pro Zeiteinheit) ausgegeben werden. Eine konsnmistische Gcsellschaji 
isf also cine reiche Gesellschafi mmit hoher Konsumprodukrivitdt und einer ent- 
sprecheraden Gs;steshaltung. 

Die zweite These lasst sich in der dritten konkretisieren. Die zwcidimensio- 
nale Gesellschaft rnacht ernst rnit den Befehlen des Wirtschaftskreislaufs; sie 
verleiht ihnen jedoch eine gewisse Gestalt: Urn die Individuen trorz steigenden 
Wohlstands in die Hochleistungsmschinerie hineinmbugsieren, mass das Prin- 
zip ,,GeldG - 3ber alle Bedurfnisbegrenzungen hinaus - zu einem zentralen Wert 
jeder Lebensauflerung gemacht werden. Und urn die Individuen tmtz steigendem 
Arbeits-Stress zu einem Hochleistungs-Konsurn zu veranlassen. muss das Prin- 
zip des grenzenlosen ,,SpaRes6* in ihrern Bewusstsein verankert werden. Das sind 
die beiden Dimensionen der zweidimensional@n Gesellschafr: ,.Geld" und 
,,Spa/J4'. Und es macht die Innovativitlit der spat- oder postmodernen Gesell- 
schaft aus, dass sie es - entgegen Daniel Bells Krisenbefilrchtungen einer h i -  
senhaften Unvertriiglichkeit der beiden Dimensionen - zu schaffen scheint, auf 
originelle Weise diese beiden Prinzipien rnjteinander in Einktang zn bringen. 

tericllen Inflation [. .. J Wichtiger ist, daB das Strebcn der bisher m kun. Gckommenen. die ver- 
lorenc Zeit einzuholen, dem Markt fdr protzigen Konsum mehr Menschenmillionen zufUh~-1, als 
die Erziehung gegtnwsrtig diesem Markt cntzieht (und auch dies natiirlich nur teilweise). Vnd 
ein enormer Aui'wand fdr Forschung und die Entwicklung ncuer oder scheinbar neuer Produk- 
te, im Verein rnit stfindig steigenden Reklamebudgets, hat mitgeholfen, das Gespenst dcr Satti- 
gung vorlsufig fcm~uhalten. Schliellich will ~ c h  zugeben, daB heute, da das Land durch das 
unbeschrXnkte Anwachsen dcr Bevolkerung und der stildtischen Zersiedelung immer vcrknhu- 
eltw und bbe~v0lkener wrd, viele Familien der gehokneren Einkommensschicht willcns alnd, 
groae Summen zu bezahlen, nur urn ihr jetziges Niveau van Annehmlichkeit. Bewtgungsraum 
und Hygiene m haIren I...] Ich habe trotzdern den Eindruck, daR der G r w n d m t .  auf dem die 
Dynarn~k un- Gesttlschrft bisher ruhte - nilrnlich der Vmar an neuen und aufmun~emden 
Redhrfnissen - arg zusammengeschmmpft ist. [...I Die Zuwachsrare des Brurtosozialprdukts, 
die fdr die nBchsten lahre envertct wird, geht ihh ddas hinaus, was das Land ohnt weitwes auf- 
nehmen konnte. falls die Yeneidigungsausga'ben wirklich nenntnswtn zuflckgehen [...I Daa 
heiflt, wir stecken offenbar in einer Falle. in d w  wit vielteicht der GUtcr Bberdmssig werden, 
deren Nichtbesitz zu vermissen wir gtlcmr haben, wahrend wir nur unklar erkennen lesnten. 
was uns fehlt, wenn wir sie tatsschlich haben I...] Welches sind die winschafllichen Konse- 
quenzen dieser Bedilrfntsiwigkt~t? [...I Fllr den Augenblick [...I richtet sich unser Wunsch. 
wie schon angcdeutet. eindeut~g auf gutc Autos und gute Stralen, auf dentn wlr mil ihnen fah- 
ren kbnnen, - w o k i  dieser Wuasch. der von dm Elite ausgehend allrnlhl~ch nach unten durch- 
sicken, bei seiner Weitergah mbglichenueise langsam an Intensitat verliert. Was sonst wollen 
wir eknso cindeutig' Wir wollen gesunde Kinder und Hauser in der Vmfadr, wo sic auf- 
wachsen kllnnen [...I Wlr suchen, scheint es, imrner mehr in unserern Familienleben die Be- 
fried~gungen - oda einige von ihnen - zu finden, die in u n s m  Wirtschaftsleben und allge- 
mein In u n s m r n  sozialen Leben fehlen." (Riesman 1973. 270-2731 So h n  man sich irren. 
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Wie diese Vereinbarkeit der unvereinbaren Lebenshaltungen zushnde gebracht 
werden kann, ist das Kernproblem dieser Arbeit. 

Damit kommen wir zn einer vierten These, Es ist von einem ,,neuen Kon- 
sumismus'" von einer ,~~eokonsumistischen Gesellschaft" - die Rede. Der alte 
Konsumismus hat die Menschen als ,,ObjektW der Konzerne, der Werbestrategen, 
der Kulturindustrie und anderer BGsewichter bemitleidet; dern Kaufer wurde der 
Konsum .,eingebranntG'. ihrn wurden die GBter ,,hineingedriickt", er wurde - auf 
mehr oder minder durchsichtige Weise - ,,manipuliertU. Der Konsurnent war 
passiv. Der neue Konsurnismus ist ejn anderes Spiel: ein Spiel urn Identitaten, 
M r n  Lebensgestaltung, urn Sinn. Das Konsurnbewusstsein ist ,,aktivU geworden. 
Der Konsument ist Akteus, nicht Opfer. Man kann auch sagen: Der Ideologisie- 
rungsprozess war erfolgreieh. Konsumenten sind nicht mehr deshalb Konsumen- 
ten, wed sie es - wie in det Frijhphase - sein miissen, sondern weil sie es rnit 
allen Fasern ihres Herzens wollen. Wit landen also nicht notwendig bei eiaer 
dusteren Verschwijrungstheori oder bei einem grlmlichen Askeseappell. Und 
Konsurnismas spielt sich nicht nur auf der Ebene von Hummer und Kaviar ab; 
sondern don, wo man eine Kollektion von kostengiinstigen Uhren zu Hause hat, 
die sich farblich jeweils auf die Kleidung abstimmen lassen - lund wo man den 
ganzen Abend ein schlechtes Gefiihl hat, wenn man vergessen hat, die Uhr zu 
wechseln. 

Die filnfte These bezieht sich auf den weltanschaulichen Hintergrund. 
Gmndlage einer neokonsumistischen Mentalitat ist eine wirfschaftsliherale Geis- 
teshaltung, welche die Whftigste Ideologic der Gegenwarlsgesellschaft darstellt: 
kraftiges als die Reste der alten weltanschaulichen Stromungen, krgftiger als die 
Lehren der schwiichelnden religiosen ~enorninationen.~ Jenen, die sich. verbildet 
durch die rerwertuagsorientierten Lehren moderner Bildungspolitik, da~wnter 
noch etwas vorstellen kbnnen, mag es SpaA machen, rnit den p a e n  ideenge- 
schichtlichen Denkgebauden herumzuspielen: mit dem Liberalismus, ob es sich 
nun urn den wirtschaftlichen, politischen oder kulturellen handelt (wer ist dcnn 
kein Liberaler?); mit Sozialismus und Marxismus, also jenen Strbmungen, die 
heute nicht gerade die heiaesten Eisen im Repertoire weltanschaulicher Angebo- 
te darstellen, (wer ist denn heute schon ~ a r x i s t ? ~ ) ;  rnit dern Konservatismus, der 
eher an der Peripherie des zejtgeistigen Geschehens angesiedelt ist (wer will 
schon konservativ sein?). So wcit haben die Postmodernen schon Recht, dass 

4 Hiec isr naturlich vom Abendland. im Wesentlichen von Europa, die Rade, und wEr behalten im 
Auge, dass es weltweit entsakularisiertnde Strtlmungen. in manchm Teilen der Wtlz auch fun- 
dammtalisrischc Strdmungen g~bt. 

5 Nicht aur Nachl%saipkei~, sondem aus spmchlsthetischen Griinden halte ich mich weitgehend 
an jene Konventionen, die dem mannlichen Geschlcchtc tinen gewissen Vorrang bei den For- 
mulierungen eindumen. Es ist h~er  natllrlich auch die ,&lamistin" mitgemeint, und Ent- 
sprec hendes gilt an anderen Srellen. 



von den umhiilIenden Ideologien, den ,,groflen Erzahlungen", nicht vie1 iibrig 
gebliekn ist. Bestimmte Ideen des WirtschafsEibemlfsmus sind wohl die domi- 
nante Strijrnung in der nur zuweilen diskutierenden, after aber suggerierenden, 
propagierenden und emotionalisierenden Qffentlichkeit, die von scinerzeitigen 
Postulaten eines aufgekliirt-verniinftigen Burgers weit entfernt ist, und diese 
Jdeen schwappen auch auf Lebensbereiche bber, die vormaEs nicht als wirtschaft- 
liche Handlungsfelder 'betrachzet worden waren. Alle anderen geistigen Str6- 
mmgen scheinen weitgehend irrelevant geworden zu sein6 

Das also sind die Ausgangspunkte: (1) der Befund einer konsumistischen 
Gesellschaft, die sich wesentlich iiber den Gliterverbrauch definiert; (2) der Be- 
fund einer zweidimensionafen Gesellschaft, die hohe Prodoktions- und Konsum- 
produktivitat zelebriert; (3) der Befund der beiden gesellschaftlichen Leitpsinzi- 
pien , ,Geld6bnd ,,Span"; (4) der Befund, dass eine winschaftsliberale, eher 
schon wirtschaftsIibertlIre Ideologie die Grundlage f i r  diese Lebenshaltung bie- 
ter; und ( 5 )  der Befund, dass sich die alte konsumistische Gesetlschaft in eine 
neokonsumistische Gesellschaft verwandelt hat, die das Spiel mit neuen, aktivis- 
tischen Regeln spielz. Wir wesden zu klaren haben, wic das Gcbilde funkioniert. 

1.1 7~itdiagnostische Wanderungen 

Der Sachverhalt, von dern wir ausgehen, ist einfach und dIirfte auch weithin als 
unstrirtig angesehen werden: Nie in der Geschichte der Menschheit haben die 
einzelnen Personen so vie1 besessen wie heute. Nie war ihr Verhsltnis zur natiir- 
lichen und sozialen Urnwelt so sehr durch ,,DingeW geprggt. Nie waren ihrc Re- 
ziehungen zu anderen Individuen in einem derart ausgepriigten Mal3 durch ,,Ge- 
genstIndeU - durch Dinghaftigkeit, Kluflichkeit, Mazcrialdurchsatz - definfen.? 

. - 

6 Fmilich ist damit die gcistige Szenc nicht hinreicbtnd beschrieben. Man krjnnte spckulieren, ob  
sich nicht neue weltanschauliche Gebilde, sehr diffus und vcrschwommen. inkonsbstent und 
ambivalent, berausbilden, die rnllglicherweise besserc E ~ n b l ~ c k t  in das Wesen der Gtgen- 
wansgeseilechaften und ihre Enlwicklung I l c f m ,  als dies die klassischen weltanschaulichtn 
Pakete noch leisten k8nnen: ob nicht beispietswise ein verwaschentr Pmgressisrnus, der stch 
von traditionell sozialistischen ader tradt~~onell-aufldare~xhen Inhelttn abgtlost hat, die S X -  
nt bthemcht; ob sich nicht etwa fundamenralisti~che Riickschlige odtc qensimetaphysische 
Ideen verhreiten, unter Einschluss dm sonderharstcn esoterischen Stamungen,  welche die alte 
Religillsitat beerbt und crsetn haben; oder oh man nicht am Ende den allseits beschriebmen 
Sndrvidualisitrrmgs-- und Selbsten~ulrun~srrcnd ru einem uagenden Pfeiler neuer Weltdeutun- 
gen machen sollre. Wir w d e n  auf verschiedene dieser Vermutungen zufickkommen, auch 
weil wir erliche d ~ e s e r  Dcutungen in den konsumistischen Rahrnen einfugcn werdtn. 

7 .,Dlnge" und ,GegenstandeW schlielhn in diesem Falle auch ,,Dienstleistungen" tin, weil es 
sich zum Teil urn elne Substitu~erbarkeit handelt (Reispiel: Essen kochen lassen d e r  Fenigge- 
rlchte kaufen): wir werden spiiter darauf naher zu sprechen kommen. 
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Dabei ist es gleichgiiltig, ob der Einzelne als Konsument, als Verkaufer, als Pro- 
duzent, als Vermarkter, als Werber oder Designer, als Manager oder in einer 
anderen Weise tatig is€. Leben und Denken, BiIder und Handlungen, Moffnungen 
und Erwarlungen sind auf ,PingeU bezogen. Beinahe alles, was der Fall ist, 
spielt sich in den Denkkategorien des ~ a u f e n s  und Verkaufens, des Angebots 
und der Nachfrage, des Wachstums und des BesiQxs ab. Und alIcs ist irnrner 
noch zu wenig. Revor wir uns auf die Wanderung durch diese Candschafr einlas- 
sen. sjnd funf Vorbemerkungen angebracht. 

Erstens: Es handelt sich bei den folgenden Notizen urn einen Essay; urn 
Marginalien, tesefdchtt, Parerga und ~ara~i~ornena. '  Die Kunstform des Essays 
darf sich ein wenig ,,lockerer" geben als manche s~zialwissenschaftlichen Ana- 
lysen, die durch verbergende Sprache vorgebliche Wissenschaftlichkeit legiti- 
mieren. Essayhaftigkeit isa nicht von vornherein mit SubstanzschwSlche oder 
Unernsthaftigkeit zu verwechseln. Wer rnit den Skizzen nicht einverstanden ist, 
wird natUrlich die ,,wissenschaftliche Substanz" zuallererst in Frage stellen - wie 
dies auch bei Untersuchungen und Essays von Zeitdiagnostikern wie Daniel Bell, 
Ulrich Reck, Zygrnunr Bauman, Peter Gross odet Gerhard Schulze jeweils der 
Fall Die Analyse strebz jedoch, ohne ,,versnobte Wichtigtuerei" (Berger 
1979, 24), nach allgemeiner Lesbarkeit, und sie $011 in diesem Punkte mancher 
angeldchsischen Literatur Shnlicher sein als rnancher deutschsprachigen." 

8 Es handclt liich urn kein @angle@-% Handbuch der Konsumkultur, urn keiae ausfihrliche 
Darsttllung a l l e  cinschlagigen Theorien und urn kein umfassendes kulturso'iologisches Kom- 
pendium dcr Gegenwarf. Es geht vielrnehr urn t inen Versuch, das Konzept dm Konsumismus 
in e in~gen teitdiagnostischen Analysen zu vetorten. Vgl, zu umfassenderen Darstelltrngen elwa 
Mooij 2003. G d m a n  2004. Hearh 2004, KasscriKanner 2004, KasserRyan 1996: Kasscr 
2002; Schor 2004. Schulman und Lubich 2003, Schor und Holt 2000, Strasser et. al. 1998, 
Brewer und Poner  1994. 

9 Dem Bekenntnis einer gewissen Sicht- und Bewenungswtise ktinnen wirbei der Unkcnuchung 
von Kulrurphiinomenen ohnehin nicht mtgehen. wit schon Max W e h  klargestellt hat. Es sind 
Entscheidungen llber die. ,,Kulturbedeutsarnkeit" relevanter d e r  irrelevantw Charakteristika 
von Phanomenen zu fiillen, es sind ,,Paradtgmen" zu entwckeln, die sich durch die Plausibilit2t 
ihres Gesamrbildes rechtftrtigen. Sie sind urn Objcktivitgt bernllh!, ktinnen aber der Subjektivi- 
tat, die s ~ c h  zumindest In den jtrutils unterstellten ,,Relevanzstrukturen" ausdrllckt, nie zur 
GZnte mtrinnen. 

10 Urn diese Einbettung in zahtreichc 7~itdiagnostische Untersuchungen und die Kompatibiliriit 
nrit ihnen zu bclegeo. wcrden zahlrcichc - auch langere - Zitate aus einschllgigen Ark i t en  
vnwendet.  Sie sollten aber weitgehend so in den Text eingebertet sein, dass sie einigermaBen 
flilssig als Besrandreil des Tcxtes gelesen werden k h n e n  und nicht aufgesetn irken. und g* 
rade Venveise werden oft in dte FuBnoten verbannt. als Referen7211 zur weitenn Lektiire oder 
als Betegt. - Qer Versuch, Bmbachtungen auf den Punk[ m bringen, ffihn wohl auch manch- 
ma1 zu der t inen oder anderen Uberspirzten Formulienmg; a k r  urn dn wenig wertende Ilber- 
spitzungen handclt es  sich wohl auch, w n n  man - wie Max W e k -  von .,Fachmcnschen ohne 
Geist" und ,,Genussrnenschen ohne H e r f  redet; und mit Weber betinde ich mich in mlr ange- 
nehrner und guter Gesellschaft. Dennoch gill nach wle vor firr die Sozialwissenschaftcn im 



Zweitens: Die Skizze wird in das Repertoire gegenwartsanalyti~her Unter- 
suchungen eingebettet. Zeitdiagnosen, die eine ,,game*' gesellschaftlicbe Figura- 
tion darzustellen bestrebt sind, miissen sich auf empirische Materialien stiitzen, 
aber sie kannen dadurch nicht ,,bewiesen'hwerden. Es geht nicht urn Einzelhypo- 
thesen, die durch Umfragen oder multifaktorielle Methoden ,,griifbar" sind, son- 
dern vielfach urn die Plausibilitat eeines ,,BildesW, in das sich natlirlich in hiichst- 
maglichem Mafie ernpirische Befunde einfdgen lassen miissen. Aber Zeitdiagno- 
sen bieten einen Blick auf das Ganze, sie trachten die Besonderheit einer sozia- 
len Figuration in kraftigea Strichen zu erfassen. Es handelt sich urn Modelle, 
Paradigmen, gestaltbafte Darstellungen, Perspektivierungen von Phanomenen; 
eine notwendi~e, aber durchaus von soziologischer Detail- und KIeinarbeit un- 
terscheidbare i~ fgabens te l lun~ .  Es ist mehr als der alte, falsch verstandenc Posi- 
tivisrnus, der sichan die konkrete, rnethodisch saubere empirische Priifbarkeit 
yon Aussagen halt; es ist weniger a1s ein sozialwissenschadtlicher Utopismus, der 
noch alleial  schief gegangen ist." - Die aktutllen Zeitdiagnosen thernatisieren 
das Konsumisrnus-Thema verschiedentlich, meist unter andercn Begriffen; aber 
sie gehen es jedenfalls aus anderen Perspektiven an. Man mag die konsumisti- 
sche Gesellschaft als Luxusphlnomen des kleineren, aber rnlchtigen Teils der 
,,WeltgesellschaftU beschreiben; als Weseaszug d t r  ,,spltmodernen" oder ,,post- 
modernen" ~esellschaft'~; als Plattform einer ,,Erlebnisgesellschaft", einer 

deutschtn Sprachraum, dass cine Rlrbige, kraftvolle und doch nach M6glichkeit nuanciene 
Sprache Misstrauen wachruft tlnd Verstandlichknt mit groaer Zuverllssigkeit die Unwissen- 
schaftlichkeitsvermutung aukommen lisst. besondm bei Leuten, be1 denen es In dw eigenen 
Sprache ziemllch mIlhsam h o l m  und h6lzelt. D m ~ g e s  wird dann meist mit b~nersdkr 
Zweideutigkeit gelobt: Das sel j a  auch wichtig, dass ein paar wisrenschaftlichc Erkenn~nisse 
der dffent l~chkt i l  vermittelt werden; mi( der Anschuldigung im ffintergrund: Richtbge Wissen- 
schaft sei das natUrlich nicht. Richtige Wtesenschafl ist - in der Sichlwei\t solcher Geister - 
nhmlich prinzipiell fad. holprig, unlesbar, mUhsam und traurig; und selbstwnt%ndlich einem 
kruden Begriff von Empirie verhaftet. 

11 Es sei auch vermwkt, dass eine sophistiziertc WisscnschafisthDwie auf dem ncuesten Stand 
gcgen cine solche Vorgangsweise nichts einzuwmden hat. D l t  meisten Wissenschaftsvcnetdi- 
ger, die sich in die Bmst weden, sind aber nicht auf diesem Stand. 

12 Wenn hier und in der Folgt von ,.spiitmodemen" oder ,.posrmoderncn" Gesellschaftcn. von dm 
,,reflexiven Modeme" oder der .Jwe!len Moderne". vom ,,EndeU dm Moderne d e r  dcr Epeche 
,.nach" der Moderne die Rede ist. dann lassen wir die Kontmvtrsen urn die ,,richtige" Bcleich- 
nung und Uber das, was ale svggcrieff (also auch Auseinanderselzungen uber Bruch d e r  Kon- 
tinuitlit am Ende der Moderne, uber das ganz Andere dm Poslrnodcrnc d e r  die  bloBe Entfal- 
tung und hrsp i rzung der Modeme und so wciter) beiseite. Dass slch die Fesellschaft deq 2 I .  
Jahrhundtns so deu11ich von d w  klassischtn Industriegesellschaft unterscherdet, dass es als 
zweckrnSD~g crschcinr, eine neue ,,EpmhtW in ~rgtndeiner Form, ob innerhalb oder auaerhalb 
der Modeme, auszuzeichnen, sol1 als sinnvoll angcschen werden; ansonsten handelt es sich urn 
eine begtiffliche Sp~elerei. Wir gehen also mi! den angaprochenen Etiketten mchl freiziigig 
urn. wechseln sie auch, ohne uns in irgendein Lager zu schlagen. - Siehc dazu auch Reese- 
Schiafer 1999. dem ich mich in seiner gelassenen Retrachtung anschlieae. Mlincb 2002 lehnt 
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,EventgesellschaftU, einer ,,SpaBgesellschaft" - und wie die durchaus aufschluss- 
reichen Etikettierungen der Welt des 21. Jahrhundeds sonst noch lauten. Viele 
dieser Etikettierungen lassen sich unter der  Perspektive des Konsumismus od- 
nen und aneinanderfugen. Sie thernatisiercn dieses Phanomen fast alFe in irgend- 
einer Weise - zentral oder peripher, explizit ader implizit; wir stellen es jedmb 
ins Zenmrn und bedienen uns umgekehn aus dern Fundus der zeitdiagnostischen 
Studien zu seiner ~ r h e l l u n ~ . ' ~  

Drittens: Auf AuBcrungen iiber konsumistische LebensstfIe erhebt sich 
zuverlLsig der Vorwurf, der Kritiker verkenne, dass es auch vie! EIend und 
A m u t  gebe. Das ist natilrlich in zweierlei Hinsicht richtig. (1) Zum einen handelt 
es sich, wenn man den Rlick iiber die nationalstaatlichen Grenzen erhebt, urn ein 
kteines Elitenkartell der luxuri6sen Postindustrielander, auf weIche die konsu- 
mistische Lebenshaltung zutrifft, und nur von diesen Landern ist die Rede. (Lan- 
des 1999; Maddison 1995) Wir wissen, wje viele Kinder weltweit verhungern. 
Wir wissen aber auch, dass sich hinter der auf internationalen Podien haufig zu 
hbenden FeststeIlung, man brauche weiteres Wachstum j a  nicht fur die eigenen 
Zwecke, sondern fur die Bediirfnisse der &rnsten der Amen, die reichen Lander 
seit Jahrzehnten verstecken. Denn vorderhand sind sie es in erster Linie, die sich 
durch den Wachstumsprozess nach wie vor ihr k b e n  werschtinern, wahrend sich 
mit einem Rruchteil des Reichtumszuwachses des letzten halben Jahrhunderts 
Unbildung, Elend und Krankheit weltweit beseitigen und vielerorts nachhaltige 
Lebensgrundlagen hiitfen schaffen lassen. Unter diesen Urnstanden das weitere 
Wachstum im eigenen Lande irnmerfort mi[ dem Verweis auf das Elend der 
anderen rechtfertigen zu wollen - man brauche noch tinmal, so wie in den letz- 
ten Jahrzehnten, Iappische zwei- oder dreihundert Prozent Sozialproduktvermeh- 

die Becksche Ephcnausrufung ab, weil er sie im Wesentlichen mit der Kategorie des ,,Risi- 
kmwachses" identifizitn. und dafdr sind nun in derTat  keint guten Daren zu Sindm. 

13 Das Armngement aller Lcbensbereiche fund urn das Kaufcn und Yerkaufen litqst sich nur 
unvollkommen rerstehen, wenn man die fate Einordnung in m a r k t f m i g e  ZusammenhBngc, 
aus denen sie Dynam~k,  Rasan r  Pr3gung und Gestal~ beziphen, auRer Acht Iasst. Und darnlt 
w i d  n ~ c h t  unters~ellt, dass die ProduktwWfte und Prduktionsverhilltnisse den ,,eigentlichenU 
Ansatzpunkt jeder Gesellschaftsbc~mchlung darzusteIlen baben, mil sie ohnehin alle anderen 
LehensverhSltnisse b e h m h e n .  Noch deutlicher: Wenn man Konaumisrnuskritik betreibt, 
muss man sich nrcht automatisch in dilg marxistische Lager schlagen. Man kann beispielsweise 
auch - wi t  Joseph Schurnpeter - die gmaartrge Vision von Karl Marx fiber die Entwicklung 
d a  Indus~riegesellschaft bewundem, ~ b e r  die W~nschaftstheorle for Falsch und ~nkonsisrent 
halten (wit dies ja mi t t lme i l e  auch hinldnglich bewiesen wurde). Man kann auch den Markt- 
mechanismus rdt eine grol3anige institutionelle Leistung balten, ihn aber beispielsweise mit 
Adam Smith und den klassischen Wirtschaftslsberalen gegen die Nec3stemicher und L~bena- 
ren veneidigen. Andererseits kann man eine w~nschafrsl~bertare Geistahaltung auch aus kon- 
servativer - und nicht nur aus linker - Perspektive kritisleren. weil sie xur AuflBsung jener 
KontinuitBten und VerlBsslichketten mhn. die konsmat ive  Denker sch8tzen. Die Anmerkung 
sol1 nur damn erinnern, dass schneUe ideolog~schc Zuordnungen nicht immer angebrachl sind. 
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rung. um von dem gewachsenen Volurnen endlich auch nur ein Prozent f i r  die 
Entwicklungshilfe erilbrigen zu kBnnen -, ist natilrlich ebenso Heuchelei wie das 
Argument, das Wachstum der entwickelten finder woIle man groRhenig voran- 
treiben, weil die Entwicklungskraft dtr  teichen Under als ,,Wirtschaftstokorno- 
tive" dienen mlisse, deren Fortschrittskraft sodann auch den armen Liindern 
zugute komme. - (2) Der Einwand beziiglich der Existenz von Armut geht auch 
in eine andere Richtung: Es ist richtig, dass es innerhalb der Grenzen dct reichen 
Llinder Nenschen gibt, die mit dern allgemeinen Reichtum nicht mithalten k6n- 
nen; wir klammem also - ohne weitere Diskussion Ilber ,,relative Standards" - 
beispielsweise das untere Viertel der Gesellschaft beaeitwillig aus unseren Ee- 
trachtungen ans. Sie sind ,,armu, sie stehen in der globalisierten Wirtschaft noch 
starker unter Druck, und es wHre ungerecht, sie in gleicher Weise des Konsu- 
mismus zu zeihen wie alle anderen.I4 Es sind zunachst einrnal ihre Arbeitsplltze, 
die vcrloren gehen; und sie sind es, die auf die dahinschmelzenden sozialstaatli- 
chen Verbiirgungen besonders angewiesen sind. Jedoch auch im innergesell- 
schaftlichen Vergleich herrscht dieselbe UneMichkeit wie in globaler Perspekti- 
ve: Die breite Mittelschicht, der GroBteil der Einkornmensbezieher, liebt es, sich 
einerseits hinter Mindesmnmern mit dern Ziel zu verstecken, den eigenen Kon- 
sumismus zu eskarnotieren, und andererseits die konsumistische Cebenshaltung 
nur den ,,ReichenW zuzuschieben - wlhrend man sich doch selbst nur das Notigs- 
te gtinnt. wie ein neues Auto, zwei bis drei Urlaube im Jahr, ein klcines Hau- 
schen mit Schwimmbad, ejne Datscha, einen Groflbildfemseher und cine bessere 
Digitalkamera, das Spezialmodell eines Mountainbikes und sonst noch ein paar 
Kleinigkeiten. Konsumismus aber hat nichts mit dern Rolls-Royce zu tun; er 
beginnt dort, wo man aus Langeweile ein bisschen einkaufen geht und rnit ein 
paar gunstigen FundsWcken, einem T-shirt da und einem neuen Bikini dort. 
einem Computerspiel oder einem neuen Fotoapparat, einer neuen Grillanlage 
oder einem Jogginganzug in aktuellen Modefarben zudckkehrt. Das 1st rniiglich, 
wenn man ein Leben weit oberhalb des Existenzminimums fuhrt, wie es auch der 
Mittelschicht in den Pestindustrieliindern mogljch ist. Denn Konsumismus ist 

14 Hans Cfeorg Zilian hat ein Buch gcschritben - Ungliick im CEiick (2005) -. das in der Pmpek- 
tive vieles rnit dern vorriegenden [tilt; a hat cs aber genau aus dm Ferspektive der ,,underdogs" 
gtschrieben: Wie schaffen cs Mmschen, die am Rande leben odw exkludiert werden. tu uber. 
leban? Zu Zilians Thesen gehBren: Es is( cine GeselIscbaft. ,,in der dte einztlnen Mitglieder 
wesentlich intensiver damit beschYft~gt sind, gegen den Untergang anmktimpfen, als rnit der 
Entwicklung in Richtung von immw hbhcren Kornperenzen und irnmer mehr verfeincrten Sen- 
sibilithren." (Zilian 2005. 31) ,,Der b w c h n t t  war irnmer Ziel und Bettltigungsfcld der Mittel- 
schich~; die Unrerschicht konnte dem meist nur in Ansetzen nacheifern." (3  1 )  Das gilt narurlich 
auch fdr die zweidimensionaie Gesellschaft; allerdings d e n  gendc Unrcrschichren durch 
ein umfasscndcs Entertainment-Angebot in ihr vie1 effizienter ruhiggestellt aEs in fnlheren Ge- 
sellschaften. Unterdmckung ist ein primitives Konrepl, Untdnal~ung. Ablenkung und Zer- 
s w u n g  slnd wcsentlich intelligenter. 
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nicht von luxuribsen Arrangemenls abhlngig, er liegt auch vor, wenn die Grill- 
anIage, auf die man zufillig gestoaen ist, im Sonderangebot des Baumarktes und 
der neue Jogginganzug im Nonfood-Sortiment des Supermarktes zu finden war. 
Konsumfsmus ist nicht ein Problem erlesenet Giiter, sondern ein Problem der 
psychischen Einstellung. Es ware in der Tat falsch, von einer konsumis-zischen 
Gesellschaft zu sprechen, wenn dieses Attribut nur einige Gruppen aus den obe- 
ren Einkommensetagen betreffen wiirde; doch es handelt sich in Wahrheit urn 
ein Massenphiinomen. Es ist ejne ,,massenkonsumistische" ~esellschaft.'" 

Viertens: Die Rundblicke in die Gegenwartsgesellschaft sollen nicht allzu 
schnell in das Genre griesgr'dmig-apokalyptischer Analysen eingeordnet werden. 
Insofern handelt es sich nicht urn die billige MoraIisierung des Phanomens; urn 
einc sozialethische Yerurteilung von ,,Luxus"; urn einen Appell, der die Freuden 
eines ,,einfachen Lebens" in Erjnnerung bringen will; urn ein raunzeriscbes RI- 
sonnieren iibelgelaunter Zeitgenossen. SchlieBlich werden solche Appelle nicht 
selten von Zukungekomrnenen erhoben, die ihre personliche Unzufricdenheit aitls 
Weltproblem adeln woHen. Jedenfalls tendieren die ,$auertijpfeU dam, solche 
Appelle immer an die anderen zu richten und fdr das eigene Leben sclten cmst 
zu nehmen. Einen Einfachhelts-Appell schmackhaft zu machen. haben zuletzt 
auch Vemeter griin-alternativer Bewegungen (vergeblich) versucht. Es geht also 
nicht urn die Zelebrierung von Missgclauntheit, sondern urn die schlichte Be- 
schreibung bestimmter Eigenheiten von Kensummustern, wie sie sich in den 
reichcn Llndem entwicke~n;'~ urn die Erfassung eines zeitgeschichtlich interes- 
santen Phanomens; urn ,,BewegungseigentiirnIichkeiten" einet geseIIschaftlichen 
Formation; urn sozial dorninante Mentalitaten und Stimmungen. Und es geht 
njcht urn pathetische Predigt, sondern eher urn Selbstironie (wenn auch rnit erns- 
tern Hintergrund), urn Rundblicke - wenn man so will - in kynischer Haltung. 

15 In Bezug auf jcdt wcitreichende Bcschrribung gesellschaftlicher Ph%nomene d e r  Entwicklun- 
gen ist der Einwand ohne vie1 Nachdenktns billig zu haben. dass sich da odw don  Gegcnbei- 
spiele gegen die umfassende Verfallenheit dem Kaufen gegenilber finden lassen. Natilrlich ist 
das der Fall: Es gibt Engagement 6ei Amnesty International. Greenpeace und Attac. Es gibt 
Konsumvemeigerer, j a  sogar ein paar ,,Aussltiger". Es gibt Altruisten und Uberzeugte Chns- 
ten, dte sich filr das Wohl der Welt einsetzen. A k r  rs geht hier urn den Ma~nstream, urn repd- 
sentarive Charaktere [vgl. Bellah u. al. 1985.39), und dafur sollten unserc Analysen Berechti. 
gung haben; gerade mit dem Blick auf die  Tatsache, dass nicht Millionen voa Menschen, die 
ihre HBnde in den SchoB legen, sich entschuldigen dUflen mit dern Venveis auf ein paar, die 
sich nhnehin ,,engagierenU, odcr rnit dtm Venueis auf ein paar Eum. die  man beim letzten 
Tsunami - ntben dern Ausfillen des gleich reuren Toltoscheinr - ohnehin gespende~ hat. 

16 Allerdings erfolgl diese Beschreibung ohne jene Beschdnkungcn. wte sie sich oft die Konsum- 
soziologie auferlegt oda wie sie in Marketing-Analysen gepflogm wird. Denn die Konsumso- 
ziologie widmtt slch v m e g e n d  der Nachrtichnung ernpilischcr Verhaltensmusres und die 
Market~ng-Exmtn sehen das Problem von vwnherein unler der  Perspektive seiner Steigc- 
sungsmoglichkeiten: schichtendifferentts Konsumverhalten, Zielgruppen. ,,consumer relntl- 
ons". 



Niernandern sol1 das GIas Wein gestrichen, niemandem die Zigam weggenom- 
men werden; es ist kein Verbrechen, sich in das Auto zu setzen, und es ist nicht 
per se unanstlndig, auf Urlaub oder zum Pop-Konzert zu fahren. Aber man kann 
fragen, warum jernand urn die halbe Welt reist, urn sich dort in einem Urlaubs- 
Resort einzuigeIn und - wegen oil inclusive - jeden Tag zu betrinken; was er ja 
zu Hause billiger genau so machen ktinnte. Mart kann fragen, welche Bediirfnis- 
se Shopping-Flwge von Enropa nach Amerika - auf drei Tage in die grtiDte Mall 
der Welt und wieder turiick mit drei groflen Koffern - befriedigen. Man kann 
kritisch auf die urn sich greifende Fettleibigkeit i n  den reichen Landern schaucn, 
und fassungslos jene - durchaus nicht mehr selten auftretenden - Figuren irn 
amerikanischen Straflenbild wahrnehmen, deren ,,Bigb'heit nur noch in Katego- 
rien der ,Jehinderung" zu diskutieren kt; auf die auDer Konmlle geratenden 
Handy-Rechnungen dcr Jugendlichen; auf die Berge yon Breitling- und Cartier- 
Uhren, die vor Weihnachten aber die Ladentische wandern. Man kann einen 
Blick in die Samstagabend-LokalitIten werfen, wo der jugendliche Alkoholis- 
mus auf wirksame Weise gezlichtet wid,  am allerwirksarnsten rnit Alko-Pops. 
Man kann diese und andere Dumrnheiten dieser Welt gelassen Revue passieren 
lassen und doch in einem besonnencn Moment fragen, ob das ganze Getfiebe, in 
dem sich die Menschen selbsr aufzureiben drohen, wirklich das ist, was sie wol- 
len und was sie auf Dauer aushalten ktinnen, 

Fijnftens: Zuverllssig erhebt sich angesichts einer solcben Bcaachtungs- 
weise freilich der Vorwurf des ,,Kulturpessimismus", von Seiten simpler Denker 
rechter und linker Provenienz, aber auch von Seiten yon Menschen, die, nicht zu 
Unrecht geangstigt, lieber trijstliche Frohbtschaften darijber hBren wollen, dass 
sich alles doch vorzllglich entwickle und zum Guten wende. Deshalb hat sich 
auch eln florierender Markt fur kultumptirnistische Consulter und Trendforscher 
aufgetan, die sich auf die Produktion guter Rotschaften, spezialisiert haben nnd 
hierfiir gut honoriert werden. Auch Wirtschaftstreibende und ihre Organisationen 
nehmen geme an der Erzeugung einer ,,strategischen Euphorie" teil, weil das die 
Mitarbeiter arbeitsarn macht und die Kurse nach oben trcibt. Die Kritiker werden 
dcmgegeniiber als Schlechtrnacher und Nestbeschmutzer, aEs Defatisten und 
Sklcrotiker, als ,,Geht-ohnehin-nichtsr'-Lethargiker oder Reformverweigerer dar- 
gestellt: Denn den ,,Herausforderungen der Zukunfl" werde man nur gewachsen 
sein, wenn man mit frohem Mute, mir einer Perspektive des rnunterefi h e l a u f -  
krempelns, snit Optimismus und Selbstvertrauen an anstehende Aufgabtn heran- 
gehe und fdr Fortschritt, Wachstum und Prduktivitat sorge. ,,Kulrurpessirnis- 
mus" gilt jedenfalls als diskussionsbeendendes Schlagwort: Wem man efne kuE- 
turpessimistiscbe Haltung attestiert, der ist aus dem Rennen urn die ernsthafte 
Gegenwartsanalyse. - Aber es gjbt, wie Joseph SchumpeFer einst gesagt hat, 
Situationen, in denen Optirnismus nichts anderes ist als Pflichtvergesscnheit. 



Und bei all dem Zukunftsoptimismus, den einschlagig fnteressierte Kreise 
verbreiten, bei all den euphorischen Wunderwelten, die uns von allen Plakaten. 
aus allen Anzeigen und yon allen Bildschirmen entgegenspringen, mljgen eine 
kleine Prise Distanz und eine kleine Geste des Pessimismus, wie sie dieser Stu- 
die durchaus zugrunde liegt, angebracht sein. Dies muss j a  nicht in die umfas- 
sende Verweigerung eines , j ien ne va plus" mijnden; nicht in die hysterische 
Beschwiirung des Menetekels; nicht in die traurig-nostalgische Anrufung von 
besseren Vergangenheiten, die in Wahrheit niemals existien haben; nichr in die 
politikstrategisch angelegte Apokalypse-Malerei, die sjch jeweils neue Bezugs- 
punkte sucht, urn die alten politischen Anliegen unter neuen Titeln zu transpor- 
ticreo. Es geht nicht darum, dass aIle sich nur noch von selbstgebackenern Brot 
ernPhren sollen. Die Welt hat sich bislang als ziemlich widerstandsfihig ewie- 
sen, und sie muss nicht gleich untergehen. Die melancholische Haltung ist somit 
aicht mit einet depressiven zu verwechseln - oder vielmehr: Es darf bereits als 
eigentiirnliches Kennzeichen eines hegemonial-euphorischen Neokonsumismus 
angesehen werden, wenn auch die gelassene Melancholic als rherapiebcdiirfrige 
Devianz angcsehen wird, 

1.2 Das Wesen des Konsnmismus 

Konsurnismus, KonsumgeselIschaft, ,$onsumer society", ,,consumer capitalism'", 
Gesellschaft des ,,consump~ionism" - darnit sind folgende Charakteristjka der 
Gesellschaft angesprochen: eine kbensphilosophic, welcke die Mcnschen zur 
Produktion von immer mehr Giirern ermuntert, anrefzr, ja - wie manche sagen 
wiirden - ,,zwingr""; cine vorherrschende Auflussung weIchc den , , k b e n s -  
standard" zu einem Wert macht, der  heher stehr als alle anderen Werre: eine 
Grundhalrung, die das Konsumieren, Kaufen, Verbrauchen zu einem selbsrver- 
standlichen Bestandteil des Alltagslebens, zu einem Zeimertreib, ja zu einem 
Grundrechf und zu einer Glucksvorartssetzung crhebt; eine Halrung, die das 
Geld nls Brennpunkt der modernen Weltkultur sieht. 

17 Vom Jwang" wird hier rnit gmkm Vorbehalt gespmcben; wjr werden im Detail darilbcr 
noch zu reden haben. Soviel nur vomtwcg: Jwang" sol) hier nicht daxu verleiten, an die gro- 
Ben Manipulations- und Verschwbrungstheorien zu denken, denen d ~ e  Konsumksitik sich im- 
m a  bereltwilllg angeschlossen hat. Zwang ist eher zu verstehen im Sinne jenes Entsche~dungs- 
zmngs, der einfach aus der Tatsache rtsultlm, dass viele Optiontn moglich sind. Es ist also 
nicht der Konsumzwang des ohnmacht~gcn Einzelnen, sondem der Enlscfieidungszwang des 
multioptionalcn Spielers (Gross 1994). 
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~ e l d ' '  als Zentrum des orbis terrarum setzt voraus, dass sich alles bewegt, 
was frilher festgefugt war; denn Geld ist eine unmhige Krafi. ,Jriiher war noch 
aIles in Ordnung. Die Erde stand ruhig im Zentrurn des Alls, die katholische 
Kirche gab der abendiandischen Zivilisation einen religiasen Rahmen, die Politik 
Iag fest in den Hinden des wohlwollendcn Monarchen, die Wirtschaft war eine 
Ansarnrnlung Uberschaubarer ,Hauswirtschaftenl mit geordneter FamiIiensmk- 
cur. K u n ,  die Welt hatte noch eine Mitte: den ordo. Mit dieser Ubersichtlichkeit 
ist es schon langere =it vorbei: Alles verftUssigt und differenziert sich." 
(Schramm 2002, 56) Jetzt gilt anderes: hderbarkeit, Fortschritt, Yielfalt, Optio- 
nierung, Kontingenz, Pluralitlt, Wachstum, Flexibilitat. Alles das lasst sich im 
Konsum bUndeln. 

Natltrlich hangt der Konsurnismus mit einem hohen Lebensstandard zu- 
sammen. Wenn es-nur eine Sortc Joghurt gibt, braucht man beim Einkauf von 
Joghurt wenig geistige Kraft aufzuwenden; das andert sich, wenn es Dutzende 
Sorten von Gcschrnlckern, von Anbietem, von Psoduktionsweisen und Gesund- 
heitsversprechungen gibt. In einer Welt von (knappen, eindeutigen, seinerzeit 
durch Gesetz oder Sitte oft peisgeregelten) Produkten zur Abdeckung von 
Gnrndbedikfnissen sind kaum Einkaufsentscheidungen zu fAllen, wcil cs nichts 
zu entschciden gibt. Man braucht das Brot und die Milch, die Hose und die 
Streichhtilzer. Die gesellschaftliche , , ~ n a ~ ~ h e i t " ' ~  irn Sinne einer Begrenztheit 
von Mitteln, die kollektiv kaum das Subsistenzniveau decken, ist auch cin Prob- 
lem: ein Problem der Armut, der Suchkosten. des Lebensrisikos; aber diese 

18 Man k8nntc natUrlich such von ,,Eigcntum" d e r  einfach von .,Giltern" sptechen: abm Geld ist 
jenes Eigentumsrnil~el, das am univmellstcn verIXgbar ist. Gewg Simmel (1977, 325) ver- 
weist auf die Rlndungen andem Eigentumskategorien: beim Geld sind diest Abhsngigkeiten 
am gcringsten. - Wenn him vom Geld die Redc ist, dann ist die rndemc Form des ,,KapitalsW 
gemeint; denn dass Geld in einfacberen gesellschaftlichen Formationen irrelevant gewesen wa- 
re, sol1 nicht behauplet werden. Die Sagen und Marchen sind voll von wirklichcn d e r  imagi- 
nienen Goldscbazzen, die allemal die Phantasie der Menschen beflngelt haben; die erslen Welt- 
reisen der Eumpaer wurden nicht zuletzt von der G~er nach Gold ausgelost; Hemcher  haben 
sich immer Ressourcen i h m  Untenanen beiseite geschafft, Ein k b e n t e u m u m  d ~ e s e r  An batte 
aher keinen gesellschafisve~ndemden Charakter; es ging urn Emberung, Raub, Aneignung, 
nicht urn einen systematischen E~nsa t t  von Kapital sum Zweckt zukhnftlgen Gelderwerbr. 

I9 ,,KnappheitU ist hler in der IandlAuhgen Bedeutung des Woner zu ventehen, also als ungenll- 
gende Refriadigung von Wilnschen, als Wunsch~berschuSs Ubcc das Erretchbare. In dresem 
Falle ist n ~ c h t  der okonomische Knappheitsbegriff angesprochcn. dtrnazurIich in jeder denkba- 
ren Welt Kaapphe~t vofindet, einfach deswegen, weil aucb eint  Uberfiussgesellschafi nicht 
unbegrenztt BedUrfnisse befriedigen kann bzw, w i l  es auch in den reichsten Cesellschaflen 
im Rahmen jedcr Handlungsentscheidung Oppwtunitatskosten in Rechnung tu stellen gilt [als 
mtgangener Nut t tn  jener Handlungsm6giichkeircn. d ~ e  man dann nicht realisieren kann, wenn 
man slch fdr eine Hcndlungsaltmative entschieden hat). Und es handelt sich nicht urn cinen 
soz~al-anthmpologischen Knappheiabegriff. der an den Grundbediirfnissen dcr Menschen an- 
setzt. 



Knappheit ist zugleich - in wohlverstandenem Sjnne - .qroblemlos": Denn man 
hat t u  nehmen, was es gibt. Wenn man nichts entscheidcn kann, was wesentlich 
iiber die Deckung von ~rundbediirfnissen hinausreicht. kann auch kein ,,konsu- 
rnistisches ~roblem" entstehen. 

Diese Mangellage hat noch fur die Nachkriegszeit gegolten: Der Gemischt- 
warenladen lag urn die Ecke, der Feinkostladen hat den gehobenen Bedarf be- 
Criedigt. und f i r  spezielle Wiinsche gab es speziellc FachhIndler rnit einern iiber- 
schaubaren ~ n ~ e b o t .  Aber insgesarnt war nicht vie1 zu ,,wollenU, denn weiterge- 
hende ~ i i n s c h E  lagen in weit& Wrne, in utopischer Ortlosigkeit. Erst im Zuge 
des ,,~irtschaftsw&ders" rollten jene GUter an, die man zuvor nur in amerikani- 
schen FiImen bewundern konnte: elektrische t3aushaltsgeAte, Femseher, Autos. 
Sie erleichzeflen das Leben, sie ertiffneten neue Welten. Aber man schltzte vor 
sllem ihren ,,Gebrauchswert": Sie waren ,,niitzlich". Die Waschmaschine erleich- 
terte tatslchljch das Leben, die Geschirrspiilmaschine sparte Zeit, das Auto er- 
schloss neue Welten. (Pfabigan 2004, 17f.) Diese Waren schufen neue Lebens- 
moglichkeiten, eroffneten neue Bequemlichkeiten, Das war nicht unbedingt 
,,blinderh', sondern ein ,$ehenderw Konsum; ein Konsum, der Kornfort schuf und 
Optionen auftat. Man h u t e  sich dariiber, zunachst verwundert und begeistert. 
Nach einiger &it fand man sich auch berechtigt, das alles zu konsumieren, und 
sch&tzte ein k b e n  ohne dieses oder jenes Gut als zu verrneidende Substandard- 
Yariante ein. 

Diese Zeit ist dahingeschwnden. Das Produktangebot hat sich vervielfacht. 
Mit Brands, Marken, Tricks, Geschrei, Rabatten, Bildern, Sonderaktionen sonder 
Zahl wird urn die Aufmerksarnkeit des Konsumenten geworben, Die Angebote 
wachsen und wuchem. Einkaufen ist oft schon blindes Greifen in die Fiille, Ein- 
kaufen ist S ~ i t v e m i b ,  Einkaufen ist normal. Und der Groateil der Cuter ist 
,,unnotig"; dic KIufer geben das zu. Allein die zunehrnende Verlegenheit des 
Scbenkens bei Feier- und Festtagen (rnit dem stlrkeren Riickgriff auf .,Gutschei- 
ne" und obskwrantis~ische Gaben) signalisiert, dass die reiche Warenwelt auf 
,, bedufiislose" Menschen praIIt - sofcrne man ,.Bsdurfnis" irn klassischen, also 
gebrauchswertbezogenen, Sinne vetsteht. 

Aber in dieser Situation andefl sich Enlscheidendes. Der altc Konsumisrnus 
war auf den Gebrauchswert von Gijtern und Dienstleistungen gerichtet;20 der 
neue Konsumismus geht Obcr den Gebrauchswert hinaus. Die Gilter und Dienste 
werden unabdingbarer Bestandteil von LRben und Lebensstil, von Person und 
Identitat. Wir leben in einer Gesellschaft jenseits der Knappheit und jenseits des 
Gebrauchswerts. Andere Werte verkarpern sich in den Gutern: Identitiiisweri, 

20 Das kann auch nwr in cinern ersten Anlauf so athen bleiben: wir kommm selbst~eerstlndlich 
noch auf andm Funktionen des Konsumicms m ssprechen, w i t  sic ja beispielsweise auch in 
den bekannten Untersuchungen Bber Sozialprcsrige und Reputation dargcstellt worden sind. 





24 1 Einltitung 

haben. Sie wehren sich gegen die Entweder-Oder-Entscheidung, gegen das trade- 
off-Verhaltnis. Lieber reich und gesund. Die Qualiratsafbibute Iaufen oft darauf 
hinaus, dass man Produkte hliherer QualitIit braucht, aber keineswegs ein gerin- 
geres Sozialprodukt. Denn urn meditative Musik zu spielen, braucht man eine 
erstklassige Stereoanlage. EdPe, handwerklich gefertigtc Produkte sind am teu- 
mten.  Konsumkritiker verfallen dabei nicht so selten ebenfalls dem konsurnisti- 
schen Wachstums-, Bereicherungs- und Endlosigkeitsgedanken. Auf der anderen 
Seite stehen - aus der Sicht interessegeteiteter Positionsverbessemng wie auch 
aus der Sicht handfest-pragmatischer Ignoranz - die Versuche, jede Konsumlcri- 
tik zu denunzieren: Es seien jene Leute, die Wasser predigen und Wein rrinken; 
jene, die glauben, der Strom komme aus der Steckdose; jene, die keine Ahnung 
van den h m n  Realitiiten des Wirtschaftslehns haben und in ,,Schonraumen" - 
als Beamte, Lehrer oder dergleichen - zu Hause sind; Theoretiker, die vom prak- 
tischen Leben nichts verstehen und sich ihre Moral-Flausen leisten kiinnen. Die 
,.Lager4' sind also vielfAltig und gemischt, und wir werdcn in der Folge zwischen 
unterschitdlichen Argumentationen zu pendeln haben. 



2 Von der alten Konsumkritik zum 
Neokonsumismus 

Bevor wir an die eingehendere Analyse des Koosumismus gehen, islt es geboten, 
einen Seitenblick auf die ,,alte Konsumkritik" zu machen. Denn das Thema ist 
nicht neu. Nachdem der Schutt der Nachkriegsjahre weggeraumt war, damals, als 
man In Wirtschaftswunderzeiten langsam zu hoffen wagte, dass es doch ein 
schoneres und bequerneres Leben fur alle geben ktinnte, als man sich iiber Fern- 
seher und Auto, iiber den ersten Urlaub und das Eigenheirn freute; - in den sech- 
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts also begann man sich rnit dern ermngenen 
bescheidenen Wohlstand anzufreunden, mit dem Giitersegen nach all den Ent- 
behrungea, rnit der verdienten Relohnung fur die Aufbau-Plackerei. Es war die 
nachste, bereits im Wohlstand aufgewachsene Generation, dic - angefeuert durch 
einigc Theoretiker - die ,,Konsumgesellschaft" zu krjtisieren begann: die 68er- 
Generation, wenn man sie so nennen will, jene Generation, die erst in diesen 
Jahren, nach det Jahrhundertwende, in die Phase der historischen Aufarbeitung 
ihrer Dummheiten, Autoritarisrnen und Inkonsistenzen gedt. 

Aber es hat nicht nur jede Zeit ,,ihreU Konsurnkrizik, vielmehr verschiebt 
sich der jeweilige Fokus der Analyse von Periode zu Periode. Als der Siegeszug 
der Werbung begann, iiberschatzte man die Wirkung der konsumorienltierten 
Medienrnanipulation. Als die GeselIschaft in neornarxistischen Kategorien ge- 
deutet wrde ,  verdlchtigte man die groBen Konzerne. Als es en vogue wrde ,  
det ,,Gesellschaft" ats einem wenig fassbaren Gebilde die ,,Schuld" an individu- 
ellen SchicksaPen zuzuschieben, war auch das ein Ansatz fur die Konsumkrftik. 
Als man die okologischen Knappheiten entdeckte, verlagerte sich die Konsum- 
kritik zur Yemichtungs- und Nnchhaltigkeitsthematik. htztlich steht natiirlich - 
wie irnrner in solchen Zusarnmenhangen - das Wesen der modernen Gesellschaft 
insgesamt zur Debatte. 

Wit beschrxnken uns darauf, an ein paar Varianten der alten Konsumkritik 
zu erinnern, Die erste Variante stellt den Konsumenten als hilflos rnanipuliertes 
Opfer einer raffinierten Werbeindustrie dar (Vance Packard); die zweite Variante 
weist auf den ,,Konsumterror" einer weItweiten Konzernokonomie hin (Pier 
Paole Pasolini); die dritte Variante, eine spatrnarxistische Gesellschafrskritik, 
setzt bei der systernatischen Erzeugung und Unterdfickung yon menschlichcn 
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fen? Beabachte ich einen ,,wirklichenU Mord oder eine ~heaterauff ihrun~?~'  
Handelt es sich urn eine Situation, in der man etwas ,,gewinnenU kann oder in der 
es einen ,,VerlustU zu vemeiden gilt? Welches Verhalten .,gebietetU die Situati- 
on? Wie zahlreiche tmpirische Studien - nicht zuletzt irn Rahmen der neuen 
experimentellen Wirtschaftsforschung (FehrlSchwarz 2002, Thalcr 1994) - ge- 
zeigt haben, beeinflusst die Situationsdefinition die Entscheidung, Handelt es 
sich urn eine Situation, in der ich - aIs ,,Nachwuchshoffnung" - meine eigenen 
Interessen verfolgen kann. oder eine, in der ich - als ,,anstandiger Mensch" - 
mejne Freundschaft beweisen muss? Handelt es sich urn eine Situation, in der ich 
unter Beweis stellcn will, wie ,,cool" (und geldverachtend) ich bin, oder in der 
ich meine Schlauheit darin demonstrieren will, m6glichst giinstige Einkaufsgele- 
genheiten ausfindig zu rna~hen?'~ Wlre es llcherlich, nach dem Preis zu fragen, 
oder ware es gebofen, von einem Ejnkauf Abstand zu nehmen? 1st es angemes- 
sen, urn einen Rabatt zu feilschcn, oder gibt man sich damit eine ElBBe? Geht es 
urn Reputation oder urn ein ,,Schnappchen"'? 1st es cine Situation, in der ich 
spontan sein (oder gar ,,ausflippen") kann, oder eine, in dcr so etwas absolut 
unakzeptabel ist? Handelt es sich urn cine ,$ormale Marktsituation" oder urn 
eine ,,NotlageW, in der ein kgehrtes Gut gleichverteilt oder rationiert werden 
muss? (TietzeI 1948) Vor jedem Kaufakt muss - trivialenveisc - entschieden 
werden: Wer bin ich und wie ist die Welt beschaffen? SoziaIe Phlinomene spre- 
then nichr fir sich selbst, sie mEssen, interpretiert ~ e r d e n . ~ ~  Konsumieren ist 
eine hochkomplexe Angelegenheit. 

Zweitens: Es ist jeweils die Entscheidung eines Sozialwissenschaftlers, wo 
er sein Modell begrenzt, welche Yariablen er also beispielsweise als endogene 
oder exogene sew. Rationaltheoretike~er, fdr welche die Entscheidungen des Ein- 
zelnen unhintergehbar sind, setzen Priiferenzen als gegeben voraus: de gustibus 
non est d i ~ ~ u t a n d u r n . ~ ~  (Recker 1976) Fiir eine soziologische Perspektive beginnt 

22 Das sind hgestellungen, wie sic natiirlich in der interpretativtn htiologie, insbesondm in  
dcr Phanomenotog~e und Ethnomethodologie, zu den pndlegendtn Annsherungsweisen an 
soziale Phanomene gehtiren; vgl, dazu BergerlLuckmann 1969: Blumer 1969; Mead 1973; 
Schutz 198 1; besonders auch Goffmans Arbeiten 1969 und 1977. 

23 Diese Fragestellungen beziehcn sich auf zwel Weitemrwicklungcn dtr tikonomischtn Hand- 
lungstheorie, die nicht nahw verfolgt werdtn k6nnen. namlich zum einen auf die Prospekttheo- 
ne (KahnemanlKne~schrThaler 1986; Kahnemanmversky 1979; TvmkyCKehneman 1981 ) und 
auf die Ilisknminationsthmrie (Lindmberg 1990: 1992a und b). 

24 Die Menschen e n t d e n  Paradigmen einor Situation, die einige Aspektc untentreichen und 
a n d m  irn Hintergrund belassm; aber auch die Hintergrundaspekte bleiben wirksam, sie ver- 
schwinden nicht v611ig. Wenn sie an Relevanz gewinnen, klinnen sie wider In den Voder- 
grund mtm und die Wirklichkeifsintwpretatian ,,switchen" lassen. 

25 Das machr die Sache einfacher: wenn die ,,geislig-emotionale Innmausstattung" des Indivi- 
duums konstrnt zu setzen ist, dann ist jede Verindemng einer Enlscheiduag aus einer Veriinde- 
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dort erst die interessante Fragestellung: Woher kommen die PAferenzen des 
Individuums? In welchem MaRe sind sic durch die Eniehung, durch das EItern- 
haus, durch Peer groups, durch die Massenmedien, durch die sonstige sosiale 
Urnwelt geformt? Wie kommen Wirklichkeitsdeutungen, normative Raster, Re- 
levanzstrukturen, individuelle Wiinsche zustande? Wie wohlgeordnet oder in- 
konsistent ist das Innenleben einer Person? Gibt es syslematische Verzerrungen, 
psychische Empfindlichkeiten, Skategien zur Inkonsistenzbewaltigung oder zur 
Kompensation von lnformationsdefiziten? Auch das ist die Frage nach der Iden- 
titat. 

Drittens: Dass der souverane Konsument Entscheidungen fallen kann, wenn 
er seine Waferenzen ebenso geoau kennt wie a31e Marktgegebenheiten, ist irn 
Grunde ein trivialer Sachvcrbalt - diese Entschefdung konnte auch cine Re- 
chenmaschine fillen. Aber das Problem beginnt damit, dass dcr Konsument sich 
iiber sich selbst nicht im Klaren ist. Seine Konsumentscheidung fangt, wie wir in 
weiteter Folge ausgiebig zu diskutieren haben werden, bei der Frage an: Wer bin 
ich? Wie will ich leben? Wie will ich sein? Was passt zu mir? Wie driicke ich 
mich aus? Welche Signale sende ich an meine Umgebung? Er befindet sich in 
einem sozialen Umfeld, in dem solche Fragen schwerer dcnn je zu beantworten 
sind, und diese Unsicherheit spielt natUrtich auch in die jeweils eigenen PrX- 
ferenzanalysen und Marktinterpretationen hinein. Die Deutung de t  eigenen Rolle 
und der eigenen Authentizitat erijffnet uad besckankt die Mtigiichkeitsrlume. 

Das Posrulat von der MUndigkeit des Konsumenten, mit dern jede ljberle- 
gung iiber die Formierung von Praferenzen abgeschnitten wid,  Ilsst nicht nur 
die Frage entstehen, warurn es Marketing- und Werbeabteilungen in Unterneh- 
men gibt; sie llsst auch jedwede Analyse des Konsumverhaltens als ilbedtussig 
erscheinen: Konsrirn ist Konsurn. Eine gegebene Prafetenzstmktur ist das unhin- 
tergehbare Bollwerk fur jede Analyse, sie imrnunisien den Konsumenten - und 
indirekt auch den Produzenten, der ja nur das anbietet, was der Konsument 
wunscht. Der Varwurf yon Ramsch und Schund, der Yorwurf unbrauchbarer, 
schadlicher oder zerbrechlicher Waren - das pralIt am Produzenten ab. Es han- 
delt sich nicht nur urn eine primitive Form der Markttheorie; die daraus resultie- 
rendc Ethik ist die einer unbegrenzten Bejahung des schlechthin Vorhandenen, 
,,so dal3 nun das Vorhandene schon deswegen als legitimiert gilt, ausgenomrnen 
die tibcrstandenen Positionen, die auf Treue, Distanz und Inpflichtnahme gingen, 
mithin den politischen Tugenden alten Stils nahestehen." (Gehlen 1986, 144) 
Gegenliber der immunisierten Faktizitiit gibt es keinen Verweis auf Tugend, 
Anstand, QualiQt, Nachhaltigkeit oder andere Werte. 

-. 

rung der Auflenwelt, das heifit der rtlativm Preise. zu crkl3ren. Aber das is1 natllrlich nicht 
einmal die halbt Wahrheit. 
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tung yon Konsumentenentscheidungen nicht rnehr geben kann, die sich nicht 
dem Vorwurf des Hochmuts oder des Elitismus ausgesetzt sieht; weil alles, was 
der Nachfrager sich wlinscht, schon allein dadurch gerechtfenigt ist, dass er es 
sich wilnscbt; weil die Nachfrage den Bedarf und das Bedihfnis jndisiert und 
letzteres keinc Legitimiemng mehr braucht: Sakralisierung des jeweils feststeI1- 
baren Bewusstseins und Irnrnunisierung der jeweils getroffeneo ~ntsche idun~. '~  

Mit dem Axiom von der Milndigkeit wlren alle norrnativen Erwagungen 
beseitigt, auch alle h r l e g u n g e n  iiber ,,vern(inRiges'Wer ,,unvernUnftigesm 
Konsumverhalten. Des Mlarkt isr der Markt, und er bringt das Richtigc hervor. 
Das Wirkliche ist das Verniinftige, vie1 radikaler, als wir das bei Hegel mit Blick 
auf den Staat finden. Und jene, die bei dern Marktgeschehen auch noch Geld 
verdienen, sind dann - genau genommen - nur Diener von Vernunft und Frei- 
heit: Man kann sich kaum eine bessere ideologische Konfiguration ausdenken als 
die ersten Seiten eines mikrobkonomischen Lehrbuchs. 

2.2 Die Schwiiche einer Manipulationstheorie 

Wahrend die homines oeconomici altzu genau wissen sollen, was sie tun, wissen 
es die Manipulationsopfer iiberhaupt nicht. Die Werbestrategen als Manipulanten 
des Bewusstseins der Menschen, die Einzelnen als hilflose Opfer immer raffi- 
nierterer Methoden - Vance Packard (1958) hat die Methoden der ,,geheimen 
Yerfiihrer", also der Motivforscher beziehungsweise der Marktfarscher, anekdo- 
tisch anschaulich geschildert: den zunehmenden Einsatz von Methoden der Tie- 
fenpsychologie; die Strategien zur ijberredung des Verbrawhers mi1 dem Ziel, 
seine Kaufentscheidung von tatsachlichen Rediirfnissen ebense unabhiingig zu 
machen wie von den sachlichen Qualitaten des Produkts; den subtilen Einsatz 
von sexueIlen Reizen, Verfuhrungsstrategien von Supermiirkten, die Kreation 
von Statussymbolen und dergleichen. Dieselben Methoden wiirden auf das Ge- 
schaft der Politik iibertragen. 

Packard hatte seinen Bestseller, die sich fomierende Werbeindustrie hatte 
damit aber auch ihre Werbung. Denn ihc war es durchaus recht, wenn man ihre 
Bedeutung Bbertrieb; das brachte Auftrage. Die Konsumenten wiederum fanden 
die Sache zwar skandalos, aber auch entlastend. Denn gerade in den beginnenden 
sechziger Jahren hatte das Wirtschaftswunder so weit gegriffen, dass man sich 
tiber die hereinstriimende Guterfalle zu freuen begann, und nun wusste man 

26 milich Itisst sich mi! der theoretischtn These, dass der Konsument imrner Recht hat, dessen 
praktls~hcs Wnbehagen nicht wegwischen, wil er doch wissen rntkhte. ob tr .,richtip.'* ent- 
schteden hat - was er eigentlich, da er doch gar nicht ,,falsch" entscheiden kann, nlemals wis- 
sen kann. 
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dutch Packards Belehrung, dass man f i r  das ungehemmte Konsurnieren keine 
Yerantworhlng zu ifbernehmen brauchte: Man wude ja manipulierz. Das war 
nicht nur irritierend, sondern auch entlastend. Man konnte kaufcn, ohne schlech- 
tes Gewissen. Wenn man mit den Paketen nach Hause ging, war man kein Idiot, 
sondern eigentlich ein ,,0pfer6'. 

Wenn man aus einer Mangelwirtschaft kommt, dann ist eine solche Deu- 
tung hilfreich; sie bietez den Wbergang zur Welt des Kaufens. Die Konsumkritik 
wird dergesralt der Befirderung dcs kritisierten Phgnomens dienlich. Was kann 
man schon dafiir. wenn man hinterriicks manipuliert wird? Der Verweis, dass an 
den Exzessen der modernen Konsumwelt Ietztlich die Werbeindustrje schuld sei, 
halt sich in entriistungsbereiten Kreisen bis heute, und zwar bis hin zu den Vcr- 
dachtigungen, es gabc am Ende doch die beriihmten, fur das menschliche Be- 
wusstsein nicht wahrnchmbaren Werbeeinblendungen yon extrern kurzer Dauer; 
andererseits wollen die wenigsten in einem rnarktwinschaftlichen System die 
Werbung staatlicherseits verbicten. So bleibt alles beim Alten, nein noch mehr: 
Die Werbung wird allgegenwlrtig, weil sie in einer Gesellschaft, die alle Le- 
bensbereiche nach Marktparadigmen zu sehen beginnt, als selbstvers~dlicher 
Umweltgegenstand und als potentielle Einkomrnensressource gesehen wird: Die 
Werbung kriecht in alle Lebensbereiche hinein, in die redaktionellen Au~erun- 
gen der Medien, in Schriftstellerei und Wissenschaft; sie dekoriert alle SrraBen- 
rander, Freibader nnd SchulgSlnge, sie rahmt Tagungen ein und fdllt die Mitte 
aller Events; sie btschgftigt Marktforscher, Designer und Marketingexperten; sie 
wird zu einem allgegenwiirtigen Phiinomen - und man kann in Ruhe einkaufen 
gehen. 

2.3 Die Schwkhe einer VerschwiTrungstheerie 

Andere Kritiker halten die Marketingexperten nicht fhr Bosewjchte, sondern 
(auch) f ~ r  Opfer; sie finden die irnrner gleichen Schuldigen: Es sind die Konzer- 
ne, srupid! Oder die Kapitalisten, die Banken, die Finanzmarkte, Sie waren be- 
reits in der Zwischenkriegszeit an allen wirtschaftlichen TurbuSenzen schuld. Sie 
wurden in den sechziger Jahren als ,Slnsbeutungsinstitutionen" wiederentdeckt. 
Sie wurden aIs ,,Umweltvemichter" in den Siebzigern gebrandmarkt. Und sie 
sind an der Globalisierung schuld, ebenso wie am Zerfall der FamiIie, an der 
steigenden Kriminalitat, an der Unwirtlichkeit der Stiidle, an des ZerstGmng der 
Ozonschicht, am Aussterben der Wale, am Rechtsradikalismus und an den neuen 
Kriegen. Sie weben am N e e  einer weltweiten Unterdriickungsmaschinerie - und 
de brauchen vor alIem den willigen Konsurnenten, ihr liebsltes Ausbeutungsob- 
jekt. 


