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ZUMA 

" Q u a n t i t a t i v e q q  A n a l y s e  " q u a l i t a t i v "  e r h o b e n e r  
D a t e n ?  D i e  h e r m e n e u t i s c h - k l a s s i f i k i f t o r i s G h e  
I n h a l t s a n a l y s e  von L e i t f a d e n g e s p r ä c h e n  

Bei der hermeneuti sch-klassif i kato r i  schen Inhal  tsanal yse werden hermeneuti sche, i n t e r p r e t a t i v e  
und k l a s s i f  izierende, quan t i ta t i ve  Te i le  zu e i  nem gemeinsamen Verfahren kombi n i e r t .  Irn herme- 
neutischen Te1 1 w i r d  der vom Sprecher in tend ie r te  Sinn seiner sprach1 ichen Äußerungen Im Dis- 
kurs mehrerer Bearbeiter erschlossen. Im quant i tat iven Te i l  werden d i e  Sinne1 emente mehrdimen- 
sional, d.h. im H inb l i ck  auf unterschiedl iche Aspekte k l a s s i f i z i e r t  und i n  e i n  EDV-gerechtes 
Notationssystem überführt .  Daran schl i e ß t  s i ch  eine zweigle is ige Auswertungsstrategle an, be i  
der quan t i ta t i ve  und q u a l i t a t i v e  Analysen m i t  unterschiedl icher Gewichtung kombiniert werden 
können. Zunächst werden durch geeignete Auszählverfahren d i e  zentra len Sinnstrukturen rekon- 
s t r u i e r t  und i h r e  quan t i ta t i ve  Bedeutsamkeit e r m i t t e l t .  Durch Tex t iden t t f i ka to ren  i s t  es i n  
jeder Phase des Auswertungsprozesses möglich, d i e  betreffenden Textpassagen aufzufinden und d i e  
quantitativen Ergebnisse durch q u a l i t a t i v e  Detai ls tudien zu ergänzen. Das Verfahren wurde ent- 
wickel t. um d i e  be i  Leitfadengesprächen a n f a l l  enden großen Textmengen i n  angemessener Weise 
analysieren zu können. 

I .  E i n l e i t u n g  
Q u a l i t a t i v  und q u a n t i t a t i v  a rbe i tende  S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r  rechnen s i c h  i n  
d e r  Regel u n t e r s c h i e d l i c h e n  e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e n  Schulen und u n t e r -  
s c h i e d l i c h e n  Forschungsparadigmen zu ( vg l .  Hoffmann-Riem 1980; Mohler  1981). 
Im S t r e i t  um d i e  " r i c h t i g e n ' ,  a n a l y t i s c h  angemesseneren und e r g i e b i g e r e n  
Ver fahren werden v o r  a l l e m  d i e  Untersch iede zwischen be iden  Vorgehensweisen 
a k z e n t u i e r t  und zum T e i l  übe rze ichne t ,  während d i e  Gemeinsamkeiten und Be- 
rührungspunkte i n  den H i n t e r g r u n d  gedrängt  werden (vg l .  Küch le r  1980). Ver- 
schiedene Dars te l l ungen  erwecken den Eindruck,  daß es e i n e  g r u n d s ä t z l i c h e  
I n k o m p a t i b i l i t ä t  q u a l i t a t i v e r  und q u a n t i t a t i v e r  Ve r fah ren  gebe ( v g l .  z.B. 
Kracauer  1972:55). I n  de r  Grundlagenforschung und Pro jek tbe t reuung  von ZUMA 
h a t  d i e  Analyse von o f fenen  Fragen und Lei t fadengesprächen du rch  q u a n t i t a t i -  
ve I n h a l t s a n a l y s e n  i n  den l e t z t e n  zehn Jahren e i n  zunehmendes Gewicht e r h a l -  
ten. M i t  dem vo r l i egenden  Au fsa tz  w i r d  das Z i e l  v e r f o l g t ,  d i e  b i s h e r i g e  Me- 
thodenprax i s  b e i  ZUMA d a r z u s t e l l e n  und e inen  neuen methodischen Ansatz  a u f -  
zuzeigen. Im e r s t e n  T e i l  w i r d  das von Oevermann und se inen M i t a r b e i t e r n  en t -  
w i c k e l t e  Ver fahren de r  o b j e k t i v e n  Hermeneutik v o r g e s t e l l t .  Diesem Ver fahren 
w i r d  im zwe i ten  T e i l  d i e  h e r m e n e u t i s c h - k l a s s i f i k a t o r i s c h e  I n h a l t s a n a l y s e  
gegenüberges te l l t ,  d i e  sowohl q u a l i t a t i v - h e r m e n e u t i s c h e  a l s  auch q u a n t i t a -  
t i v - k l a s s i f i k a t o r i s c h e  Ver fahren i n t e g r i e r t .  

2 .  " Q u a l i t a t i v e "  E r h e b u n g s t e c h n i k e n  und A n a l y s e v e r f a h r e n :  d i e  
M e t h o d e  d e r  " o b j e k t i v e n  H e r m e n e u t i k "  

D i e  K r i t i k  am s t a n d a r d i s i e r t e n  I n t e r v i e w  h a t  dazu g e f ü h r t ,  daß a l t e r n a t i v e n ,  
" q u a l i t a t i v e n "  Methoden de r  Befragung v e r s t ä r k t  Aufmerksamkeit  geschenkt 
wurde. Durch s e n s i t i v e r e  Befragungsmethoden w i e  z.B. Le i t fadengespräche und 
n a r r a t i v e  I n t e r v i e w s ,  b e i  denen d i e  Be f rag ten  du rch  s t i m u l i e r e n d e  E i n l e i -  
tungs-  und Nachfragen zum Erzäh len  über bes t imn te  Themen angeregt  werden, 
s o l l  e i n e  Annäherung an a l l t ä g l i c h e  Komnunikat ionssi tuat ionen und e i n e  w e i t -  
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- 

gehend e igenges teuer te  S e l b s t d a r s t e l l u n g  d e r  Be f rag ten  e r r e i c h t  werden. D ie  
P e r s p e k t i v e  des Be f rag ten  s o l l  m ö g l i c h s t  u n v e r f ä l s c h t  zum Ausdruck k o m e n  
( v g l .  Hoffmann-Riem 1980; M ü h l f e l d  u.a. 1981). E i n i g e  Forscher  schätzen qua- 
l i t a t i v e  Ver fahren g e n e r e l l  v a l i d e r  e i n  a l s  q u a n t i t a t i v e  Ver fahren,  andere 
h a l t e n  s i e  v o r  a l l e m  i n  den Forschungsfe ldern f ü r  angebracht ,  über  d i e  noch 
wenige Erkenn tn i sse  v o r l i e g e n  und de r  E x p l o r a t i o n s b e d a r f  entsprechend groß 
i s t  ( v g l .  Küch le r  1980). 

Unabhängig vom S t e l l e n w e r t ,  den man d iesen  Methoden zuwe is t ,  f üh ren  q u a l i -  
t a t i v e  Erhebungstechniken zu Problemen b e i  de r  Auswertung. Q u a l i t a t i v e  I n -  
t e r v i e w s  werden i n  d e r  Regel a u f  Tonband au fgeze ichne t  und anschl ießend ver-  
s c h r i f t e t .  Fü r  d i e  q u a l i t a t i v e  Soz ia l fo rschung  s t e l l t  s i c h  dann d i e  Frage, 
w i e  d i e  V o r t e i l e  e i n e r  s e n s i t i v e n  Erhebungstechnik  auch b e i  d e r  nachfo lgen-  
den Textanalyse g e s i c h e r t  werden können. A l s  c h a r a k t e r i s t i s c h e s  q u a l i t a t i v e s  
Ver fah ren  f ü r  d i e  Analyse von Texten g i l t  d i e  hermeneutische I n t e r p r e t a t i o n ,  
d e r  i n  i h r e r  von Oevermann und se inen M i t a r b e i t e r n  e n t w i c k e l t e n  Form de r  
" o b j e k t i v e n  Hermeneutik" e i n  besonderer S t e l l e n w e r t  z u k o m t  (Oevermann u.a. 
1979). An dem I n t e r p r e t a t i o n s v e r f a h r e n  d e r  o b j e k t i v e n  Hermeneutik s o l l e n  
b e i s p i e l h a f t  d i e  Mög l i chke i ten ,  aber  auch d i e  Grenzen e i n e r  r e i n  q u a l i t a t i -  
ven Vorgehensweise a u f g e z e i g t  werden. D i e  D a r s t e l l u n g  b e z i e h t  s i c h  a u f  d i e  
e r s t e  a u s f ü h r l i c h e  Methodendarste l lung,  d i e  Oevermann, A l l e r t ,  Konau und 
Krambeck 1979 v e r ö f f e n t l  i chten. 

Durch d i e  Methode de r  o b j e k t i v e n  Hermeneutik s o l l e n  d i e  l a t e n t e n  S inns t ruk -  
t u r e n  von sp rach l i chen  Aussagen e r m i t t e l t  werden. Im engeren S inn  h a n d e l t  es 
s i c h  dabei  um e i n  I n t e r p r e t a t i o n s v e r f a h r e n  f ü r  d i e  Analyse von I n t e r a k t i o n s -  
t e x t e n  (Gespräche i n  F a m i l i e n ) ,  im  w e i t e r e n  S inn  um e i n e  Methode, d i e  f ü r  
d i e  gesamte t e x t a n a l y t i s c h  a rbe i tende  Geis tes-  und Soz ia lw issenscha f t  vor -  
geschlagen w i r d  ( vg l .  Oevermann u.a. 19793381f.). Be i  d e r  Analyse w i r d  davon 
ausgegangen, daß d e r  Tex t  e i n e  " o b j e k t i v e  S i n n s t r u k t u r "  e n t h ä l t .  D iese ob- 
j e k t i v e  S i n n s t r u k t u r  i s t  i n  de r  Regel weder m i t  d e r  I n t e n t i o n  des Sprechers 
noch m i t  d e r  Wahrnehmung des Hörers  i d e n t i s c h .  D ies  wäre n u r  im i d e a l i t e r  
gedachten G r e n z f a l l  e i n e r  v o l l s t ä n d i g  a u f g e k l ä r t e n  und r e f l e k t i e r t e n  Kom- 
m u n i k a t i o n s s i t u a t i o n  d e r  F a l l .  "Man kann das auch so ausdrücken, daß e i n  
Text ,  wenn e r  einmal p r o d u z i e r t  i s t ,  e i n e  e igengese tz l i che ,  m i t  eigenen Ver- 
f ah ren  zu rekons t ru ie rende  s o z i a l e  R e a l i t ä t  k o n s t i t u i e r t ,  d i e  weder a u f  d i e  
Hand lungsd ispos i t i onen  und psychischen Begle i tumstände a u f  s e i t e n  des Spre- 
chers noch a u f  d i e  i nne rpsych ische  R e a l i t ä t  d e r  Rez ip ien ten  zu rückge füh r t  
werden kann." (Oevermann u.a. 1979:379). 

D i e  o b j e k t i v e  Hermeneutik e rheb t  den Anspruch e ines  f o r m a l i s i e r t e n ,  wissen- 
s c h a f t l  i c h e n  I n t e r p r e t a t i o n s v e r f a h r e n s ,  f ü r  das d r e i  P r i n z i p i e n  und mehrere 
Regeln f o r m u l i e r t  wurden. (1)  P r i n z i p  d e r  ex tens i ven  I n t e r p r e t a t i o n .  Dieses 
P r i n z i p  besagt ,  daß e i n e  m ö g l i c h s t  v o l l s t ä n d i g e  E x p l i k a t i o n  a l l e r  Bedeu- 
tungsmög l i chke i ten  e ines  Textes, "... d i e  im  Tex t  gewissermaßen s c h l u m e r n " ,  
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angestrebt  w i r d  (Oevermann u.a. 1979:393). Dies bedeutet, daß auch zunächst 
unwahrscheinl iche Lesarten e ines Textes d a r g e s t e l l t  werden. (2) P r i n z i p  der  
vo l l s tänd iqen  I n t e r p r e t a t i o n .  Dieses P r i n z i p  besagt, daß jede auch noch so 
k l e i n e  Bedeutungseinheit a l s  bedeutsam und a l s  n i c h t - z u f ä l l i g  b e t r a c h t e t  und 
somit be i  der  E x p l i k a t i o n  der  S inns t ruk tu r  b e r ü c k s i c h t i g t  w i r d  (vgl .  Oever- 
mann u.a. 1979:394). (3) P r i n z i p  des sequent ie l  l e n  Vorqehens. Dieses P r i n z i p  
besagt, daß - ausgehend von e i n e r  sehr aus führ l i chen  I n t e r p r e t a t i o n  des er-  
s ten Gesprachstei 1  s  - i n  einem fo r tschre i tenden Prozeß von Gesprächstei 1  zu 
Gesprächste i l  immer mehr Bedeutungsmöglichkeiten ausgeschlossen werden, b i s  
d i e  " S t r u k t u r  des F a l l e s "  oder Textes zutage tr i t t  (Oevermann u,a. 1979: 
420ff.).  

Die I n t e r p r e t a t i o n e n  werden i n  einem d iskurs iven  Verfahren en tw icke l t .  I n  
Gesprächen, an denen d r e i  b i s  sieben Forscher b e t e i l i g t  sind, werden mögl i -  
che I n t e r p r e t a t i o n e n  v o r g e s t e l l  t und a u f  i h r e  G ü l t i g k e i t  h i n  überprüf t .  Da- 
durch s o l l e n  d i e  i n d i v i d u a l s p e z i f i s c h e n  Beschränkungen der  e inzelnen I n t e r -  
p re ten  ausgeglichen werden. Dieses Verfahren we is t  P a r a l l e l e n  zur  Erkennt- 
n i s t h e o r i e  von Mi11 auf ,  d i e  au f  der  Annahme beruht ,  daß E r k e n n t n i s f o r t -  
s c h r i t t  nur im d i a l e k t i s c h e n  Prozeß der f r e i e n  Diskussion e r r e i c h t  werden 
kann (vg l .  Mi11 (1859) 1974). 

Das In te rp re ta t ionsver fahren  s e t z t  s i c h  aus mehreren Ana lyseschr i t ten  zusam- 
men, d i e  a l s  Feinanalysen bezeichnet werden. D ie  d r e i  w i c h t i g s t e n  Analyse- 
s c h r i t t e  seien h i e r  aufgeführt .  (1) Paraphrasierung der Bedeutung. H i e r  w i r d  
das i n t u i t i v e  Verständnis eines SprechersIHörers der  deutschen 
Sprache e x p l i z i e r t .  (2) E x p l i k a t i o n  der  I n t e n t i o n  der  in teragierenden Sub- 
jek te .  H i e r  werden d i e  möglichen und vermuteten Mot ive und Z i e l e  der  Spre- 
cher1Hörer a n a l y s i e r t .  (3) E x p l i k a t i o n  der  ob jek t i ven  Mot ive des Gesprächs 
1 I n t e r a k t s )  und se iner  ob jek t i ven  Konsequenzen. H i e r  w i r d  d i e  o b j e k t i v e  
S i n n s t r u k t u r  e r m i t t e l t .  Hierzu werden a l  l e  Kontext informat ionen,  d i e  dem 
I n t e r p r e t e n  zur  Verfügung stehen (z.B. Kontextwissen über d i e  Persönl ich-  
k e i t s s t r u k t u r  der  B e t e i l i g t e n  und i h r e  Geschichte sowie d i e  s o z i a l k u l t u r e l -  
l e n  Kontextbedingungen der S i t u a t i o n )  herangezogen (vg l ,  Oevermann u.a. 
1979:414). 

Das Verfahren b e s i t z t  zwei wesent l iche V o r t e i l e .  Es handel t  s i c h  erstens um 
e i n  wissenschaf t l iches I n t e r p r e t a t i o n s v e r f a h r e n ,  das seine Regeln und seine 
Vorgehensweise t ransparent  und damit der  K r i t i k  zugängl ich macht. Es unter-  
scheidet  s i c h  damit von i n t u i t i v e n  In te rp re ta t ionsver fahren ,  d i e  i h r e  I n t e r -  
p re ta t ionen  l e d i g l i c h  a u f  s e l e k t i v  ausgewählte Be legs te l len  stützen. Zwei- 
tens e r ö f f n e t  das Verfahren d i e  Mög l i chke i t  zu e i n e r  sehr in tens iven  und 
d e t a i l l i e r t e n  Analyse der la ten ten  S inns t ruk tu ren  sowie der  Beziehungs- und 
Bedingungsgeflechte von In te rak t ionen .  
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Das Verfahren w e i s t  jedoch auch e rheb l i che  Probleme auf. Das e r s t e  Problem 
b e t r i f f t  n i c h t  das Verfahren an s ich,  sondern seine Uber t ragbarke i t  a u f  d i e  
gesamte t e x t a n a l y t i s c h  arbei tende Geistes- und Sozia lwissenschaf t .  Bel dem 
uns h i e r  in teressierenden F a l l  der  Analyse von Leitfadengesprächen e rsche in t  
e ine  Analyse o b j e k t i v e r  S inns t ruk tu ren  weder notwendig noch s i n n v o l l .  Zu 
ana lys ie ren  i s t  h i e r  vielmehr d i e  " i n t e n t i o n a l e  S inns t ruk tu r " ,  d.h. der  sub- 
j e k t i v  gemeinte Sinn des Befragten, der  durch e ine  s e n s i t i v e  Erhebungs- 
techn ik  mög l i chs t  unver fä lsch t  zum Ausdruck komnen s o l l  und entsprechend zu 
ana lys ie ren  i s t .  Das Verfahren der  ob jek t i ven  Hermeneutik kann a l l e r d i n g s  
ohne größere Probleme a u f  d i e  i n t e n t i o n a l e  S i n n s t r u k t u r  e ingegrenzt  werden, 
was forschungsprakt isch l e d i g l i c h  d i e  Konzentrat ion au f  d i e  Feinanalysen 
"Paraphrasierung" und " E x p l i k a t i o n  der  In ten t ionen"  sowie den Verz ich t  au f  
d i e  d r i t t e  Feinanalyse ( " E x p l i k a t i o n  der  ob jek t i ven  Mot ive des I n t e r a k t s  und 
se iner  o b j e k t i v e n  Konsequenzen") zur  Folge hät te.  

Bedeutsamer e rsche in t  m i r  e i n  zwei tes Problem, das zwar zunächst nur  f o r -  
schungsökonomischer Natur i s t ,  jedoch wei t re ichende Konsequenzen f ü r  den 
gesamten Ansatz b e s i t z t .  Das Verfahren i s t  sehr z e i t i n t e n s i v .  Oevermann und 
seine ~ i t a r b e i t e r  beschreiben, daß s i e  i n  den Anfängen f ü r  den e rs ten  Durch- 
gang der  I n t e r p r e t a t i o n  von e i n e r  S e i t e  verschr i f te tem P r o t o k o l l  (d ies  ent-  
s p r i c h t  e i n e r  In te rak t ionsdauer  von 2 b i s  4 Minuten) etwa 10 b i s  15 Stunden 
benöt igten.  Für  d i e  v o l l  s tändige I n t e r p r e t a t i o n ,  deren s c h r i f t l  i che  Form 
etwa 40 b i s  60 Se i ten  umfaßte, wurden jewei 1 s mehrere Durchgänge b e n ö t i g t  
(vg l .  Oevermann u.a. 1979:393). Aus diesen Angaben kann man i n  etwa a b l e i -  
ten, w ie  lange d i e  Analyse eines etwa zweistündigen Leitfadengesprächs dau- 
e rn  würde (vg l .  Mohler 1981:729). Das Verfahren i s t  daher nur  f ü r  E inze l -  
f a l l a n a l y s e n  bzw. f ü r  sehr k l e i n e  Fa l l zah len  p rak t i kabe l .  E i n z e l f a l l a n a l y s e n  
b i e t e n  zwar d i e  Mög l i chke i t  e i n e r  sehr in tens iven  Analyse, haben jedoch m i t  
dem Problem zu kämpfen, daß über d i e  R e p r ä s e n t a t i v i t ä t  d ieses E i n z e l f a l l s  
keine ver läß l i chen  Aussagen g e t r o f f e n  werden können. D ie  Gefahr, daß Zu fä l -  
l i g k e i t e n  abgeb i lde t  werden, d i e  weder c h a r a k t e r i s t i s c h  noch t y p i s c h  sind, 
i s t  sehr groß. 

Q u a l i t a t i v e  Forscher, d i e  e ine größere Anzahl von F ä l l e n  bearbei ten,  stehen 
jedoch vor  einem Informat ionsverarbei tungsproblem. D ie  Auswertung o f f e n e r  
In te rv iews s t e l l t  f ü r  d i e  q u a l i t a t i v e  Forschung e i n  pragmatisches For- 
schungsproblem dar, da d i e  üb l i che  'Schneide- und Klebetechnik" ,  b e i  der  d i e  
thematisch zusamnengehörenden T e i l e  der  In te rv iews zusamnengestel l t  werden, 
ab e i n e r  gewissen F a l l z a h l  versagt. So beschreiben 2.8. Müh l fe ld  u.a. sehr 
anschaulich, w ie  s i e  zu Beginn i h r e s  Forschungsprojekts über Auswirkungen 
und Verarbeitungsformen von A r b e i t s l o s i g k e i t  b e i  kaufmännischen Anges te l l ten  
gar  n i c h t  an methodischen Fragen i n t e r e s s i e r t  waren. Sie sahen s i c h  a l l e r -  
d ings sehr b a l d  vor  das Problem g e s t e l l t ,  d i e  F ü l l e  von Gesprächsprotokollen 
m i t  einem ver t re tbaren  Zei taufwand zu bearbei ten und h i e r f ü r  s innvo l  l e  Klas- 
s i f i k a t i o n s -  und Dokumentationstechniken zu e ra rbe i ten ,  "da es n i c h t  mögl ich 
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i s t ,  a l l e  E inze lhe i ten  von 135 In te rv iews im Gedächtnis zu behal ten" (vgl .  
Mühl f e l d  u.a. 1981:327). Dies f ü h r t e  i n  ihrem Fa1 1 zur  'Wiederentdeckung1' 
der  Inha l tsana lyse ,  wenngleich i n  wenig e l a b o r i e r t e r  Fot-?. Im folgenden Ab- 
s c h n i t t  w i r d  d i e  Frage d i s k u t i e r t ,  ob d i e  q u a n t i t a t i v e  Inha l tsana lyse  e i n  
mögliches Auswertungsverfahren f ü r  d i e  b e i  Leitfadengesprächen i n  der  Regel 
anfa l lenden großen Textmengen d a r s t e l l t  und ob s i c h  hermeneutische Analyse 
und q u a n t i t a t i v e  Inha l tsana lyse  verknüpfen lassen. 

3 .  Me thod ische  W e i t e r e n t w i c k l u n g e n  der  I n h a 1 t s a n a l y s e :  S i n d  Her- 
meneut ik  und q u a n t i t a t i v e  I n h a l t s a n a l y s e  e i n  Gegensatz? 

Wenn man d i e  Mög l i chke i t  e i n e r  Anwendung der " q u a n t i t a t i v e n "  Inha l tsana lyse  
f ü r  d i e  Analyse " q u a l i t a t i v "  erhobener Daten d i s k u t i e r t ,  so muß man s i c h  den 
b e t r ä c h t l i c h e n  methodischen F o r t s c h r i t t  der  Inha l tsana lyse  vergegenwärtigen, 
der  s i c h  i n  den l e t z t e n  Jahren vol lzogen hat. Die Entwicklung g i n g  von re-  
l a t i v  wenig d i f f e r e n z i e r t e n ,  eindimensionalen Kategoriensystemen zu mehrdi- 
mensional ausd i f fe renz ie r ten ,  komplexen Neßinstrumenten. Wicht ige Stat ionen 
au f  diesem Weg waren d i e  Entwicklung des synthet ischen Codes, das Modulsy- 
stem und d i e  Netzwerktechnik der  Inha l tsana lyse  sowie d i e  Semantische Struk-  
t u r -  und Inhal tsanalyse.  Da s i c h  d iese Weiterentwicklungen im Bereich der  
Forschungspraxis vol lzogen haben, jedoch b i s l a n g  kaum i n  der  Methodenl i tera-  
t u r  dokumentiert s ind,  so1 l e n  d i e  wesentl ichen Veränderungen im folgenden 
kurz au fgeze ig t  werden. 

Beim synthet ischen Code werden Aussagen m i t  mehreren Kategorienschemata ver- 
sch lüsse l t ,  um un te rsch ied l i che  Aspekte d ieser  Aussagen zu er fassen (vgl .  
Klingemann 1976). Das Modulsystem der  Inha l tsana lyse  zeichnet  s i c h  dadurch 
aus, daß d i e  Mögl ichkei ten e i n e r  mehrdimensionalen Codierung sehr ex tens iv  
genutzt  werden (vg l .  Kepplingerlblathes 1988:112ff.). So können z.B, sowohl 
d i e  Objekte a l s  auch d i e  Bewertungen mehrdimensional, d.h. im H i n b l i c k  auf  
un te rsch ied l i che  Aspekte, ve rsch lüsse l t  werden. Wei terh in w i r d  b e i  diesem 
System d i e  D i f fe renz ie rung  der Kategorien sehr w e i t  vorangetrieben, Diese 
D i f fe renz ie rung  ermögl icht  e ine  sehr große Zahl von Kombinationsmöglichkei- 
ten  und e ine  entsprechende F l e x i b i l i t ä t  be i  der  Codierung. Für e ine  Analyse 
der Darste l lungen von Technik und technischem F o r t s c h r i t t  i n  der  Presse wur- 
de z.B. e i n  Modulsystem en tw icke l t ,  be i  dem 278 Technikbereiche unterschie-  
den wurden, d i e  auf  78 un te rsch ied l i che  Arten bewertet  se in  konnten. Für d i e  
Verknüpfung von Bewertungsobjekt und Bewertung ergaben s i c h  h i e r  rund 22.000 
Kombinat ionsmögl ichkei ten.  Berücks ich t ig t  man zusä tz l i ch ,  daß d i e  Bewertung 
auf  e i n e r  7 -s tu f igen  Skala e r f a ß t  wurde, so errechnen s i c h  rund 152.000 Co- 
d ie rmög l i chke i ten  (vgl .  KepplingerIMathes 1987:3-12). 

Charak te r i s t i sch  f ü r  das Modulsystem i s t  seine au f  einen Kern bezogene 
St ruk tu r :  An einen Kern, der  das Zentrum des Analyseinstruments d a r s t e l l t ,  
werden Module angelagert, wobei im Kern d i e  hauptsächlichen Bewertungsobjek- 
t e  und i n  den angelagerten Modulen spez i f i sche  Informat ionen zu diesen Kern- 
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objekten versch lüsse l t  werden. Durch d i e  Verknüpfung der  e inzelnen Module 
werden im Unterschied zu konvent ionel len Verfahren b e s t i r n t e  Zusamnenhänge 
zwischen den einzelnen Aussageelementen i n  da tenana ly t i sch  rekons t ru ie rbarer  
Weise versch lüsse l t .  Das Modulsystem s töß t  an seine ana ly t i schen Grenzen, 
wenn komplexe Aussagenzusamnenhänge bzw. Argumentationsketten zu codieren 
sind. Werden z.B. mehrere Bewertungsdimensionen i n  Ursache-Folge-Beziehungen 
gesetzt ,  so muß das System zu e i n e r  Notlösung g re i fen :  Der Aussagenzusamnen- 
hang w i r d  i n  mehrere Aussagen a u f g e s p l i t t e t .  Die Argumentationskette w i r d  i n  
diesem F a l l  b e i  der  Codierung n i c h t  abgeb i lde t  und i s t  damit  auch datenana- 
l y t i s c h  n i c h t  rekonstru ierbar . ' )  Die begrenzte ana ly t i sche  Leistungsfähig-  
k e i t  des Modulsystems be i  komplexen Aussagenzusamnenhängen i s t  e ine  Folge 
von dessen kernförmiger S t ruk tu r .  Bei der  Netzwerktechnik der  Inha l tsana lyse  
w e i s t  das Kategoriensystem e ine  netzförmige S t r u k t u r  a u f  (vgl .  Mathes 1988: 
2-6). D ie  netzförmigen Verknüpfungen ermöglichen auch b e i  komplexen Aussagen 
e ine  e indeut ige  Rekonstrukt ion des Argumentationszusamnenhangs. E i n  w e i t e r e r  
wesentl i c h e r  S c h r i t t  war d i e  Entwicklung der semantischen S t r u k t u r -  und 
Inha l tsana lyse  (SSI), m i t  der  n i c h t  nur  d i e  I n h a l t e ,  sondern auch d i e  
semantischen S t ruk tu ren  von Texten e r f a ß t  werden können (vg l .  Früh 1987). 

Kracauer, e i n e r  der  f rühen K r i t i k e r  der  q u a n t i t a t i v e n  Inha l tsana lyse ,  ha t  
b e r e i t s  i n  den f ü n f z i g e r  Jahren au f  wesent l iche K r i t i k p u n k t e  hingewiesen und 
aus d i e s e r  K r i t i k  se in  Plädoyer f ü r  e ine  q u a l i t a t i v e  Inha l tsana lyse  abgele i -  
t e t .  Er  k r i t i s i e r t e  erstens, daß d i e  q u a n t i t a t i v e  Inha l tsana lyse  au f  d i e  
mani festen I n h a l t e  von Kommunikation beschränkt se i  und damit h ä u f i g  d i e  
bedeutsamen Merkmale und I n h a l t e  gerade n i c h t  e r fasse  (vg l .  Kracauer 1974: 
53,56). Zweitens k r i t i s i e r t e  er ,  daß das Verfahren a tomis t i sch  se i :  d i e  
Textmerkmale werden be i  diesem Verfahren i s o l i e r t ,  wobei d i e  "s t reng  atomi- 
s t i schen Daten' keinen Rückschluß a u f  d i e  A r t  und Weise zulassen, i n  der  d i e  
Merkmale untereinander i n  Beziehung stehen (vgl .  Kracauer 1974:56). Durch 
d i e  gesch i lder ten  methodischen Weiterentwicklungen s i n d  d iese  beiden K r i t i k -  
punkte h i n f ä l l i g  bzw. wesent l i ch  e n t s c h ä r f t  worden. D ie  Inha l tsana lyse  h a t  
s i c h  vor  a l lem von der von Berelson vorgeschlagenen Beschränkung au f  d i e  
Analyse des mani festen I n h a l t s  von Komnunikation g e l ö s t  und d i e  Analyse von 
l a t e n t e n  I n h a l t e n  einbezogen.*) Wei terh in ha t  s i e  i h r e  a tomis t i sche  Vorge- 
hensweise i n  Richtung au f  e ine  argumentat ionsanalyt ische und t e x t s t r u k t u r e l -  
l e  Analyse e r w e i t e r t .  Die neueren Verfahren bedeuten i n s o f e r n  e ine  Abkehr 
von den ursprüngl ichen Zielsetzungen und Beschränkungen der  q u a n t i t a t i v e n  
Inhal tsanalyse.  

Be t rach te t  man d i e  w issenschaf t l i che  Methodendiskussion, so sche in t  zwischen 
der  q u a n t i t a t i v e n  Inha l tsana lyse  und der hermeneutischen I n t e r p r e t a t i o n  e i n  
Gegensatz zu bestehen (vgl .  Kracauer 1972:54). Q u a n t i t a t i v e  und q u a l i t a t i v e  
I n h a l  tsanalysen werden a l  s  A l t e r n a t i v e n  vorgeste l  1 t, d i e  jewei  1 s spez i f i sche  
V o r t e i l e  und Beschränkungen aufweisen, wobei man s i c h  j e  nach Analyseproblem 
bzw. theore t i scher  Ausr ichtung entscheiden müsse. Dies i s t  jedoch n i c h t  not- 
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wendigerweise der  F a l l ,  wie anhand eines Gedankenspiels l e i c h t  au fgeze ig t  
werden kann. Man könnte s i c h  v o r s t e l l e n ,  Texte zunächst nach dem Verfahren 
der "ob jek t i ven  Hermeneutik" zu analys ieren und dann i n  einem zweiten 
S c h r i t t  d i e  zen t ra len  Ergebnisse dieses Interpretat ionsverfaRrens i n h a l t s -  
a n a l y t i s c h  zu k l a s s i f i z i e r e n  und zu verschlüsseln, Diese Kombination 'qual i -  
t a t i v e r "  und " q u a n t i t a t i v e r "  Verfahren wäre ohne we i te res  möglich, auch wenn 
Oevermann und seine M i t a r b e i t e r  d i e s  s i c h e r l i c h  a l s  ~ r e d u k t i o n i s t i s c h u  ab- 
lehnen würden. Nur wäre durch e ine  solche u reduk t ion is t i schemm St ra teg ie ,  d i e  
a l l e r d i n g s  a l l e  s innrelevanten Elemente erfassen könnte, d i e  Mög l i chke i t  zur  
vergleichenden Bearbeitung e i n e r  V ie lzah l  von F ä l l e n  und damit d i e  Möglich- 
k e i t  zu r  General is ierung gegeben. Man s i e h t  an diesem B e i s p i e l ,  daß d i e  I n -  
ha l tsana lyse  l e d i g l i c h  e i n  methodisches Paradigma d a r s t e l l t ,  das e ine  große 
P a l e t t e  mögl icher Var ianten b i e t e t  und n i c h t  notwendigerweise i n  einem Ge- 
gensatz zur  hermeneutischen Analyse steht .  Die q u a n t i t a t i v e  Inha l tsana lyse  
s e t z t  v ie lmehr i n  v i e l e n  F ä l l e n  e ine  hermeneutische I n t e r p r e t a t i o n  woraus. 

Die q u a n t i t a t i v e  Inha l tsana lyse  ha t  i h r e n  "hermeneutischen Vorspannu b i s l a n g  
n i c h t  (oder nur  se l ten)  e x p l i z i t  gemacht. Dies h a t t e  vor  a l l e m  zwei Gründe. 
Erstens standen mmIn te rp re ta t ionen"  i n  einem gewissen Gegensatz zu dem f ü r  
d i e  q u a n t i t a t i v e  Inha l tsana lyse  reklamier ten I d e a l  e i n e r  'objekt iven" Be- 
schreibung des mani festen I n h a l t s  von Kommunikation (vgl .  Berelson 1952:18). 
Zweitens tauch t  das hermeneutische Problem be i  der  q u a n t i t a t i v e n  Inhal tsana- 
l y s e  n i c h t  genere l l  auf ,  sondern i s t  u.a. von der  Textsor te,  dem Erkenntnis-  
in te resse  und von der gewählten Cod ie re inhe i t  abhängig, D ie  Tex tsor te  s p i e l t  
i n s o f e r n  e ine  Ro l le ,  a l s  z.B. Gebrauchstexte wie Zei tungstexte,  d i e  a u f  Ein- 
d e u t i g k e i t  und Bedeutungsvermitt lung h i n  angelegt  s ind,  weniger i n t e r p r e t a -  
t i o n s b e d ü r f t i g  s i n d  a l s  Prosa oder L y r i k ,  d i e  a u f  V i e l d e u t i g k e i t  h i n  ange- 
l e g t  sind. Auch gesprochene Sprache i s t  aufgrund i h r e s  fragmentarischen Cha- 
r a k t e r s  i n  der  Regel i n t e r p r e t a t l o n ~ b e d ü r f t i g ~  Das Erkenntnis interesse 
s p i e l t  i n s o f e r n  e ine  Ro l le ,  a l s  z.B. b e i  der  Analyse von formalen Merkmalen 
oder mani festen I n h a l t e n  von Texten e i n  ger ingerer  I n t e r p r e t a t i o n s b e d a r f  
besteht  a l s  b e i  der  Analyse von l a t e n t e n  Inhal ten.  D ie  Cod ie re inhe i t  s p i e l t  
e ine  Ro l le ,  da m i t  zunehmender Größe der Cod ie re inhe i t  auch e ine  Erhöhung 
des i n t e r p r e t a t i v e n  T e i l s  des Analyseprozesses verbunden i s t .  So l ä ß t  s i c h  
zeB. d i e  Tendenz e i n e r  Aussage i n  der  Regel l e i c h t e r  bestimmen a l s  d i e  Ge- 
samttendenz e ines A r t i k e l s ,  Die S t r a t e g i e  v i e l e r  I n h a l t s a n a l y t i k e r  bestand 
dar in ,  d i e  Codiere inhei ten r e l a t i v  k l e i n  zu wählen, um den I n t e r p r e t a t i o n s -  
spie l raum b e i  den Codierentscheidungen zu minimieren und dadurch u.U. e ine  
größere R e l i a b i l i t ä t  zu gewährleisten. Der I n h a l t  bzw. Sinn des Gesamttextes 
wurde b e i  der  Datenanalyse "syn the t i sch"  r e k o n s t r u i e r t ,  ohne daß man a l l e r -  
d ings immer g e p r ü f t  ha t ,  ob d iese datenanalyt ische Rekonstrukt ion des Text- 
s inns den ta tsäch l  ichen Sinngehal t widerspiegel t .  

Insgesamt kann man somit f e s t s t e l l e n ,  daß e ine  hermeneutische I n t e r p r e t a t i o n  
der  sprach l i ch  v e r m i t t e l t e n  I n h a l t e  be i  der q u a n t i t a t i v e n  Inha l tsana lyse  
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einen von F a l l  zu F a l l  un te rsch ied l i chen  S te l lenwer t  b e s i t z t ,  p r i n z i p i e l l  
jedoch imner e ine  notwendige Voraussetzung f ü r  d i e  Codierung d a r s t e l l t .  Eine 
Ausnahme s t e l l t  h i e r  wohl nur  d i e  Erfassung von formalen Merkmalen dar. Ent- 
sprechend s t e l l t  d i e  q u a n t i t a t i v e  Inha l tsana lyse  keinen Ersatz f ü r  d i e  Her- 
meneutik dar, sondern s e t z t  d iese voraus. Die beiden Methoden stehen somit 
n i c h t  i n  einem s u b s t i t u t i v e n ,  sondern i n  einem add i t i ven ,  komplementären 
Verhä l tn is  zueinander. Früh s i e h t  i n  den q u a l i t a t i v e n  und q u a n t i t a t i v e n  As- 
pekten der Inha l tsana lyse  s i c h  wechse lse i t ig  bedingende Analyseschr i t te .  D ie  
Bedeutungen und Bedeutungsstrukturen werden i n  " d i a l e k t i s c h  a l tern ierenden,  
q u a l i f i z i e r e n d - q u a n t i f i z i e r e n d e n  Ana lyseschr i t ten"  gewonnen (Früh 1981:102). 

Wir komen nun zum methodischen Ausgangspunkt, der  Analyse von Leitfadenge- 
sprächen, zurück. Bei Le i  tfadengesprächen handel t  es s i c h  um gesprochene 
Sprache, b e i  deren Analyse i n  der  Regel auch l a t e n t e  I n h a l t e  e r f a ß t  werden 
so l len ,  wobei s i c h  r e l a t i v  große Codiere inhei ten wie z.B. Argumentationszu- 
samnenhänge anbieten. Angesichts d ieser  Bedingungsfaktoren kann man davon 
ausgehen, daß In te rp re ta t ionsen tsche idungen  be i  der  Analyse e ine  bedeutsame 
R o l l e  spie len.  Damit s t e l l t  s i c h  d i e  Frage nach tex tana ly t i schen Verfahren, 
d i e  e i n e r s e i t s  qual i tativ-hermeneutische Ansprüche e r f ü l l e n ,  andererse i ts  
aus forschungspragmatischen Gründen d i e  Mög l i chke i t  zu r  q u a n t i t a t i v e n  Analy- 
se eröffnen. Im folgenden Abschn i t t  w i r d  h i e r z u  das Verfahren der hermeneu- 
t i  sch-k lass i f i ka to r i schen Inha l  tsanalyse vorgeschla-gen. 

4. Die h e r m e n e u t i s c h - k l a s s i f i k a t o i i s c h e  I n h a l t s a n a l y s e  
D ie  hermeneut i sch-k lass i f i ka to r i sche  Inha l tsana lyse  bes teh t  aus zwei Tei len:  
einem hermeneutischen, i n t e r p r e t a t i v e n  T e i l  und einem k l a s s i f i z i e r e n d e n ,  
q u a n t i t a t i v e n  T e i l .  Im hermeneutischen T e i l  w i r d  der  vom Sprecher i n t e n d i e r -  
t e  Sinn se iner  sprach1 ichen Außerungen i n t e r p r e t a t i v  erschlossen. Im quant i -  
t a t i v e n  T e i l  werden d i e  Sinnelemente mehrdimensional, d.h. im H i n b l i c k  au f  
un te rsch ied l i che  Aspekte k l a s s i f i z i e r t  und i n  e i n  Notationssystem über führ t ,  
das e ine  q u a n t i t a t i v e  Analyse ermöglicht. Die beiden Ana lyse te i le  bauen auf-  
einander auf ,  wobei zwischen hermeneutischer und q u a n t i t a t i v e r  Analyse e ine 
Reduktion von Komplexi tät  e r f o l g t .  Das hermeneutisch erschlossene de ta i lge-  
t reue  A b b i l d  der  Komnunikationsinhalte w i r d  dabei au f  den wesent l ichen Kern 
reduz ie r t .  Das Ausmaß der Komplexi tätsredukt ion o r i e n t i e r t  s i c h  e i n e r s e i t s  
an den Erkenntn isz ie len  des Forschers, andererse i ts  an den Mustern und Gege- 
benheiten der  zu analysierenden Komnunikationsinhalte. An d i e  hermeneuti- 
schen und k l a s s i f i k a t o r i s c h e n  Ana lyseschr i t te  s c h l i e ß t  s i c h  a l s  d r i t t e r  
S c h r i t t  e ine  zwe ig le is ige  Auswertungsstrategie an, b e i  der  q u a n t i t a t i v e  und 
q u a l i t a t i v e  Analyseverfahren m i t  un te rsch ied l i cher  Gewichtung kombinier t  
werden können. Zunächst werden durch geeignete Auszählverfahren d i e  zentra-  
l e n  S inns t ruk tu ren  r e k o n s t r u i e r t  und i h r e  q u a n t i t a t i v e  Bedeutsamkeit e rmi t -  
t e l  t. Weiterh in i s t  es durch T e x t i d e n t i f i k a t o r e n  i n  nahezu jeder  Phase des 
Auswertungsprozesses möglich, d i e  betref fenden Textpassagen aufzuf inden und 
d i e  q u a n t i t a t i v e n  Ergebnisse durch qual i t a t i v e  Detai  1 s tud ien  zu ergänzen. 
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Die  hermeneut isch-k lassi f ikator ische Inha l tsana lyse  verbindet  somit d i e  her- 
meneutisch-einzel f a l l  bezogene Vorgehenswei se m i t  e i n e r  k l a s s i f i z i e r e n d e n ,  
q u a n t i t a t i v e n  Vorgehensweise und s c h a f f t  dadurch d i e  Voraussetzungen f ü r  d i e  
Analyse von größeren Fa l l zah len  und damit d i e  Mög l i chke i t  zu e i n e r  Veral lge-  
meinerung der Ergebnisse. Die e inzelnen Ana lyse te i le  werden im folgenden 
d e t a i l l i e r t  v o r g e s t e l l t  und anhand eines B e i s p i e l s  i l l u s t r i e r t .  

Texte s ind  i n  der  Regel ebenso i n t e r p r e t a t i o n s f ä h i g  wie in te rp re ta t ionsbe-  
d ü r f t i g .  Die verstehende Entschlüsselung von Bedeutung kann a l s  Al l tagshan- 
d e l n  oder i n  einem fo rma l i s ie r ten ,  wissenschaf t l ichen Verfahren er fo lgen.  Im 
ers ten  F a l l  v e r t r a u t  man auf  d i e  i n t u i t i v e  U r t e i l s k r a f t  e ines kompetenten 
SprechersIHörers bzw. Codierers, der  m i t  seinem 'comon sense' d i e  Bo tscha f t  
en tsch lüsse l t .  Im zweiten F a l l  müssen Regeln und Verfahren f ü r  d i e  I n t e r p r e -  
t a t i o n  e n t w i c k e l t  werden, d i e  d i e  I n t e r s u b j e k t i v i t ä t  des Verfahrens s icher-  
s t e l l e n  und gewährleisten, daß d i e  I n t e r p r e t a t i o n e n  " n i c h t  zu einem gewagten 
Abenteuer im Gebiet unkont ro l l  i e r b a r e r  I n t u i t i o n "  geraten ( v g l  . Kracauer 
1972: 55). 

Im Rahmen der he rmeneu t i sch -k lass i f i ka to r i schen  Inha l tsana lyse  von L e i t f a -  
dengesprächen w i r d  das Textverständnis i n  einem d iskursana ly t i schen Verfah- 
ren nach b e s t i r n t e n  Regeln e r m i t t e l t .  Das Verfahren wurde unabhängig von der 
Methode der ob jek t i ven  Hermeneutik en tw icke l t ,  es we is t  jedoch i n  e in igen  
Punkten Ahn1 i c h k e i  ten  auf. Die Bearbei ter  (Codieret-) versuchen i n  Gruppen- 
diskussionen, an denen i n  der  Regel d r e i  b i s  v i e r  Bearbe i te r  b e t e i l i g t  sind, 
den gemeinten Sinn von Aussagen und Aussagenzusamenhängen zu entschlüsseln. 
D ie  entscheidenden Verstehensfragen, an denen s i c h  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  aus- 
r i c h t e t ,  l au ten  jewei ls :  "Was w i l l  uns der  Befragte m i t t e i l e n ? " ,  "Welches 
Verständnis des Sachverhalts m a n i f e s t i e r t  s i c h  i n  seinen Mi t te i lungen?' .  Das 
d iskursana ly t i sche  I n t e r p r e t a t i o n s v e r f a h r e n  i s t  i n  zwei Phasen geg l ieder t .  
I n  e i n e r  ersten Explikationsphase werden d i e  möglichen M i t t e i l u n g s i n t e n t i o -  
nen des Befragten ( d i e  möglichen "Lesa.rten1I des Textes) ausgebrei tet .  Dies 
geschieht  i n  einem "brainstorming-Verfahren", d.h. d i e  möglichen Lesarten 
s o l l e n  spontan und ohne Begründungszwang geäußert werden. I n  e i n e r  zweiten 
Weduktionsphase w i r d  versucht, d i e  möglichen S inn inha l te  a u f  den vom Befrag- 
ten  i n t e n d i e r t e n  Sinn zu reduzieren. Hierzu w i r d  zunächst nach Belegen und 
Begründungen f ü r  d i e  j e w e i l i g e n  Lesarten gesucht und d iese einander gegen- 
ü b e r g e s t e l l t .  Dabei z e i g t  s i c h  i n  der  Regel, daß d i e  e x p l i z i e r t e n  möglichen 
Lesarten n i c h t  a l l e  gleichermaßen p laus ibe l  sind. A l s  In te rp re ta t ionsergeb-  
n i s  w i r d  d i e  Lesart  festgehal ten,  d i e  s i c h  im St re i tgespräch  der  Bearbe i te r  
bewährt h a t  und d i e  den Vermi t t lungs in ten t ionen  des Befragten am ehesten 
en tspr ich t .  

Für d i e  Reduktion der möglichen Lesarten e ines Textes au f  den s u b j e k t i v  ge- 
meinten Sinn g e l t e n  e ine Reihe von P r i n z i p i e n  und Regeln: (1) P r i n z i p  der 
Gruppencodierunq. Die Texte werden genere l l  i n  Gruppen bearbe i te t .  Dies e r -  
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g i b t  s i c h  a l s  notwendige Voraussetzung f ü r  das s k i z z i e r t e  d iskursana ly t i sche  
In te rpre ta t ionsver fahren .  (2) P r i n z i p  der  textimnanenten I n t e r p r e t a t i o n .  D ie  
I n t e r p r e t a t i o n e n  müssen s i c h  au f  Be legs te l len  und Ind ika to ren  im Text s t ü t -  
zen. Vermutungen über psychische oder s o z i o - s t r u k t u r e l l e  B e f i n d l i c h k e i t e n  
der  Befragten,  d i e  n i c h t  aus dem Text e r s i c h t l i c h  s ind,  werden i n  der  Regel 
n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t .  (3) P r i n z i p  der  kontextgebundenen I n t e r p r e t a t i o n .  D ie  
e inzelnen Argumentationszusamnenhänge bzw. Sinneinhei ten werden imner i n  
Bezug a u f  den Gesamttext i n t e r p r e t i e r t .  A ls  Kontex te inhe i t ,  d i e  der  Bearbei- 
t e r  b e i  d e r .  I n t e r p r e t a t i o n  zur  Bedeutungspräzisierung heranziehen d a r f ,  g i l t  
der  gesamte I n t e r v i e w t e x t ,  d.h. auch d i e  Antworten zu vorangegangenen oder 
nachfolgenden Fragen sowie d i e  Fragetexte und Frageformulierungen selbst .  

Neben diesen grundsätz l ichen P r i n z i p i e n  g e l t e n  e i n i g e  Regeln, d i e  j e  nach 
Forschungsprojekt m o d i f i z i e r t  und p r ä z i s i e r t  werden können: (1) Regel der  
L e e r s t e l l e n i n t e r p r e t a t i o n .  Bei der  I n t e r p r e t a t i o n  und Codierung w i r d  n i c h t  
nur  b e r ü c k s i c h t i g t ,  was der Befragte m i t t e i l t ,  sondern auch, was e r  n i c h t  
a n s p r i c h t  bzw. m i t t e i l t .  Diesen ' L e e r s t e l l e n '  se iner  Dars te l lung  i s t  u.U. 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. (2) Regel der  Konsistenz- bzw. Inkon- 
s is tenzdars te l lung .  Die Widersprüchl ichkei ten be i  den Darste l lungen der  Be- 
f r a g t e n  werden be i  der  I n t e r p r e t a t i o n  und Codierung n i c h t  vernachlässigt .  
sondern dokumentiert.  Dadurch i s t  d i e  Konsistenz/ Inkonsistenz der  Dars te l -  
lung ana lys ie rbar  und rekonstru ierbar .  Um zu verhindern, daß s i c h  innerha lb  
der  Bearbeitergruppen mögliche Gruppentendenzen ver fes t igen ,  b i e t e t  es s i c h  
an, d i e  Zusamnensetzung der Gruppen durch Rota t ion  der  Bearbe i te r  während 
der  Codierung mehrmals zu verändern. A l s  z u s ä t z l i c h e r  Kontrollmechanismus 
werden - wie be i  q u a n t i t a t i v e n  Inhal tsanalysen ü b l i c h  - R e l i a b i l i t ä t s t e s t s  
durchgeführt ,  b e i  denen d i e  Bearbei ter  unabhängig voneinander d i e  g le ichen  
Texte i n t e r p r e t i e r e n  und verschlüsseln und durch d i e  das Ausmaß an Uberein- 
stimnung b e i  der  Anwendung der  I n t e r p r e t a t i o n s -  und Codierregel  n  ü b e r p r ü f t  
wi rd.  

Das h i e r  angewandte d iskursana ly t i sche  I n t e r p r e t a t i o n s v e r f a h r e n  w e i s t  Ge- 
meinsamkeiten, aber auch wesent l iche Unterschiede zum Verfahren der o b j e k t i -  
ven Hermeneutik auf. Die Ä h n l i c h k e i t  bez ieh t  s i c h  vor  a l lem a u f  das Verfah- 
ren, m i t  dem d i e  I n t e r p r e t a t i o n  gewonnen wird.  Bei beiden Methoden w i r d  d i e  
I n t e r p r e t a t i o n  im Diskurs von mehreren Bearbei tern nach b e s t i r n t e n  Regeln 
e r m i t t e l t .  Der wesent l iche Unterschied bez ieh t  s i c h  a u f  das I n t e r p r e t a t i o n s -  
z i e l .  Während b e i  der  ob jek t i ven  Hermeneutik d i e  la ten ten ,  ob jek t i ven  Sinn- 
s t r u k t u r e n  ( d i e  der  Text unabhängig von den I n t e n t i o n e n  und Wahrnehmungen 
der  SprecherIHörer b e s i t z t )  e r m i t t e l t  werden und f ü r  e ine  soz io -s t ruk tu re l  l e  
Analyse nutzbar gemacht werden so l len ,  werden beim d iskursana ly t i schen I n -  
te rp re ta t ionsver fahren  der hermeneuti sch-k lassi  f i k a t o r i  schen Inha l  tsanalyse 
d i e  M i t t e i l u n g s i n t e n t i o n e n  des Befragten e r m i t t e l t .  Die un te rsch ied l i chen  
I n t e r p r e t a t i o n s z i e l e  - h i e r  ob jek t i ve ,  l a t e n t  vorhandene Sinnstrukturen,  
d o r t  sub jek t i ve  M i t t e i l u n g s i n t e n t i o n e n  - ziehen we i te re  Unterschiede nach 
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sich. Bei der  hermeneut i sch-k lass i f i ka to r i schen  Inha l tsana lyse  w i r d  e i n  de- 
z i d i e r t  textimnanentes Interpretat ionsverfahren angewandt. Rückschlüsse auf  
Mot ive des Sprechers und Vermutungen über Wirkungen au f  den Hörer werden 
n i c h t  anges te l l  t. Dadurch b l e i b t  gerade jener  I n t e r p r e t a t l o n s s c h r i ~  der  
ob jek t i ven  Hermeneutik außen vor  (Feinanalyse 3 ) ,  der  besonders speku la t i v  
i s t .  Wei terh in geht es b e i  der  hermeneut isch-k lassi f ikator ischen Inhal tsana- 
l y s e  n i c h t  per  se um eine mögl ichst  v o l l s t ä n d i g e  E x p l i k a t i o n  a l l e r  möglichen 
Sinnstrukturen,  sondern d i e  E x p l i k a t i o n  e r f o l g t  nur  insowe i t ,  w ie  d i e s  f ü r  
d i e  Ermi t t lung  des sub jek t i ven  Sinns notwendig i s t .  Z i e l  i s t  es, r e l a t i v  
rasch und t r e f f s i c h e r  d i e  beabs ich t ig te  Informat ionsvermi ttl ung des Befrag- 
ten  zu e rmi t te ln .  

D ie  hermeneut i sch-k lass i f i ka to r i sche  Inha l tsana lyse  e r f o r d e r t  i n  ihrem zwei- 
ten  T e i l  e i n  d i f f e r e n z i e r t e s  q u a n t i t a t i v e s  Vorgehen, m i t  dem d i e  zuvor her- 
meneutisch e r m i t t e l t e n  S inns t ruk tu ren  angemessen versch lüsse l t  werden kön- 
nen. M i t  den neueren inha l tsana ly t i schen Verfahren wie Modulsystem, Netz- 
werktechnik und semantischer S t ruk tu r -  und Inha l tsana lyse  können auch kom- 
p lexe  Sinnstrukturen i n  mehrdimensionaler und d i f f e r e n m i e r t e r  Weise ver- 
s c h l ü s s e l t  werden. Die k l a s s i f i k a t o r i s c h - q u a n t i t a t i v e  Inha l tsana lyse  besteht  
unabhängig von dem gewählten Verfahren aus mehreren a n a l y t i s c h  zu trennenden 
Schr i t ten .  Zunächst e r f o l g t  be i  der  Entwicklung des Meßinstruments (Katego- 
r iensystems) e ine K l a s s i f i k a t i o n  und S t ruk tu r ie rung  der  S inne inhe i ten  und 
Sinnzusammenhänge. Bei der  Codierung werden d i e  vorkommenden sprachl ichen 
Aussagen den k l a s s i f i z i e r t e n  Sinneinhei ten zugeordnet. Durch K l a s s i f i k a t i o n  
und Subsumption f i n d e t  somit e ine Reduktion von Komplexi tät  zum Zweck der  
Verg le ichbarke i t  s t a t t .  Bei der Codierung werden d i e  S inne inhe i ten  i n  EDV- 
gerechten Zahlencodes versch lüsse l t ,  um e ine  maschinel le q u a n t i t a t i v e  Aus- 
wertung zu ermöglichen. Durch d i e  q u a n t i t a t i v e  Auszählung werden Aussagen 
über d i e  H ä u f i g k e i t  und damit  Bedeutsamkeit von bestimmten S inne inhe i ten  und 
S inns t ruk tu ren  mögl ich.  

Das k l a s s i f i k a t o r i s c h - q u a n t i t a t i v e  Vorgehen kann n i c h t  nur  hypothesente- 
stend, sondern auch e x p l o r a t i v  e ingese tz t  werden. Dies w i r d  durch e lne  so- 
wohl t h e o r i e g e l e i t e t e ,  dedukt ive a l s  auch am konkreten Vorkommen o r i e n t i e r -  
te ,  i n d u k t i v e  Kategor ienbi ldung e r r e i c h t .  Hinzu kommt e ine  beständige Offen- 
h e i t  des Verfahrens, d.h. das Kategoriensystem w i r d  während des Codierpro- 
zesses immer, wenn es notwendig erscheint ,  ergänzt. Dies kann u.U. dazu füh- 
ren, daß der b e r e i t s  bearbe i te te  Text nachcodier t  werden muß. Zusätz l  i c h  
werden d i e  n i c h t  s p e z i f i s c h  verschlüssel ten I n h a l t e  a u f  sogenannten R e s t l i -  
s ten dokumentiert,  so daß f ü r  jeden Forscher s t e t s  k o n t r o l l i e r b a r  i s t ,  wel- 
che Informat ionen be i  der  spezi f ischen Codierung n i c h t  e r f a ß t  wurden. 

Auch be i  der Datenanalyse, dem d r i t t e n  Ana lyseschr i t t ,  schl ießen s i c h  quan- 
t i t a t i v e  und q u a l i t a t i v e  Verfahren n i c h t  aus, sondern können kombin ie r t  wer- 
den. Bei e iner  Methodenkombination l i e f e r n  d i e  q u a n t i t a t i v e n  Ergebnisse zu- 
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nächst Basis informat ionen über d i e  H ä u f i g k e i t  der  vorkommenden Sinneinhei ten 
und Sinnzusanenhänge. D ie  q u a n t i t a t i v e n  Ergebnisse können jedoch auch f ü r  
e ine  "Suchstrategie '  genutzt  werden, um besonders typ ische  Muster oder be- 
sonders in te ressan te  E i n z e l f ä l l e  im Textdatensatz aufzusuchen. Diese beson- 
ders typischen oder in teressanten Sinnzusanenhänge können dann anhand der 
O r i g i n a l  t e x t e  d e t a i l l  i e r t  hermeneutisch i n t e r p r e t i e r t  werden. E i n  solches 
zwe ig le is iges  Analyseverfahren e r f o r d e r t  den E insa tz  von T e x t i d e n t i f i k a t o -  
ren, d i e  es ermöglichen, d i e  q u a n t i t a t i v e n  Ergebnisse au f  d i e  entsprechenden 
Textpassagen zu beziehen. Der V o r t e i l  von solchen Tex t -Re t r ieve l -Ver fah ren  
besteht  d a r i n ,  daß d i e  Texte nach e i n e r  V ie lzah l  von S e l e k t i o n s k r i t e r i e n  
(Codiermerkmalen) s y s t e m a t i s i e r t  werden können. Gegenüber der  herkömmlichen 
Schneide- und Klebetechnik h a t  dieses Verfahren u.a. d i e  V o r t e i l e ,  daß d i e  
S e l e k t i o n s k r i t e r i e n  b e l i e b i g  veränderbar s ind  und e i n  rascher Ausdruck der  
entsprechenden T e x t t e i l e  e r f o l g t .  Der entscheidende Vorzug i s t  jedoch d a r i n  
zu sehen, daß q u a n t i t a t i v e  Basis informat ionen und hermeneutische Feinanaly- 
Sen kombin ie r t  werden, wobei d i e  Akzente j e  nach Forschungsziel un te r -  
s c h i e d l i c h  gese tz t  werden können (vgl .  Mohler 1978; Mohler 1987). 

Zusammenfassend kann man f e s t s t e l l e n ,  daß d i e  hermeneut isch -k lass i f i ka tor i -  
sche Inha l tsana lyse  d i e  hermeneutische, e inze l fa l lbezogene Vorgehensweise 
m i t  e i n e r  q u a n t i t a t i v e n  Vorgehensweise verknüpf t  und damit d i e  Voraussetzung 
f ü r  d i e  Analyse von größeren Fa l l zah len  scha f f t .  D ie  Verfahren der q u a l i -  
t a t i v e n  und q u a n t i t a t i v e n  Sozialforschung werden h i e r  n i c h t  konkurr ierend,  
sondern komplementär genutzt. Abbildung 1 z e i g t  d i e  Abfolge der  wesent l ichen 
Untersuchungsschri t t e  nochmals im Uberbl i ck .  

5 .  D i e  h e r m e n e u t i s c h - k l a s s i f i k a P o i i s c h e  I n h a l t s a n a l y s e  v o n  L e i P -  
f a d e n g e s p r a c h e n  Uber  d i e  L e g i t i m i t a t  d e s  p o l i t i s c h e n  S y s t e m s  
- e i n  B e i s p i e l  

D ie  Vorgehensweise be i  der  he rmeneu t i sch -k lass i f i ka to r i schen  Inha l tsana lyse  
s o l l  im folgenden anhand eines B e i s p i e l s  veranschaul icht  werden. W i r  haben 
h i e r z u  einen T e i l  e ines längeren Leitfadengesprächs ausgewählt, das im Rah- 
men des von Prof. Kaase g e l e i t e t e n  Forschungsprojekts über P o l i t i s i e r u n g  und 
D e p o l i t i s i e r u n g  von Wohlfahrtsansprüchen g e f ü h r t  wurde (vgl .  Kaase u.a. 
1988). I n  der  ausgewählten Interviewpassage äußert der  Be f rag te  seine An- 
s ich ten  zur  Rea l i s ie rung  der  Demokratie i n  der  Bundesrepublik Deutschland, 
nachdem b e r e i t s  zuvor seine E i n s t e l l u n g  zur  Idee der  Demokratie e r f r a g t  
worden war. 

Der In te rv iewpar tner  d r ü c k t  zunächst aus, daß e r  m i t  der  Demokratie, so wie 
s i e  i n  der  Bundesrepublik besteht ,  ''eher zufr ieden"' i s t .  E r  begründet d i e s  
m i t  den f r e i e n  Ent fa l tungsmögl ichke i ten  der Menschen i n  e i n e r  Demokratie. 
A l l e r d i n g s  müsse man auch "Regierungsanweisungen" beachten. Dies führe  dazu, 
daß es auch mal "negat ive Dinge' g i b t ,  d i e  den Interessen e inze lner  zuwider- 
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Abbll dunq 1: uberbl lck über die wesentl lchen Untersuchungsschrl tte der hermeneutl sch-klasslf l- 
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l au fen  können, was jedoch angesichts der  U n t e r s c h i e d l i c h k e i t  der  E i n z e l i n -  
teressen i n  e i n e r  Gese l l scha f t  unvermeidl ich sei .  Auf d i e  Zwischenfrage, was 
e r  denn besonders gu t  f inde ,  begründet e r  seine Zu f r iedenhe i t  m i t  der  Demo- 
k r a t i e  i n  der  Bundesrepublik a u s f ü h r l i c h  m i t  den F r e i h e i t s r e c h t e n  der Bür- 
ger. Namentl ich nennt e r  d i e  Rede- und P r e s s e f r e i h e i t ,  d i e  f r e i e  Wahl des 
Berufs und des Wohnorts sowie d i e  R e i s e f r e i h e i t .  Auf d i e  Nachfrage, warum e r  
d i e  Rede- und P r e s s e f r e i h e i t  f ü r  besonders gu t  oder w i c h t i g  h a l t e ,  f ü h r t  e r  
aus, daß d i e s  e ine  Voraussetzung f ü r  d i e  K r i t i k  der  Regierung s e i ,  wobei 
d iese K r i t i k  durch Veröf fent l ichungen i n  Massenmedien oder auch durch f r i e d -  
l i c h e  Demonstrationen geäußert werden könne. Einschränkend w e i s t  e r  a l l e r -  
d ings darauf  h in ,  daß e r  gewa l t tä t ige  Demonstrationen entschieden ablehnt. 
D ie  Ausführungen des Befragten b i s  zu d ieser  S t e l l e  des Leitfadengesprächs 
deuten au f  e ine  große Zu f r iedenhe i t  m i t  der  Demokratie i n  der  Bundesrepublik 
Deutschland h in ,  d i e  vor  a l lem auf  der Gewährleistung von Fre ihe i ts rech ten  
beruht .  Auf d i e  Nachfrage, was e r  denn be i  unserer Demokratie eher schlecht  
f inde ,  z e i g t  s i c h  e i n  v ö l l i g  anderes B i l d .  Der Befragte nennt einen d e u t l i -  
chen Mangel an "Zucht und Ordnung", was s i c h  insbesondere an e i n e r  Verwahr- 
losung von Jugendlichen zeige, sowie e ine zu lasche Handhabung von Regelver- 

Klassifikatorisch- 
quantitatives Analyseverfahren 
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Stößen. E r  k o n t r a s t i e r t  d i e s e  nega t i ven  Erscheinungen von demokrat ischen 
Systemen m i t  t o t a l i t ä r e n  S taa ten  w i e  2.B. d e r  DDR, i n  denen "Zucht  und 
St renge"  herrsche.  Diese Zucht  und St renge müsse s e i n e r  Meinung nach auch i n  
e i n e r  Demokrat ie  ge l ten .  Abschl ießend k r i t i s i e r t  e r  noch einmal den laschen 
F ü h r u n g s s t i l  e i n e r  demokrat ischen Regierung, d i e  zu v i e l  F r e i z ü g i g k e i t  ge- 
währe und n i c h t  h a r t  genug d u r c h g r e i f e  ( vg l .  d i e  Dokumentat ion des L e i t f a -  
dengesprächs). 

Bei  d e r  Gruppendiskuss ion s c h ä l t e n  s i c h  zunächst  zwei sehr  u n t e r s c h i e d l i c h e  
I n t e r p r e t a t i o n e n  heraus. D i e  V e r f e c h t e r  d e r  e r s t e n  I n t e r p r e t a t i o n  wer te ten  
d i e  a n f ä n g l i c h  geäußer te  Z u f r i e d e n h e i t  m i t  d e r  Demokrat ie  und d i e  p o s i t i v e  
B e u r t e i l u n g  d e r  F r e i h e i t s r e c h t e  a l s  "L ippenbekenntn isse" .  Der B e f r a g t e  ver-  
suche, dem B i l d  e ines  "guten Demokraten" zu entsprechen. Seine e i g e n t l i c h e  
E i n s t e l l u n g  komne e r s t  im  w e i t e r e n  V e r l a u f  des Gesprächs zum Ausdruck, a l s  
s i c h  d e r  Be f rag te  - w ie  e i n  Cod ie re r  bemerkte - i n e r  mehr " i n  Rage" rede te  
und s c h l i e ß l i c h  t o t a l i t ä r e  S taa ten  i n  T e i l b e r e i c h e n  zu leuchtenden Be isp ie -  
l e n  h o c h s t i l i s i e r e .  D i e  V e r f e c h t e r  d e r  zwe i ten  I n t e r p r e t a t i o n s r i c h t u n g  argu- 
m e n t i e r t e n  dagegen, daß d i e  E i n s t e l l u n g  des Be f rag ten  von Widersprüchen ge- 
kennzeichnet  sei.. E i n e r s e i t s  be fü rwor te  e r  d i e  Demokrat ie  und d i e  demokrat i -  
schen F r e i h e i t s r e c h t e ,  a n d e r e r s e i t s  m i ß b i l l i g e  e r  d i e  nega t i ven  Folgen "von 
Auswüchsen" und p l ä d i e r e  f ü r  e inen  s ta rken  S taa t .  Bei  de r  w e i t e r e n  Diskus-  
s i o n  z e i g t e  s i c h ,  daß s i c h  f ü r  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  des "L ippenbekenntn isses"  
k e i n e  e i n d e u t i g e n  B e l e g s t e l l e n  im Tex t  fanden. Gegen d i e s e  I n t e r p r e t a t i o n  
sprach v o r  a l l em,  daß d e r  B e f r a g t e  d i e  V o r t e i l e  de r  F r e i h e i t s r e c h t e  aus- 
f ü h r l i c h  d a r s t e l l t e  und am konk re ten  B e i s p i e l  e i n e r  f r i e d l i c h e n  Demonstra- 
t i o n  gegen Fahrpre iserhöhungen i l l u s t r i e r t e .  W e i t e r h i n  ergab d i e  D iskuss ion ,  
daß s i c h  auch d i e  W i d e r s p r ü c h l i c h k e i t  b e i  genauerer Be t rach tung  a l s  weniger  
g r a v i e r e n d  d a r s t e l l t e  a l s  zunächst  angenomnen. D i e  Ausführungen des Befrag-  
t e n  ze igen,  daß e r  F r e i h e i t  o f f e n s i c h t l i c h  n i c h t  a l s  v ö l l i g e  Entscheidungs- 
f r e i h e i t ,  sondern a l s  E i n s i c h t  i n  Notwendigkei ten v e r s t e h t .  A l s  I n t e r p r e t a -  
t i o n s e r g e b n i s  wurde f e s t g e h a l t e n ,  d i e  Aussagen u n t e r  d e r  P e r s p e k t i v e  des 
Be f rag ten  und se ines F r e i h e i t s -  und Demokra t i eve rs tändn isses  zu cod ie ren  und 
k e i n  no rmat i v  vorgegebenes Demokrat ievers tändnis  zugrunde zu legen. Aus d i e -  
sem I n t e p r e t a t i o n s e r g e b n i s  f o l g t e  f ü r  d i e  Codierung, daß n u r  e i n e  e inge-  
sch ränk te  Un te rs tü tzung  f ü r  d i e  Demokrat ie i n  d e r  Bundesrepubl ik  c o d i e r t  
wurde, da d e r  B e f r a g t e  se ine  a n f ä n g l i c h  geäußer te  Z u f r i e d e n h e i t  im  Ge- 
s p r ä c h s v e r l a u f  d e u t l  i c h  r e l a t i v i e r t  hat.  A l s  Begründungen f ü r  d i e  U n t e r s t ü t -  
zung wurde c o d i e r t ,  daß d i e  genannten Grundrechte v e r w i r k 1  i c h t  seien. A l s  
z e n t r a l e  Begründungen f ü r  d i e  Einschränkung d e r  Un te rs tü tzung  wurde e i n  Man- 
g e l  an "Zucht  und Ordnung" sowie e i n  l a s c h e r  F ü h r u n g s s t i l  demokrat ischer  
Regierungen c o d i e r t .  

Fü r  d i e  Codierung wurde e i n  Kategor iensystem e n t w i c k e l t ,  m i t  dem d i e  A r t  und 
I n t e n s i t ä t  p o l i t i s c h e r  Un te rs tü tzung  sowie d i e  v i e l f ä l t i g e n  Begründungen f ü r  
d i e  Un te rs tü tzung  bzw. N ich t -Un te rs tü tzung  e r f a ß t  werden konnten. Um d i e  
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Dokumentation des Leitfadengesprächs (Auszua 

( I  = Interviewer. B = Befragter) 

I: Kommen w i r  nun zu der Demokratle I n  der Bundesrepublik Deutschland. Sind Sie m i t  der Demo- 
k ra t ie .  so wie s i e  i n  der Bundesrmubllk besteht. eher zufrieden oder eher unzufrieden? 

8: wol len-wir  sagen, eher zufrieden. ' 

I: Also warum slnd Sie m i t  der Demokratie, so wie s i e  i n  der Bundesrepublik besteht, eher zu- 
f r i  eden? 

8: Warum. ja.  ja,  man muß eben sagen, aeh, d i e  Menschen können s ich  f r e i  en t fa l ten  .... eine 
demokratische Reglerung. aeh. läß t  eben den Menschen eben d i e  f r e i e  En t fa l  tungsmögl ichkei  t, 
um eben h a l t  a l l e s  so zu gestal ten wie s i e  s lch  das wünscht. und wenn das a l l e s  l ä u f t ,  kann 
an und f ü r  s ich  l a  nun nichts schief laufen. ne. Es muß na tü r l i ch  a l l e s  Dassen zu dieser 
Sache. aeh, d i e  ~enschen müssen slch. aeh. auch-anpassen bei  der Regierung an die. an d ie  
Regierungsanweisungen und Regierungsanordnungen und daß es auch mai da negative, aeh, Dinge 
g ib t ,  d ie  s i e  einstecken müssen, das b l e i b t  na tü r l i ch  n l c h t  aus. Man kann n l c h t  f ü r  jeden 
einzelnen Bürger e in  neues Gesetz schaffen oder sowas. Der elne. der f ü h l t  s l ch  benachtei- 
l i g t .  der ande;e wiederum nlcht ,  der sagt, das i s t  eine gute Sache gewesen. a l l e  unter einen 
Hut werden s i e  n lch t  kriegen, ohnehin nlcht .  aber es i s t  doch so, daß man sagen kann, jeder 
kann zufrleden sein, daß er  i n  einem demokratischen Land leb t .  

I: Was f lnden Sie bei  unserer Demokratle besonders gut? 
B: Ja. besonders gut. Sie haben doch, s i e  haben doch Redefreiheit. Pressefreihei t ,  s i e  haben, 

aeh, f r e i e  Berufswahl, s i e  können s ich niederlassen, wo s i e  wollen, s i e  können reisen wohin 
s i e  wollen, i n  der ganzen Welt herum und keine Einschränkung durch d i e  Reglerung, durch. 
durch, a lso durch eine, zumindestens bei  uns Im Lande, kelne Einschränkungen. aeh, und, aeh, 
jeder kann s ich  f r e l  ent fa l ten,  wie e r  w i l l  und, wie gesagt. kelne negativen Punkte. 

I: Ehm, also warum flnden s i e  zum Beispiel  Redefreiheit, Pressefrelhei t ,  warum flnden Sie das 
besonders gut  oder wicht ig? 

B: Ja. wel l  eben dann auch mal e in  Bürger etwas, aeh. zum Ausdruck bringen kann, was v i e l -  
l e i c h t ,  aeh, f ü r  d ie  Reglerung n i c h t  so angenehm i s t .  daß auch mal elne K r i t i k  geübt werden 
kann und n l c h t  zu allem immer nur j a  und amen. Das kann Ich, wie gesagt. durch meine Rede- 
f r e i h e i t  und. und äußern und i c h  kann es auch i n  der Presse veröf fent l ichen ... Aber i c h  
kann doch jede, jede K r i t i k ,  d ie  i c h  ausübe. kann f r e l  meine Meinung äußern und das, f inde  
Ich, I s t  doch eine gute Sache. Das kann auch i n  Form von einer f r ied l i chen  Demonstration 
geschehen durch eine Gruppe, von, von Menschen oder durch, das s p i e l t  keine Rol le.  Wenn heu- 
t e  gegen Fahrpreiserhöhung bei  der KVB hier ,  h l e r  irgendwie, aeh, aeh. elne Demonstration 
s t a t t f i n d e t  und s ie  ver läu f t  i n  f r i e d l i c h e r  Absicht, nun ihren Unwillen kundzutun, i s t  das 
doch elne gute Sache. warum sol len d ie  Leute das n ich t  tun. Denn d ie  tun das j a  n icht ,  um 
nur zu demonstrieren, sondern es tr ifft auch manch elnen am Geldbeutel ... 

I: Gibt es auch etwas, was Sie bei  unserer Demokratle eher schlecht f lnden? 
8: Ja. ja.  das. j a  das würde i c h  schon sagen, und zwar . . . bei  uns i n  der Bundesrepubl i k  glaubt 

jeder. wel l  es e i n  Demokratiestaat i s t ,  tun und lassen zu können, wie e r  es w i l l .  Es i s t  i n  
unserem Lande h l e r  l e i d e r  so, I ch  möchte mal sagen, aeh. daß. wie man so schön sagt. kelne 
Zucht und kelne Ordnung i s t .  Und gerade wel l  jeder s lch glaubt rausnehmen zu können. i c h  
mach das so, wie i c h  w i l l  und es werden zum Beisplel  kelne Gebote. kelne Verbote beachtet 
oder i n  v i e l e r  Hinsicht, möchte i c h  mal sagen . . . Dann dieses herumlungern i n  Kneipen, A1- 
kohol und Nikot in.  Rauschgift. s lnd a l l e s  Dinae. d i e  n ich t  zu sein brauchten. Es hat niemand 
dagegen. wenn jemand se in -~ ie rchen t r i n k t  ode; sowas, aber es muß nur eben lm Rahmen ble iben 
wie gesagt, es- i s t  kelne Ordnung da . . . aeh. und es i s t  eine zu lasche. eine zu lasche Hand- 
habung I n  diesen Dinsen. und das wäre. i s t  l e i d e r  so. daß das i n  demokratischen Staaten der 
Fa1 1 -1st. diese, d i e s e - ~ i n g e  werden s i e  zum B e i ~ p i e l  i n  einem t o t a l i t ä r e n  System n lch t  f i n -  
den. Da i s t .  aeh, hat  d ie  ~ u g e n d  elne Aufgabe. dor t  w l rd  d ie  Jugend herangefuhrt an irgend- 
welche Dinge. sei es. daß s i e  s lch  spor t l i ch  betät iaen müssen oder f ü r  andere Dinae da. Ha- 
ben Sie schön-in der DDR elne. elne ~rotestversammlung gesehen. i c h  noch nlcht ,  noch kelne 
Demonstration. Haben Sle schon mal gesehen, daß da-~ugendl lche darumfallen I n  Kneipen und 
sind. s lnd vollaesoffen oder so? Werden s i e  keine flnden. Und sehen Sie das i s t  eben das. 
wel l  da zu seh; d ie  Strenge herrscht das i s t  eben diese, diese Ordnung und Strenge, d i e  muß 
meines Erachtens auch i n  e iner Demokratie aeh. aeh. gel ten .. . Und i c h  sage, Demokratie i s t  
eine lasche, elne lasche, aeh, aeh, e i n  lascher Führungssti l , aeh, e iner Regierung, d ie  
n i c h t  h a r t  genug durchgrei f t .  aeh. und i c h  kann n l c h t  a l l e s  damit entschuldigen, daß i c h  
sage, na ja,  laß t  s i e  doch gehen oder so. w i r  müssen mehr Freizügigkei t  und Großzügigkeit 
gewähren, aber wissen Sie diese Großzügigkeit und Freizügigkei t .  d ie  man, aeh. sagen w i r  
mal, den Menschen läßt ,  aeh, das w l rd  ausgenutzt und das i s t  e in  schlechtes B i l d  ... 
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untersch ied l i chen  Typen und Var ianten von Unterstützungen und deren Begrün- 
dungen angemessen verschlüsseln zu können, wurde d i e  Netzwerktechnik der  
Inha l tsana lyse  angewandt. D ie  Netzwerktechnik e r l a u b t  d i e  mehrdimensionale 
Analyse von Aussagenzusamnenhängen. Das en tw icke l te  Kategoriennetzwerk be- 
s t e h t  aus zwei Hauptnetzen. Im Hauptnetz "Pol i t i  scher Unterstützung" wurde 
das Unterstützungsobjekt  ve rsch lüsse l t .  Dabei wurde zwischen verschiedenen 
ka tegor ia len  Objekten (Gesamtobjekten), Objektaspekten und Objektebenen bzw. 
-elementen unterschieden. Neben der Q u a n t i f i z i e r u n g  von Objektaspekt und 
Objektebene wurde der Orts-  und Zeitbezug cod ie r t .  Bei der  Unterstützungs- 
ausprägung wurde zwischen verschiedenen Arten und der  I n t e n s i t ä t  der  p o l i t i -  
schen Unterstützung unterschieden. D ie  I n t e n s i t ä t  der  p o l i t i s c h e n  Unters tü t -  
zung cod ie r ten  w i r  au f  e i n e r  7 -s tu f igen  Skala, d i e  von "sehr großer Unter- 
s tützung" (+3) b i s  "sehr großer Ablehnung" (-3) re ich te .  D ie  Unterscheidung 
verschiedener Objekte und Arten der  p o l i t i s c h e n  Unterstützung o r i e n t i e r t e  
s i c h  am Eastonschen Konzept p o l i t i s c h e r  L e g i t i m i t ä t  und dessen Weiterent- 
wick lung durch Westle (Westle 1988). 

Neben der A r t  und I n t e n s i t ä t  der  p o l i t i s c h e n  Unterstützung f ü r  d i e  verschie-  
denen p o l i t i s c h e n  Objekte wurden d i e  angeführten Begründungen (Unte rs tü t -  
zungsbegründungen) e r faß t .  Unter Unterstützungsbegründungen verstanden w i r  
kausale Begründungen im wei teren Sinn. Diesem T e i l  des Analyseinstruments 
wurde besondere Bedeutung beigemessen, da beim Leitfadengespräch durch zahl-  
re iche  Nachfragen vor  a l lem auch d i e  Gründe ' fü r  d i e  Unterstützung bzw. 
Nicht-Unterstützung von p o l i t i s c h e n  Objekten e r f r a g t  wurden. Das Kategorien- 
system war h i e r  so angelegt, daß auch komplexere Begründungszusamenhänge, 
b e i  denen entweder das Unterstützungsobjekt  undloder d i e  Unterstützungsart  
wechselten, e r f a ß t  werden konnten. Bei Begründungen ohne Wechsel des kate- 
g o r i a l e n  Unterstützungsobjekts und der ka teqor ia len  Unterstützungsart  wurden 
dem Unterstützungsobjekt  d i r e k t  entweder Leistungen, demokratische Q u a l i t ä -  
ten  oder a l lgemeine Eigenschaften und Fähigkei ten zugeschrieben. Entschei- 
dendes Merkmal dieses Begründungstypus war, daß sowohl das Objekt  a l s  auch 
d i e  A r t  der  al lgemeinen Unterstützung im Begründungszusamenhang i d e n t i s c h  
b l ieben.  Bei Begründungen m i t  Wechsel des ka tegor ia len  Unterstützungsobjekts 
undloder der  ka tegor ia len  Unterstützungsart  können zwei F ä l l e  unterschieden 
werden. Im ers ten  F a l l  wurde d i e  Unterstützung f ü r  e i n  Objekt  damit begrün- 
det ,  daß einem anderen Objekt  Leistungen bzw. Eigenschaften und Fähigkei ten 
zugeschrieben wurden. Im zweiten F a l l  wurde e ine Unterstützungsart  m i t  e i n e r  
anderen Unterstützungsart  des g le ichen  Objekts begründet. Das entscheidende 
Merkmal d i e s e r  beiden Begründungstypen bestand dar in ,  daß der  Befragte i n  
seinem Begründungszusamnenhang d i e  Unterstützungskategor ien,  d.h. das Objekt  
undloder d i e  Unterstützungsart ,  wechselte. Abbildung 2 g i b t  e inen Uberbl i c k  
über d i e  Grundstruktur  des Kategoriennetzwerks. 
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6. Ausb l i ck  
D ie  hermeneut i sch-k lass i f i ka to r i sche  Inha l tsana lyse  zeichnet  s i c h  dadurch 
aus, daß s i e  den " q u a l i t a t i v e n " ,  i n t e r p r e t a t i v e n  Ana lyseschr i t ten  im Rahmen 
der  q u a n t i t a t i v e n  Inha l tsana lyse  einen systematischen S te l lenwer t  zuweist. 
Um auch b e i  den i n t e r p r e t a t i v e n  Ana lyseschr i t ten  e i n  h inre ichendes Maß an 
I n t e r s u b j e k t i v i t ä t  zu gewähr le is ten,  werden d i e  I n t e r p r e t a t i o n e n  i n  einem 
d iskurs iven  Verfahren e r m i t t e l t ,  f ü r  das fes tge leg te  Regeln gel ten.  D ie  her- 
meneut i sch-k lass i f i ka to r i sche  Inha l tsana lyse  i s t  k e i n  methodischer Entwurf, 
der  "am Schre ib t i sch  des Forschers" e n t w i c k e l t  wurde. S ie  i s t  v ie lmehr das 
Ergebnis e i n e r  methodischen Ref lex ion  und Systemat is ierung der b e i  ZUMA ge- 
wachsenen Forschungspraxi s. I n  i h r e r  h i e r  s k i z z i e r t e n  Form wurde s i e  b i s l a n g  
f ü r  d i e  Analyse von Leitfadengesprächen über d i e  L e g i t i m i t ä t  von p o l i t i s c h e n  
Systemen sowie über Vorste l lungen und E ins te l lungen zum Wohlfahrts- und So- 
z i a l s t a a t  angewandt. Dabei ha t  s i c h  gezeigt ,  daß d i e  Kombination von d i s -  
ku rsana ly t i scher  I n t e r p r e t a t i o n  und d i f f e r e n z i e r t e r  i n h a l t s a n a l y t i s c h e r  
K l a s s i f i z i e r u n g  e i n  p r a k t i k a b l e s  und r e l  i a b l e s  Methodeninstrument d a r s t e l l  t. 
A l l e r d i n g s  muß auch angemerkt werden, daß das Verfahren sehr zei taufwendig 
i s t  und d i e  Codierkosten entsprechend hoch sind. 

Bei der  wei teren Anwendung der Methode s o l l  vor  a l lem g e k l ä r t  werden, wie 
ex tens iv  das d iskursana ly t i sche  I n t e r p r e t a t i o n s v e r f a h r e n  angewandt werden 
s o l l .  Es kann z.B. genere l l  f ü r  jede Argumentationskette bzw. jeden Sinnzu- 
samnenhang durchgeführt  werden, was s i c h  u.U. be i  der  Analyse von Lei t faden- 
gesprächen und n a r r a t i v e n  In te rv iews anb ie te t ,  oder es kann a u f  jene Zwei- 
f e l s f ä l  l e  beschränkt werden, wo s i c h  durch i n t u i t i v e  U r t e i  1 s k r a f t  n i c h t  so- 
f o r t  e i n  k l a r e s  Verständnis e i n s t e l l  t, was s i c h  be i  r e l a t i v  e indeut igen,  auf  
In fo rmat ionsvermi t t lung  angelegten Texten, wie z.8. b e i  der  Medienber ichter-  
s ta t tung ,  anb ie te t .  Ober d i e  Zusamnensetzung der Bearbeitergruppen s o l l  i n  
e i n e r  Reihe von Methodenexperimenten, be i  denen d i e  Homogenität bzw. Hetero- 
g e n i t ä t  sowie d i e  Rotat ionszei tpunkte systematisch v a r i i e r t  werden, K l a r h e i t  
e r l a n g t  werden. Wei terh in s o l l e n  R e l i a b i l i t ä t s t e s t s  e n t w i c k e l t  werden, be i  
denen der  Grad an Ubereinstimnung f ü r  d i e  i n t e r p r e t a t i v e n  und k l a s s i f i z i e -  
renden Entscheidungen ge t renn t  e r f a ß t  werden. 

Dieser B e i t r a g  wurde von Rainer Mathes ver faßt .  

Anmerkungen 

1) Dies kann an elnem Beispiel  verdeutlicht werden. Die Argumentationskette "Die v ö l l i g  ungenü- 
gende Rechtslage ha t  dazu geführt, daß d ie  Sicherheitsstandards heute n i c h t  eingehalten wer- 
den, und somit schwerwiegende Folgen f ü r  d i e  Gesundheit der Menschen n i c h t  ausgeschlossen 
werden können", muß beim Modulsystem i n  drei  Aussagen über ungenügende rech t l i che  Rahmen- 
bedlngungen, d i e  mangelnde Einhaltung von Sicherheitsstandards und mögllche Folgen f ü r  d ie  
Gesundheit des Menschen au fgesp l l t te t  werden. 

2) Berel son wo1 1 t e  d i e  quanti t a t l v e  Inhal tsanal yse ganz bewußt auf manifeste Inha l te  und dami t 
auf ganz bestimmte Textsorten begrenzen: "Wenn man s lch  e i n  Kontinuum v o r s t e l l t .  das mi t  
verschiedenen Kommunlkationen besetzt I s t  entsprechend dem Grad. i n  dem jewei ls verschiedene 
Mi t g l  i eder des angesprochenen Pub1 1 kums s i e  .im g l  elchen SI nn verstehen, könnte man e i  ne e l  n- 
fache Zeltungsnachricht über e i n  Zugunglück an e i n  Ende (denn es i s t  zu erwarten, daß jeder 



ZUMA 
Leser dem I n h a l t  d le  cilelche Bedeutung entnlmnt) und e l n  dunkles modernes Gedlcht an das 
andere Ende setzen (T..) Dle Analyse-des manifesten Inha l ts  I s t  nur anwendbar auf Mater la l -  
i e n  an dem Ende des Kontlnuums, wo das Verstehen elnfach und unvermft te l t  I s t .  Vermutltch 
g l b t  es elnen Punkt auf dem Kontinuum, über den hlnaus d l e  'Latenz1 des Inha l ts  (d.h. d l e  
Verschledenhel t sel ner Auffassung vom betroffenen Publ i kum) zum Zweck ver läßl  l cher Analyse 
zu groß I s t . "  
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