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A R T I C L E S 

Biographieforschung: 
Werden und Wandel einer komplexen Methode 

Michael Harscheidt * 

Abstract: Hav ing been a suppor t ing p r o g r a m m e in lit
e ra tu re , h is tor iography, and pedagogics for a long t ime , the 
b iography has gradual ly tu rned out to be a doma in of the 
social sciences. After a spon taneous p re lude on the Polish 
sociological scene, the b iographica l t e chn ique was develo
ped at the school of Chicago after World War I. W h e n being 
revived in the sixties, the me thod has n o w been enr iched 
with a certain theoret ical e q u i p m e n t , and in the last deca
des, it b e c a m e engaged in scientific exp lora t ion of collective 
b iographies , in professional tests of app l ican ts , and in social 
advice to young people . In this art icle t he re arc presented 
different examples of applied b iographica l research de
mons t r a t ing the methodical evolut ion towards a c o m p u t e r 
aided analysis and the approach of quan t i t a t ive and quali
tat ive proceedings . The re also is discussed the arsenal of the 
empir ical and historical t echn iques being most ly used by 
the biographical me thod of today. 

* Address all communications to: Michael Harscheidt, Dellbusch 229, D - 5600 
Wuppertal 2. 
Für freundliche Anregungen habe ich den Professoren Dr. Deimling und Dr. 
Enke sowie Herrn Dipl.-Soz. Helmut Horn herzlichst zu danken. 
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1. Entstehung, Entwicklung und Begründung der Methode 

Nach h e r k ö m m l i c h e m Verständnis werden mit Biographien p r i m ä r die 
indiv iduel len bzw. in t rasubjekt iven Sektoren einer Persönl ichkei t in ihren 
chronolog ischen Bezügen erschlossen. D a ß Biographien wie Autobiogra
ph ien d a r ü b e r h i n a u s auch Daten- und Fak tenmate r i a l für in tersubjekt iv 
re levan te Aussagen liefern können , ist eigentl ich erst seit den zwanziger 
J ah ren dieses J a h r h u n d e r t s bewußt geworden u n d hat in den Sozialwissen
schaften zur En twick lung einer »b iographischen Methode« geführt , deren 
Ausges ta l tung noch andauer t . Um zu e iner wissenschafts theoret ischen 
E inschä t zung dieser Me thode in soziologischer Hins ich t zu k o m m e n , ist es 
s innvol l , die (Auto-)Biographie auch in j enen Diszipl inen auszu leuch ten , 
die dem sozialwissenschaft l ichen Biograph ie -Gebrauch vorausgehen , näm
lich in Li tera turwissenschaf t , His tor iographie und Pädagogik. Abschlie
ßend soll d ie jewei l ige Einschä tzung an derselben Vorlage (näml ich Casars 
»Bel lum G a l l i c u m « ) exemplif iziert werden . 

1.1 Die Biographie in der Literaturwissenschaft 

In der äl teren Literaturwissenschaft kam die Biographie zu besonderer 
G e l t u n g in der zweiten Hälfte des 19. J a h r h u n d e r t s un te r dem Begriff des 
sog. »Biograph i smus« . Als l i terar ischer Ausläufer des Posi t iv ismus diente 
er der Vorstel lung, daß das l i terar ische Opus eines Schriftstellers wesen
haft n u r durch »die genaue U n t e r s u c h u n g des Dichter icbens« interpret ier t 
werden k ö n n e und daß somit das »Ererb te , Er le rn te , Erlebte« im ( A u t o ) -
Biographischen des Dichters für die Li te ra turanalysc von fundamen ta l e r 
Bedeu tung sei (Maren- Grisebach 1970,1 lf.). 

H e u t e ist man eher gegenteiliger Auffassung. O h n e die von Clifford 
(1970, 83ff.) entwickel te Skala von fünf Biographic Typen (»object ive«, 
»scholarly- h is tor ical« , »a r t i s t i c scho la r ly« , »na r r a t i ve« , »subject ive«) be
wer ten zu wol len, stellt sich in j edem Fall die in dieser Hinsicht kaum 
befr iedigende Frage nach der Rcliabil i tät : » O n e of the chief tasks facing a 
b iog raphe r is evalua t ing the reliability of the facts he has assembled« (ibd. 
69). 

Die m o d e r n e Li tera turanalyse erwartet von der Biographie n u r »specula-
t ions , conjec tures , hypotheses« (E l lmann 1973,15) und m u t m a ß t einen 
s tändigen »conflict between évidence and in te rpre ta t ion« (Cockshut 1974, 
13). Statt der in tendier ten Por t ra i t i e rung von Cha rak t e r en k o m m e es al
lenfalls zu A n n ä h e r u n g e n (approximat ions) an die Person (Meyers 1985, 
2) oder zu Recht fer t igungstendenzen (justif ications) durch den Biogra
p h e n (Skidelsky 1988, 2). Dasselbe gilt potenzier t für die Autob iograph ie : 
So unerschöpf l ich die l i terarische Formenviel fa l t der Autob iograph ie auch 
sein mag (Misch 1976,6) - ihr essentieller Aussagewert für eine individuel 
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le Lebense r fo r schung bleibt gering: »L ' au tob iog raph ie n'est pas la vraie 
p e i n t u r e d ' une vie...« (Made léna t 1984,116). 

Am ausgewähl ten Beispiel von Casars »Bel lum G a l l i c u m « läßt sich die
se E i n s c h ä t z u n g verif izieren, wenn m a n dieses an t ike D o k u m e n t als 
»se lbs tb iographisches« P roduk t eines »Schrif ts tel lers« un te r such t (Adcock 
1957). Beispielsweise in der Ar iov i s t -Kont roverse erscheint die au to 
b iog raph i sche Skizze Casars vom l i te rar ischen Sujet her klar gegliedert 
u n d a r g u m e n t a t i v begründe t , w ä h r e n d die he te rob iograph i sche Z e i c h n u n g 
seines G e g n e r s die semant i sch-syntak t i sche Po r t r a i t i e rung eines unorden t 
l ichen , ja de rben C h a r a k t e r s p ropagie ren will (1,35 vs.36). 

1.2 Die Biographie in der Historiographie 

Im Bereich der kr i t ischen Geschichtswissenschaf t s tehen sich Biogra
ph i e u n d His to r i e a rgwöhnisch gegenüber , weil »die b iographische D a r 
s te l lung einen geschicht l ichen Vorgang n ie völlig auszuschöpfen ve rmag« 
(Oppel 1940,157f.). H i n z u tr i t t die G e f a h r , daß his tor ische Biographien 
infolge der engen N ä h e zur U n t e r s u c h u n g s p e r s ö n l i c h k e i t den sit t l ichen 
B e z u g s r a h m e n rela t ivieren können (Droysen 1960,291). Ü b e r h a u p t hat 
sich in der heut igen His to r iograph ie ein gesundes M a ß an Skepsis gegen
über der Mögl ichkei t eingestell t , »die G e s c h i c h t e ausschl ießl ich in den 
Lebensgesch ich ten großer M ä n n e r fassen zu wol len« (Th.Schieder 
1965,142). Im au tob iograph ischen Textsor t iment fragt deshalb die quellen
kr i t i sche Geschichtswissenschaf t »nach den Kri ter ien für die Auswahl der 
geschi lder ten Vorgänge« u n d vor allem d a n a c h , was »vom Auto r weg
gelassen« w u r d e (Düwell 1979,219). Ein ak tue l le r Beweis sind die neuer
l ichen U n t e r s u c h u n g e n zu Albert Speers au tob iograph i schen Schriften 
(z.B. M.Schmid t 1983,240). 

A u c h das ausgewähl te Vergleichsbeispiel von Casars »Bel lum G a l l i c u m « 
rechtfert igt die h is tor iographischen Vorbehal te : Wertet man das »Be l lum« 
als ein au tob iograph i sches Zeugnis im R a h m e n der poli t ischen Histo
r iograph ie (Gelzer 1942), so stößt man in der Tat auf die h is tor iographisch 
unbef r i ed igenden Widersprüche von D i c h t u n g und Wahrhe i t , auf biogra
ph i sche A n t i n o m i e n zwischen h is tor ischer Objek t iv i t ä t und in t rasubjek
t iver Au top rä sen ta t i on . 

1.3 Die Biographie in der Pädagogik 

Die Pädagogik hat kein l i t e ra r i sch-semant i sches oder historisch-polit i
sches Interesse an der Biographie , wohl aber ein prakt i sch-didakt i sches , 
wenn es um »Vorbi ldnachfolge« geht: Die Erz iehungswissenschaf t spr icht 
von »Beispie lbefolgung«, wenn durch die vorb i ld l iche H a n d l u n g von A 
eine Person B veran laß t wird , sittlich dasselbe zu tun (Haase 1964,16). 
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In der pädagogischen Enzyklopädie fungieren Biographien als Initial
z ü n d u n g , um am vorgelebten Leben e ines /e ine r ande ren (z.B. Henr i Du
n a n t / F l o r e n c e Night ingale) »Einsatzfreudigkei t im Diens te des G u t e n , 
Wahrhaf t igkei t und Tapferkeit« nachzu leben (Stucki 1951,129). In dieses 
Interesse sind die »au tob iographischen Mater ia l ien« ausdrückl ich einge
schlossen, weil an ihnen die »En twick lung persönl icher Ident i tä t« erzie
hungswissenschaft l ich problemat is ier t werden kann (Haan 1983,316). Eine 
empi r i sche U n t e r s u c h u n g in sieben europäischen Ländern hat die Kontin
genz besondere r b iographischer S t ruk tu ren (z.B. Papst J o h a n n e s XXIIL , 
J .F .Kennedy , Geschwis te r Scholl) für die Or ien t i e rung von Jugendl ichen 
grundsä tz l ich bestätigt (Lut te 1970, 82ff.). 

Doch auch im erz iehungswissenschaf t l ichen Raum zeichnen sich Vor
beha l t e gegenüber der »biographischen Me thode« ab. Z u m einen bes tehen 
seit der Pädagogik Sch le ie rmachers Zweifel da ran , ob die b loße Wahrneh
m u n g von Vorbildern zu wi rk l ichen Umse tzungen führe : »Alle Kenntnis 
se, die wir mi t te i len , alle Fer t igkei ten , die wir üben k ö n n e n , sind n u r e twas 
Wirk l ichgewordenes , wenn sie im geme insamen Leben ein wi rksames blei
b e n « (Nipkow 1960,124). Zum anderen sind durch den Wertewandel die 
personalen Vorbilder übe rhaup t relat iviert worden : Die Er fah rung , daß 
»kein Mensch v o l l k o m m e n sei«, begünstigt eine Verschiebung von den 
b iographischen Persönl ichkei t svorbi ldern zu a l lgemeinen Idealen 
(Hansen 1964,144); die »Gesta l t los igkei t« der plural is t ischen Industr ie
gesellschaft läßt die »vorgeformten , insbesondere personalen Vorbi lder« 
wie Lehre r oder Vater, z u n e h m e n d aber auch Ideal ismen, verblassen (Wil
he lm 1967,289), was in der Sozialpsychologie zur Hypothese von der »va
ter losen Gesel lschaf t« geführt hat (Mitscher l ich 1963). 

Einige Aspekte dieses D i l e m m a s spiegeln sich an dem Vergleichsbei
spiel wider . Indem das »Bellum G a l l i c u m « seit 1816 in die res taurat iven 
L e h r p l ä n e der Preußischen G y m n a s i e n Eingang fand und bald auch im 
übr igen Deu t sch land eine Vorzugsstellung im E lemen ta run te r r i ch t ein
n a h m , er langten die pädagogisch anvis ier ten Tugenden (Virtus R o m a n a , 
p l a n e n d e r Intel lekt , Einsatzberei tschaft) des Autobiographien Casars , des 
»größten der Sterb l ichen« (J .Burckhardt 1929,237), e ine erz iehungswissen
schaft l iche Publ iz i tä t , die im aff i rmativen Cäsar-Bild von G u n d o l f 
(1924,7ff.) ihren überd imens ion ie r t en Absch luß fand. Seit dem Zwei ten 
Weltkrieg steht das »Bellum G a l l i c u m « als au tob iographisches Med ium 
einer zur F r i edense rz i ehung verpfl ichteten Pädagogik im Zwiel icht : Nun
m e h r werden auch imper ia le Vermessenhei t und Völkerrechtsver le tzun
gen im autobiographischen Schrif t tum Casars (Timpe 1965) registr iert . 
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1.4 Die Biographie in der Sozialwissenschaft 

Sofern sich n u n die Sozialwissenschaften n ich t für die individuel le Per
son und ihre s ingulare Subjekt iv i tä t in teress ieren, wohl aber für soziale 
Systeme u n d gesellschaft l iche Z u s a m m e n h ä n g e , wenn diese »ein intersub
jek t iv ident i f iz ierbares Korrelat in der Real i tä t« besitzen ( F r ü h 1981,94) 
u n d folglich e ine » in te r sub jek t ive Ü b e r e i n k u n f t « über die Merkmalswer 
te ih rer la ten ten Eigenschaften ( A l e m a n n 1984,72) erzielt werden kann , 
stellt sich die Frage nach e iner in te rsubjekt iv re levanten und dami t sozial
wissenschaft l ich or ient ie r ten Verwer tbarkei t von ( a u t o ) b i o g r a p h i s c h e n 
Mate r ia l i en . Die in der b isher igen Analyse von kul turwissenschaf t l ichen 
Fach r i ch tungen (Li tera tur , His to r iograph ie , Pädagogik) aufgetre tenen Be
denken und Vorbehal te wegen der subjekt iven oder gar in t rasub jek t iven 
I m p o n d e r a b i l i e n in dieser Textsor te wurden n u n m e h r insofern neut ra l i 
siert, als e ine ganz andere Z ie l ansp rache vorlag: »Sobald ein Sachverha l t 
in te r sub jek t iv ident i f iz ierbar und dami t nicht m e h r sub jek tgebunden ist, 
wird er als Real i tä t , als ein a u ß e r h a l b des Subjek t s exis t ierendes 'E twas ' 
aufgefaßt« ( F r ü h 1981, 116). 

F ü r ( a u t o ) b i o g r a p h i s c h e Mater ia l ien und sozialwissenschaft l iche Fra
gestel lungen heißt das: Die b iographischen Un te r suchungsgegens t ände 
werden n ich t e inem sub jek tor ien t ie r ten Verstehens , sondern e inem in
te r sub jek t iven For schungsprozeß un te rzogen , so daß man vom jewei l igen 
Analysetext - wie generell bei der sozialwissenschaft l ichen Textauswer
tung - »gültig auf soziale Wirkl ichkei t a u ß e r h a l b des Textes schließen 
k a n n « (Mer ten 1981,50). 

Dieser soziologische Aspekt des b iographischen Schr i f t tums ist von den 
Analy t ikern der Biographie - t ro tz aller Vorbehal te seitens der Litera
turwissenschaft (s.o. 1.1) - nicht bestr i t ten worden : »But b iography is es-
sentially social« (E l lmann 1973,2); die Biographie liefert ein Por t ra i t des 
»social and political background« (Meyers 1985,2). 

Als Bezugsbeispiel mag erneut das »Bellum G a l l i c u m « Casars heran
gezogen werden , liefert dieses au tob iograph i sche Protokol l doch einzig
art ige Einbl icke in die soziale Strat i f ikat ion und Religionssoziologie der 
Gal l i e r (VI, 11 -20 ; R a m b a u d 1954) bzw. in das mora l i sch-e thnologische 
Gefüge u n d die soziopoli t ischen S t ruk tu ren bei den G e r m a n e n (VI ,21-28; 
Walser 1956). 

Doch gerade an diesem Vergleichsbeispiel läßt sich ein pr inzipie l les Pro
blem exempli f iz ieren: Wenn heute angesichts eines i m m e r größer werden
den Volumens an ( a u t o ) b i o g r a p h i s c h e n Mater ia l ien die F o r d e r u n g erho
ben wird: »We expect not only eva lua t ion , but also reference; not only 
' s i tuat ional ' , but also 'historical ' t ru th« (Kohli 1981a,71), so läßt sich dieses 
Postulat exakt auch mit dem Bezugsobjekt konf ron t ie ren : Sind die in den 
sozialen Kosmos der Gal l ie r und G e r m a n e n h ine in lo t enden Protokollauf-
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Zeichnungen n u r si tuativ skizziert oder essenziell fundier t? Sind die au
tobiographisch s t ruk tur ie r ten Angaben das Ergebnis einer m o m e n t a n e n 
E inschä tzung , oder sind sie die Bes t andsau fnahme valider Da ten? 

F ü r Kohli k o m m t hier ein k o m p l e m e n t ä r e s methodisches Vorgehen ins 
Blickfeld: »The reason for this is that researchers are not only equipped 
wi th explicit methodological procedures , but also with in terpre t ive capa 
cit ies qui te independen t of t h e m « (ibd. 72). 

Hypothe t i sch könn te m a n wei tergehen und sagen: Sofern sich die So
zialwissenschaften auf eine b iograph ische M e t h o d e einlassen, hat sie ver
mut l i ch mit komplexen Un te r suchungsve r f ah ren zu tun . Diese Hypothese 
wird zu prüfen sein. 

1.4.1 Genese der »biographischen Methode« (Thomas/Znaniecki 1919-21) 

Die Genese der »b iographischen M e t h o d e « als e iner Me thode der So
zialwissenschaften ist eng ve rknüpf t mi t der Blütezeit der »Chicago 
School« in den 20er und 30er J a h r e n . Dor t e r fuhr die amer ikan i sche So
ziologie ihre wesent l ichen Impul se und Innova t ionen hinsicht l ich der The
men (z.B. Stadtsoziologie; sozialer Wandel ; In t e rak t ion i smus ; Dev ianz ) 
u n d Verfahren (z.B. field work ; par t ic ipant Observation). U n d eben dort 
e rarbe i te ten die Soziologen William I .Thomas u n d Flor ian Znanieck i die 
empi r i s che Studie »The Polish Pcasant in Eu rope and Amer i ca« (1919-21) , 
die - bas ierend auf 15.000 Briefen an Fami l i enangehör ige , an Ze i tungen , 
an Emigran tenschu tzo rgan i sa t ionen sowie Akten poln ischer und amer i 
kan ischer Behörden und G e r i c h t e - die soziokul ture l len Lebensweisen 
po ln i scher E inwandere r , ihre A k k u l t u r a t i o n s p r o b l e m e und ihre soziale 
Desorganisa t ion widerspiegelte und somit zu einer speziellen Gesell-
Schaftsanalyse bei t rug . 

Bei aller Würd igung dieses m o n u m e n t a l e n Werks - e ines »unbes t r i t t e 
nen Klassikers der b iographischen M e t h o d e « (Kohl i 1981b,274) - hat 
Kohli zwei kri t ische A n m e r k u n g e n vorget ragen: 

a ) Die von T h o m a s / Z n a n i e c k i v o r g e n o m m e n e begriffl iche D icho tomie 
von »va lue« und »at t i tude« für »ob jek tha f te« bzw. »subjek tbezogene« 
W a h r n e h m u n g e n in den (au to )b iographischen Mater ia l ien war nicht 
t ragfähig, weil sich beide K o m p o n e n t e n im W a h r n e h m u n g s z u s a m 
m e n h a n g dieser Autoren als so hand lungsbezogen erwiesen, daß sich 
im nomothe t i schen Sinn kein eigent l iches »Gese tz« formul ie ren bzw. 
her le i ten ließ (ibd. 276). 

b) Indem die Protagonis ten der »b iographischen M e t h o d e « keinen theo
ret ischen R a h m e n besaßen , der über die kon t ingen ten Daten des um
fangre ichen (auto )b iographischen Mater ia ls h inausg ing , andererse i t s 
aber durch die Daten hä t te konkre t i s ier t und wei terentwickel t werden 
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k ö n n e n , verfielen die Au to ren e iner H e r m e n e u t i k , die e iner explizi ten 
me thodo log i schen Konzep t ion en tbeh r t e (ibd. 279). 

Mit dem Aufstieg a n d e r e r soziologischer Ansä tze zu Beginn der 40er 
J a h r e ( S t r u k t u r - F u n k t i o n a l i s m u s ; quan t i t a t ive M e t h o d e n ) ver lor die Chi
cagoer Soziologie ihren Einf luß , wodurch auch » h e r m e n e u t i s c h e « Verfah
rensweisen wie die »au tob iog raph i sche M e t h o d e « an Bedeutung ver lo ren . 
Auch in Polen , wo Znan ieck i seit 1920 for twirk te und wo m a n seitdem von 
e iner » m e t h o d e polonaise« spr icht , rück te die »b iographische M e t h o d e « 
später in die Marg ina l i t ä t ( ibd. 283). Trotzdem wird dem O p u s von T h o 
m a s / Z n a n i e c k i der Rang eines Klassikers nicht bes t r i t ten: Eine un te r den 
Vors tandsmi tg l iedern der Deu t schen Gesellschaft für Soziologie veran
stal tete U m f r a g e nach den bekann te s t en »klass ischen« Forschungsarbe i 
ten enth ie l t bei zwölf Rück läufen (mit M e h r f a c h n e n n u n g e n ) zweimal den 
Titel des »Pol i sh Peasan t« ( A l e m a n n 1984,308). 

1.4.2 Die kanonische Einführung der Methode in die deutsche Sozialfor
schung (Szczepanski 1962) 

Mit der E i n r i c h t u n g des » H a n d b u c h s der empi r i schen Sozia l forschung« 
w u r d e 1962 von Szczepanski die »au tob iograph i sche Me thode« - entspre
chend ih rem damal igen Entwick lungss tand - in die deutsche Sozialfor
schung e ingeführ t u n d in späteren Auflagen unve rände r t be ibeha l ten 
(Szczepanski 1974,226ff.). Z u r ontologischen Beg ründung wurde in Anleh
n u n g an T h o m a s / Z n a n i e c k i - o h n e ihre Schwächen zu e rkennen (s.o. 
1.4.1) - u n d in A b k e h r von D ü r k h e i m s Thesen gegen eine Auswer tba rke i t 
pe r sön l i che r D o k u m e n t e die Vorstel lung e rhär te t , daß »subjekt ive Fak to 
ren ein wesent l iches Tei le lement der sozialen Prozesse sind« und daß des 
ha lb » A u t o b i o g r a p h i e n , weil sie E r k e n n t n i s dieses Tei le lements vermit
te ln, für das Erfassen vieler Prozesse aus re ichend« seien (ibd. 240f.). Auch 
hins icht l ich m e t h o d i s c h e r G r u n d s ä t z e wurde Znan ieck i herangezogen, der 
bere i ts die wesent l ichen Un te r sch i ede zwischen his tor ischer und soziolo
gischer Q u e l l e n a u s w e r t u n g beschr ieben hat te : »Im Gegensa tz zum His to
r iker analysier t der Soziologe die soziale U m g e b u n g « von b iographischen 
A u t o r e n : »Was für den His to r ike r e ine Quel le von Feh le rn bedeute t , ist 
für den Soziologen in j edem Fall Fo r schungsma tc r i a l« (ibd. 241 f.). 

- Klassif ikat ion der Mater ia l ien : 
Als Mate r ia l i en , die t ro tz subjek t iver Dik t ion Einbl icke in soziale P r o 

zesse g e w ä h r e n , n e n n t Szczepanski nicht n u r Au tob iog raph ien im t rad i t io
nel len S inne , sondern »b iograph i sche D o k u m e n t e « verschiedens ter Art : 
Tagebücher , E r i n n e r u n g e n ( M e m o i r e n ) , Briefe, wör t l iche Niederschr i f ten 
von Zeugenaussagen , Ges t ändn i s se , In terv iews, auch sonstige D o k u m e n t e , 
»die einen Niedersch lag von seelischen Zus t änden i rgende iner Person 
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zum Inhal t haben (project ive documen t s )« . Diese von Szczepanski aufge
zähl ten Textsorten (ibd. 233) wurden von W.Fuchs später durch wei tere 
Varianten - Beichte, A n a m n e s e , Lebenslauf, Ak ten , Laudat io und Nachruf 
- ergänzt (1984,3Iff.) . 

In der Regel läßt sich diese Gesamthe i t ( au to )b iog raph i sche r Doku
m e n t e , je nach Bedarf der Fragestel lung, typisieren - 1) Typ der C h r o n i k , 
2) Typ der Selbstver teidigung, 3) Typ der Bekenntnisse , 4) Typ der Selbst
analyse - oder klassifizieren - 1) D o k u m e n t e einer »social re incorpo
r a t i o n ^ 2) das »aut is t ische« D o k u m e n t , 3) die wissenschaft l iche Au tob io 
graphie , 4) das na ive D o k u m e n t (Szczepanski 234). 

- Method i sche H a n d h a b u n g : 
F ü r den konkre t me thod i schen U m g a n g bietet Szczepanski - protago

nist ische Vorgehensweisen aus den dreißiger Jah ren resümierend - fünf 
Techniken an , die heu te z.T. freilich ant iquier t a n m u t e n und deshalb n u r 
umschr i eben werden sollen (ibd. 243ff.): 

(1) Die »kons t ruk t ive Me thode« führ t über eine a l lgemeine soziologische 
Theor i e u n d Hypo thesenb i ldung von der S u m m e der autobiographi
schen Bausteine zu e inem neuen Teil- oder Gesamtb i ld , das aber vom 
he rmeneu t i s chen G e s p ü r des Forschers abhäng t . 

(2) Die » M e t h o d e der Exempl i f ika t ion« dient der I l lustr ierung bzw. Be
g r ü n d u n g bes t immte r Hypothesen durch ausgewähl te Beispiele aus der 
Au tob iog raph ie und ermögl icht somit n u r einen sektoralen Einbl ick . 

(3) Die an Medien entwickel te »Me thode der lnha l t sana lyse« läßt sich 
d u r c h a u s auch auf (auto )b iographische Mater ia l ien anwenden (s.u. 
3.2.3). z.B. um Einstel lungen zu prüfen; doch ihr A u f k o m m e n fiel in 
eine Zeit , als das Interesse an persönl ichen D o k u m e n t e n berei ts ab
klang. 

(4) Die » M e t h o d e der statist ischen Bearbe i tung« eignet sich für die Fest
stel lung von Merkma len der Autobiographien hinsichtl ich ihrer origi
nä ren Sozialgebildc, ist aber n u r dann effektiv, wenn das Analysevo
lumen recht g roß ist, was insofern m o d e r n e Da tenvera rbe i tung nöt ig 
machen würde (s.u. 3.2.1). 

(5) Die »typologische Analyse« besteht in e iner Art deskr ipt iver Regi
s t ra tur von bes t immten Persönlichkei ts- oder Verhal tenstypen, die in 
verschiedenen G r u p p e n vergleichbar auf t re ten; durch solche Katego
r is ierung würden sich die vielfältigen Mitgl ieder e iner Gesellschaft auf 
einige Typen reduzieren lassen. 

- » E i n w ä n d e « und »Vorzüge«: 
Ein d iskutab ler Beitrag zur Gül t igkei t u n d Verläßlichkeit der »biogra

phischen M e t h o d e « ist seinerzeit nicht e rb rach t worden . Stattdessen be
schränk te sich Szczepanski auf einige A n m e r k u n g e n zu den » E i n w ä n d e n « 
u n d »Vorzügen«. 
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U n t e r » E i n w ä n d e n « vers teht er die Aversion der Behavior i s ten , die in 
Versuchen mit pe r sön l i chen D o k u m e n t e n n u r einen »empi r i sch-anekdot i 
schen C h a r a k t e r « sahen , und die Skepsis marxis t i sch gepräg te r Soziolo
gen, sofern sie den b iograph i schen P h ä n o m e n e n e ine ob jek t ive G r u n d l a g e 
bes t re i ten . Auch der A r g w o h n einer an r ep räsen ta t ive r E r h e b u n g 
or ien t ie r ten Soziologie klingt an (ibd. 247f.). 

Als »Vorzüge« führ t er die über die b iograph i sche M e t h o d e erwar te te 
» E r g r ü n d u n g des Sozia lbewußtse ins« , die » E r u i e r u n g von G r u n d h a l t u n 
gen« , die »Aufdeckung sozialer M e c h a n i s m e n « und die »Ersch l i eßung 
von Abhäng igke i t sbez i ehungen im Sozialbewußtsein ganzer G r u p p e n « an 
(ibd. 249). 

In e inem fast zwanzig J a h r e späteren Nach t r ag spezifiziert Szczepanski 
zwei Aspek te seines u r sp rüng l i chen Entwurfs : 

Die wissenschaft l iche F u n k t i o n der au tob iog raph i schen M e t h o d e 
n i m m t zu, wenn auch das Un te r suchungsma te r i a l in se inem U m f a n g 
wächst und aus allen sozialen Schichten he rvorgeh t (1981,231). U n d die 
M e t h o d e ist n ich t n u r e ine Bere icherung auf dem Geb ie t der his tor ischen 
Deskr ip t ion oder der Beschre ibung sozialer S t r u k t u r e n , sondern auch ein 
Beitrag auf dem Gebie t der »historical social psychology« (ibd. 232). 

1.4.3 Die Weiterentwicklung der »biographischen Methode« 

Trotz des Handbuch-Be i t r ags von Szczepanski b l ieb der U m g a n g mit 
der »b iograph i schen Me thode« zunächst auf die Dev ianz fo r schung (die 
ein na tü r l i ches Interesse an b iographischen Mater ia l ien hat) und auf eini
ge Über s i ch t swerke zur qual i ta t iven Sozialforschung besch ränk t . Erst der 
» D o m i n a n z v e r l u s t der neoposi t ivis t ischen Fo r schungsmode l l e« und die 
neue r l i che »Be tonung der lebensgeschicht l ichen Vergangenhei t als Di
mens ion der E r f a h r u n g s a k k u m u l a t i o n « (Kohl i 1981b,289) haben das In
teresse an und die Diskussion über diese M e t h o d e wieder belebt . In den 
siebziger Jah ren er fuhr die Methode einen spürba ren I m p u l s in der Wei
t e ren twick lung 

- zur expiorativen Best immung von »kollektiven Biographien« 
(Schröder 1977): 
Indem das Kölner Z e n t r u m für His tor ische Sozia l forschung 1977 mit 

e iner Buchre ihe und einer Zeitschrift ( H S F und H S R ) an die Öffentl ich
keit t rat und dami t die Theor i e einer Symbiose von h is tor ischer Sozialfor
schung u n d quan t i t a t ive r Methodologie ver t ra t , stellte es auch das Kon
strukt der »kol lekt iven Biographien« vor, das noch im selben J a h r e 
(Schröder 1977,88ff.) analytisch ausgelotet wurde (s.u. 2.3 ff.). 

In e inem gesonder ten Beitrag hat Schröder später (1985,7ff.) dieses n e u e 
Forschungsfe ld definiert und dessen i m m a n e n t e m e t h o d i s c h e Mögl ichkei 
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ten beschr i eben . D a n a c h ist un te r der »his tor ischen Sozialforschung« die 
» theore t i sch und me thod i sch reflektierte, empi r i sche , besonders auch 
quan t i t a t iv gestützte Erforschung sozialer S t ruk tu ren und Prozesse in der 
Gesch i ch t e« zu vers tehen . Von einer »kol lekt iven Biographie« kann dann 
gesprochen werden , wenn es sich bei dieser Er fo rschung um die Unte r su
c h u n g »eines his tor ischen Personenkol lek t ivs in seinem jeweil igen gesell
schaft l ichen Kontext a n h a n d einer vergle ichenden Analyse der individuel
len Lebensläufe der Kol lekt ivmitgl ieder« hande l t (ibd. 8). 

Bei diesem explora t iven Ansa tz t re ten geistes- u n d sozialwissenschaft
l iche Me thoden t r ad i t i onen in ein neues , f ruchtbares Verhäl tnis zueinan
der: »Kol lek t ive Biograph ik« ist einerseits die » U n t e r s u c h u n g des gesell
schaft l ichen Wandels , der sich im individuel len und kollektiven Lebens
lauf konkre t i s i e r t« ; zugleich ist sie anderersei ts die » U n t e r s u c h u n g des 
individuel len Wandels , der auf seinen kontextue l len bzw. gesellschaftli
chen Lebenslauf rückgebunden wird« (ibd. 10). 

D a s Reper to i re der b iographischen Quel len entspr icht dem Arsenal von 
T h o m a s / Z n a n i e c k i (s.o. 1.4.1) und Szczepanski (s.o. 1.4.2), be tont aber dar
ü b e r h i n a u s auch die » funk t iona len« Autob iograph ien : Lebensläufe in Be
werbungen , au tob iograph ische Fragebögen, Nachrufe , Dossiers von Be
hörden bzw. Verbänden , A d r e ß b ü c h e r , Mitgl ieder l is ten, E inwohne rme l 
de-, Gebur t s - , Tauf-, Heirats- u n d Sterberegister (ibd. 12ff.). 

F ü r die quant i ta t ive S tü tzung dieser neuen b iographischen Forschung 
n e n n t Schröder p rog rammat i sch eine Vielzahl s tat is t ischer Analyseverfah
ren (z.B. Kreuztabel len- , Varianz-, Faktoren- , Kohor tenana lyse , um n u r 
einige Verfahren zu n e n n e n ) , wodurch ein EDV-Einsatz erforderl ich wird 
(ibd. 16). 

U n a b h ä n g i g von diesen explorat iven Zielsetzungen bekam die biogra
phische Methode in den achtziger Jahren durch m e h r e r e Forscher An
stöße in Rich tung einer Wei terentwicklung 

- zur Begutachtung von »standardisierten Normalbiographien« 
(Kohli 1985): 
Im Z u s a m m e n h a n g mit der durch die Arbeitslosigkeit ausgelösten Pro

b lemat ik der Diskont inu i tä t in Lebensläufen ist die Frage nach der »Nor
mal i tä t« von »biographischen En twür fen« aufgeworfen worden (Heine
meie r 1981, 170). E ine sozialwissenschaft l iche Focuss ierung dieser allge
me inen Prob lemat ik kann n u r dann erfolgreich sein, wenn bei der empi 
rischen Daten und F a k t e n e r h e b u n g Rückschlüsse auf die pr inzipie l len 
Gelenk- und Bruchstel len in der konkre ten , individuel len Biographie von 
Betroffenen möglich sind. Fü r solche Begutachtungen bietet sich ein 
»b iographie theore t i sches kategoriales I n s t r u m e n t a r i u m « an (z.B. »inst i tu
t ionelles Ab lau fmus te r« , »biographischer E n t w u r f « , » H a n d l u n g s s c h e m a « , 
»Ver laufskurve«, »Er le idensprozesse« , » F a l l k u r v e n « ) , um j ede indivi
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duel le Lebensgeschich te al lgemeinbegriff l ich ana lys ie rbar zu m a c h e n (ibd. 
188). 

Sehr ve rwand t dami t ist der sozialwissenschaf t l iche Versuch e iner »Re
kons t ruk t ion typischer L e b e n s k o n s t r u k t i o n e n « (z.B. der »sozialen Aufstei
ger aus der F l akhe l f e r -Gene ra t i on« ; z . B. der » A p o - G e n e r a t i o n « ) ; du rch 
die E ra rbe i tung von » Ind ika to ren für das Vorliegen einer typischen Le
b e n s k o n s t r u k t i o n « k ö n n t e m a n »dann e r h e b e n , wie häufig welche Mus te r« 
bei b e s t i m m t e n G r u p p e n oder Kategor ien v o r k o m m e n , und somit Re
kons t ruk t i onen zum Zwecke der Begu tach tung erstellen (Bude 1984,25). 

In F o r t f ü h r u n g solcher Ansä tze gelangt Kohl i zu einer »Ins t i tu t iona l i 
s ie rung des Lebenslaufs« u n d mach t e ine Re ihe von Einze len twick lungcn 
deu t l i ch , die sich als empir i sch be legbare Thesen zusammenfassen lassen 
(1985, 2f.): 

(a) Verzei t l ichung: Die a l lgemeine B e d e u t u n g s z u n a h m e des Lebenslaufs 
als sozialer Ins t i tu t ion hat mi t t l e rwei le zu e iner Lebensform geführ t , 
in der das Alter n icht n u r als kategoriel ler Status relevant ist, sondern 
zu deren zent ra len S t ruk tu rp r inz ip i en im Ablauf der Lebenszei t ge
hör t . 

(b) Chrono log i s i e rung : Die Verzei t l ichung des Lebens ist we i tgehend am 
chrono log i schen Lebensa l te r or ient ie r t ; es ist zu e inem chronolog isch 
s tandard i s ie r ten »Norma l l ebens l au f« g e k o m m e n . 

(c) Ind iv idua l i s ie rung: Verzei t l ichung u n d Chrono log i s i e rung sind Teil ei
ne r gesellschaftl ichen En twick lung der Fre ise tzung von Ind iv iduen 
aus sozialen (z.B. s tändischen oder loka len) B indungen . 

(d) Erwerbssys tembezogenhe i t : Der Normal lebens lauf ist um das Er
werbs leben organisier t und spiegelt in den Phasen J u g e n d / E r w a c h 
s e n e n l e b e n / A l t e r die e rwerbsbezogene Dre i te i lung in Vorberei tungs- , 
Aktivi täts- u n d R u h e p h a s e wider . 

(e) Biographische Perspekt iv i tä t : Zum Kons t ruk t des ins t i tu t ional is ier ten 
Lebenslaufs gehör t - aff i rmativ oder kon t r ä r - die A n n a h m e von bio
graph ischen Perspek t iven , in denen die Regelung des sequent ie l len 
Ablaufs des Lebens erfolgen soll. 

Mit diesen thesenar t igen Ausdi f ferenzierungen werden G r u n d f r a g e n 
des Verhäl tnisses von System und H a n d l u n g s t h e o r i e aufgeworfen. Um 
eine we i t r e i chende Prob lemat i s i e rung zu v e r m e i d e n , gibt Kohl i heur i 
stisch drei Model le der Rela t ion von System- und H a n d l u n g s e b e n e - kon
kret: des Lebenslaufs als ins t i tu t ionel les P r o g r a m m und als sub jek t ive 
Kons t ruk t ion - an (ibd. 20f.): 

(1) In e iner sys temor ient ie r ten Analyse von ins t i tu t ional is ier ten Le
bens läufen werden die Ind iv iduen »ausschl ießl ich als b iograph i sch 
prozess ier te E i n h e i t e n « aufgefaßt; die wissenschaft l iche A u f m e r k s a m 
keit gegenüber den prozess ie renden M e c h a n i s m e n bzw. Ins t i tu t ionen 
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u n d ihren generel len A b l a u f p r o g r a m m e n unters te l len eine Konzep
t ion von Norma lb iog raph i en , bei denen sich die Ak teu re in die allge
m e i n e n Abläufe (Staat, Wirtschaft) aff irmativ bzw. organisch einfü
gen. 

(2) In e iner Art k o m p l e m e n t ä r e m Modell werden »Lebenslauf als institu
t ionelles Ab laufp rogramm und Biographie als subjek t ive Konstruk
tion e inande r paral le l« ve rs tanden . Dieses Model l wird dem Tatbe
s tand gerecht , » d a ß eine individual is ier te Gesel lschaft darauf angewie
sen ist, daß die Ind iv iduen ihren Part erfül len«. 

(3) In e iner i nd iv iduumor ien t i e r t en Analyse bleibt die Spannung zwi
schen Lebenslauf als vorgeordne te r ( h e t e r o n o m e r ) Realität und 
Biographie als sub jek t iver Kons t ruk t ion e rha l t en« . Ein solches Mo
dell , das dem b iographischen Hande ln »ein M o m e n t von Emergenz 
u n d A u t o n o m i e « zubill igt , läßt Spannungen zwischen der »vorzeitli
chen Ind iv idua l i tä t« und dem »chronologischen Korset t« und dami t 
auch Ansä tze für e ine potent ie l le »DeStandard is ie rung des Lebens
laufs« zu. 

Die wei tere Forschung hat diese Modelle angesprochen , freilich auch 
die mi t ihrer Umse tzung in ein Forschungsdes ign v e r b u n d e n e n »erhebli
chen forschungsstra tegischen und methodischen Prob leme« (Voges 
1987,1 1). 

Z u r prakt i schen A n w e n d u n g k o m m e n Stereotypen von s tandardis ier ten 
Normalb iograph ien bei der Diagnose der Berufseignung, indem - insbe
sondere bei der Selektion ex te rner Bewerber - e ine »systematische Samm
lung b iographischer Daten in F ragebogenform« durchgeführ t wird (Schu
ler 1986, 3). D u r c h die Verwendung »biographischer Fragebögen« konn te 
gegenüber den wenig validen Eins te l lungsinterviews die Erfolgsprognose 
bei der Berufseignungsdiagnose (von r = 0.14 auf r = 0.37) gesteigert 
werden (ibd. 8ff.). 

Nicht weit entfernt von diesen Ausr ich tungen der »biographischen Me
thode« ist die Wei terentwicklung der Me thode 

- zur praktischen Planung »konsistenter Lebensläufe« 
(Voges 1987): 
Obwohl die prakt i sche P l anung des Lebenslaufes mit der ersten Phase 

des mehrsequent ie l l en Erwerbs lebens beg innen könn te , ist die Wahrneh
m u n g von Planungsbedar f größer , wenn sich konkre t e P rob leme im he
te ronom produzier ten b iographischen Schema abze i chnen . 

Die »b iographische M e t h o d e « erhäl t hier eine Funk t ion bei der Pla
n u n g und Revision b iograph ischer S t ruk tu ren . Solche ( R e o r g a n i s a t i o 
nen zeigen sich beispielsweise bei der »psychologischen Partnerschafts
b e r a t u n g « an , in der es da rum geht , die b iographischen Prämissen zugun
sten einer Subjekt- Subjek t -Beziehung auszuloten (Seel 1981,439); beson
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ders die » Ü b e r g ä n g e « zwischen den e inzelnen Phasen der Biographie(n) 
sind im Lebenszyklus me i s t ens »Verzweigungsstel len, an denen das Indi
v iduum sich zwischen m e h r e r e n Al te rna t iven en tsche iden k a n n « (ibd. 
442) u n d dami t b iog raph i sche Kurskor rek tu ren v o r z u n e h m e n vermag . 
A n d e r e Aus lösungs impul se lassen sich beispielsweise in der Soziologie des 
Al te rns registr ieren: Je b e w u ß t e r der »End l i chke i t s cha rak t e r des Lebens« 
erfaßt wird, desto bewuß te r themat i s ie r t der Biographie t räger seinen Le
bensablauf, was zu » G e g e n m a ß n a h m e n « , aber auch »Selbs t täuschungen 
u n d Ideologien« führen kann (Schütze 1981,105). 

Solche Var ia t ionen der »b iograph i schen M e t h o d e « dienen letzt l ich ei
ner p rak t i schen P l a n u n g der Biographie zur S icherung eines »kons is ten ten 
Lebens laufs« (Voges 1987b,129): Die »Irrevers ibi l i tä tseffekte« in der heu
tigen Zeit ( längere Ausb i ldungsdaue r , schwierige Berufswahl , Fami l i enp la 
n u n g etc.) sollen un te r laufen oder wenigs tens gemi lder t werden , indem 
b iograph i sche Kons is tenz en tworfen und s tändig beobach te t wird . 

F ü r derar t ige P l anungen d ienen » n o r m a t i v e Ver laufsmus te r« , »Typolo
gien zu Lebensere ign issen« u n d klassifizierte »Abwe ichungen von der Re
gel« aus der Lebensa l t e r fo r schung ebenso ( H o e r n i n g 1987,224f.) wie p rak
tische Ergebnisse aus der Fami l i en fo r schung (z.B. e l ter l iche Scheidung in 
der Puber t ä t ; z.B. Über idea l i s i e rung des ver lorenen Vaters), die e ine Pla
nungsbas i s für »sozia larbei te r i sche Über legungen betreffend Präven t ion 
und Re in teg ra t ion« zur Verfügung stellen (Wilk 1988,85f.). 

In all diesen Fäl len hat die »b iographische M e t h o d e « eine Ausprägung 
a n g e n o m m e n , die der prak t i schen (Re )Organisa t ion konsis tenter Lebens
laufe d ient . 

2. Anwendungsbeispiele in der Forschungspraxis - ein exempla
rischer Längsschnitt durch die 70er und 80er Jahre 

Die Dar legungen über die Wei te ren twicklung der M e t h o d e in den 70er 
und 80er Jahren haben ein Ause inanderdr i f t en der Ansä tze gezeitigt. Die 
dami t v e r b u n d e n e G e f a h r w u r d e schon früh e r k a n n t : » D i e b iographische 
Me thode m ü n d e t in Unübers i ch t l i chke i t und Verwir rung, besonders bei 
e iner größeren Anzah l von Lebens laufdars te l lungen , wenn nicht eine sehr 
sorgfältige themat i sch- theore t i sche Vorbes t immung des Unte r suchungsz ie 
les und dami t Auswer tungsges i ch t spunk te des p rovoz ie r ten Mater ia ls er
arbeitet worden s ind« ( R o s e n m a y r 1979,63). 

Der folgende Längsschni t t du rch exempla r i sche U n t e r s u c h u n g e n der 
70er u n d 80er J a h r e soll Anwendungsbe i sp ie l e hins icht l ich ihrer t heo re 
t ischen Voraussetzungen, ihres me thod i schen Vorgehens und ihres An wen 
dungszweckes e rö r t e rn . 
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2.1 Strukturanalytische Einblicke in die Sozialgeschichte des 18. Jahr
hunderts durch Autobiographien (Christmann 1971) 

G e w i s s e r m a ß e n Vorrei terfunkt ion kam einem Modell zu, das - als Hand
re i chung für den gymnasia len Gesch ich t sun te r r i ch t entworfen - Gesell-
Schaftsstrukturen u n d sozialgeschichtl iche Z u s a m m e n h ä n g e a n h a n d von 
au tob iograph i schem Material zur Dars te l lung b rach te : Biographische Exi
s tenz in fünf ausgewähl ten »Schichten« - Hof leben; Solda tenleben; Bür
ger leben; Baue rn leben ; Leben am R a n d e der Gesellschaft - explizierte die 
soz ioökonomischen Fak to ren und den soz ioku l tu r e l l en Hin t e rg rund , in
dem zeitgenössische Autob iographien als dokumen ta r i s ches Quel lenma
terial herangezogen wurden ( C h r i s t m a n n 1971, 41ff.)• 

F ü r die Sozialwissenschaft lag die Bedeutung dieses d idakt ischen Ver
suchs n icht etwa in e inem besonderen method i schen Verfahren, das hier 
zu r A n w e n d u n g g e k o m m e n wäre , sondern in der Tatsache, daß histori
sches »Vers tehen« u n d soziologisches »Erk l ä r en« in Verb indung mit au
tob iographischen Mater ia l ien e inande r wieder n ä h e r k a m e n . 

Auch durch die folgenden theoret ischen A n n ä h e r u n g e n konnten Miß
vers tändnisse , die selbst in ein r e n o m m i e r t e s H a n d b u c h der Sozialwissen
schaft eingeflossen waren (so durch E i se rmann 3 1974 , 340ff.), weiter abge
bau t we rden . Wohlwissend, daß beide Diszipl inen unterschiedl iche me
thodische Ausgangss i tuat ionen besitzen - Gesch ich te : »historisch-deskrip
t iver« Ansa tz der »he rmeneu t i schen Erkenn tn i swe i se« ; Sozialwissen
schaft: »systematisch-analyt ischer« Ansatz der p r imä r »quant i f iz ierenden 
u n d mit explizi ten Model len« arbe i tenden Verifikations bzw. Falsifika
t ions techniken sprach Vierhaus ihnen doch wechselseitigen Bedarf bzw. 
Ergänzungsmögl ichke i t en zu: » O h n e die von der Geschichtswissenschaft 
e rarbe i te te Kenn tn i s der Vergangenhei t , o h n e die Berei ts te l lung gesicher
ten his tor ischen Mater ia ls kann die Soziologie keine Aussagen über die 
Pr inz ip ien sozialer Prozesse m a c h e n . U m g e k e h r t : über soziale Bedingun
gen und s t rukture l len Wandel in der Vergangenhei t sollten His tor iker heu
te n icht arbei ten , ohne die Begriffe, Modelle und Theor ie der Soziologie zu 
kennen und als Hypothesen zu n u t z e n « (1973,82f.). 

Zu ähn l i chen Ergebnissen kam gleichzeitig Koselleck, der »Ereignisse« 
(eher ein ind iv idua l i s ie rend-hermeneut i scher Geschichtsbegrif f ) und 
» S t r u k t u r e n « (eher ein über indiv idue l l -genera l i s ie rendcr Begriff der So
zialwissenschaften) in Beziehung setzte und feststellte: »Beide Ebenen , der 
Ereignisse und der S t ruk tu ren , bleiben au fe inander verwiesen, o h n e daß 
die eine in der anderen aufginge« (1973,310). Diese Einsichten wurden 
von Kocka unters tü tz t und mit dem »s t rukturgeschich t l ichen Appel l« ver
s tärkt , daß »die in Quel len e r k e n n b a r e n Mot iva t ionen , Ha l tungen , Ent
sche idungen und H a n d l u n g e n auch noch auf ihre s t rukture l len Bedingun
gen zu h in ter f ragen« sind (1975,25). 
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In prak t i sch d idak t i scher wie theore t i sch-methodischen Über legungen 
solcher Art entwickel te sich in den 70er Jah ren die Bereitschaft , histori
sche Mater ia l ien u n d sozialwissenschaft l iche Frageste l lungen fü re inander 
n u t z b a r z u m a c h e n . In dieser neuen Konstel la t ion konn te die »b iographi 
sche M e t h o d e « wei tere A n w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n (s.u. 2.2ff.) f inden . 

Adressa ten der I n n o v a t i o n e n : Didakt ik der Gesch ich te , Sozialgeschich 
te, S t ruk turgesch ich te . 

2.2 »Ansatz zur biographischen Forschung bei Jugendlichen« 
( M ö n k s 1975) 

Ein ganz andere r Ansa tz w u r d e 1975 am Psychologischen Labora to r ium 
der Univers i tä t N i jmwegen verfolgt. Dor t ging es um die Messung der 
e m o t i o n a l e n u n d mot iva t iona len Wertungen u n d Themat i s i e rungen von 
17jährigen Ober schü le rn , um im R a h m e n einer b iographischen Persön
l ichkei t s forschung Aussagen übe r das Klischee der »Gene ra t ionsk lu f t« zu 
g e w i n n e n . 

F ü r e ine Art »Konf ron ta t ions tes t« ( M ö n k s 1975, 1 16ff.) wurden sieben 
» T h e m e n « opera t ional i s ie r t (Beispiel: 1. Wiederhers te l lung des gestörten 
Gle ichgewich ts : regulat ive T h e m a t i k ; 2 . Vorkehrung für eine ungewisse 
Zukunf t treffen: ant iz ipator ische Regula t ion ; ...) sowie 32 »Gefüh le« (Bei
spiel: 1. F reude ; 2. Macht los igkei t ; 3. innere S p a n n u n g ; 4. O p t i m i s m u s ; ...) 
in bel iebiger Z u s a m m e n s t e l l u n g ( insgesamt: 16 positiv / 16 negat iv) auf
gelistet. 

Bei der E r h e b u n g wurden die P robanden (N: 5 m ä n n l i c h / 5 weibl ich) 
in e inem sehr zei taufwendigen Verfahren einzeln e inem freiwilligen n a r 
rat iven Interview d a h i n g e h e n d un te rwor fen , d a ß zu j e d e m der sieben 
» T h e m e n « ein b iographisches Erfahrungsexzerp t erstellt wurde . Anschl ie
ßend wurde jedes der sieben Exzerpte ( S u m m e : 70) mit j edem einzelnen 
der 32 aufgelisteten » G e f ü h l e « konfront ier t , wobei den einzelnen Proban
den für ihre affektive Reakt ion eine Intensi tätsskala mit sechs Meßwer ten 
zur Verfügung s tand. Schließlich wurde die Analysee inhei t auch noch hin
sichtl ich ihres Al lgemeinbef indens und ihres e rwünsch ten Idea lzus tands 
un te r such t , indem für beide Bef ind l ichke i t sbes t immungen ein in t rasub
jek t ives Psychogramm gefertigt wurde , bei dem zu j edem der 32 Gefüh l s 
wer te e iner der 6 In tens i tä t sgrade zuzuordnen war . 

Die Auswer tung der Gefüh le zu den e inzelnen T h e m e n b e r e i c h e n sowie 
zum a l lgemeinen und zum idealen Befinden der ausgewähl ten Jugendl i
chen erfolgte mit Hilfe von Korre la t ionsmat r izen ( 1 - 0 - M a t r i x ; Vier
fe lde rkor re la t ionen) , wodurch ein sehr une inhe i t l i ches Bild bezügl ich der 
Persön l ichke i t s s t ruk tu ren u n d Gemütsve r fa s sung bei der ausgewähl ten 
Te i lmenge s ichtbar w u r d e . 
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Die Diskuss ion des Verfahrens zeitigte ein gemischtes Ergebnis (ibd. 119 
et 123f.): W ä h r e n d die Validierung oder Inva l id ie rung der Ergebnisse von 
den Ind iv iduen selbst v o r g e n o m m e n w u r d e , konn te es bei mehrma l ige r 
A n w e n d u n g des Kontras t ierungstes ts zu e rheb l ichen in t ra individuel len 
S c h w a n k u n g e n k o m m e n , wenn eine D i sk repanz zwischen a l lgemeinem 
u n d idealem Befinden vorlag. Obwohl die Quant i f iz ie rung der Ergebnisse 
n ich t n u r einen intra-, sondern auch einen in ter individuel len Vergleich 
e rmögl i ch te , m u ß bei psychometr i schen Un te r suchungen die Frage der 
Genera l i s i e rba rke i t von Resultaten weiter erör ter t werden : »Dieser u .E. 
erste ge lungene Ansa tz zu einer wirk l ichen Verschmelzung von ideogra
ph i schem Anliegen und nomothe t i s che r Zielsetzung zu einer biographi
schen Persönl ichkei t s forschung bedarf wei terer theore t i scher und prakti
scher Verbesserung«. 

Adressa ten : Psychologie des Jugendal te rs , Jugendsoziologie , Psychatr ie . 

2.3 »Quantitative Analyse von kollektiven Biographien bei Reichstagsab
geordneten« (Schröder 1977) 

Ein größeres Maß an Objekt iv i tä t w u r d e mit Analysen erzielt, die eine 
B e r ü h r u n g mit Einstel lungen ve rmieden . Als methodisch gelungenes Bei
spiel kann der von Schröder (1977,88ff.) u n t e r n o m m e n e Versuch angese
hen werden , das von Robert Michels 1911 aufgestellte »Gesetz der Oli
garch ie« - Hypothese : Alle (auch sozialist ische) Par te iorganisa t ionen 
tend ie ren zu inne rve rband l i che r Ol igarchie (berufsmäßige Führe r sch ich t , 
Kont ro l l e von oben , undemokra t i s ches Auslesepr inz ip) - am Beispiel so
z ia ldemokra t i sche r Reichs tagsabgeordneter vor dem I.Weltkrieg mit In
s t r u m e n t a r i e n der »kol lekt iven Biographie« zu überprü fen . 

Um Zufalls- oder systematische Feh le r auszuscha l ten , wird eine sorgfäl
tige Pilot Studie empfohlen , dami t das umfangre iche individualbiogra
ph i sche Material (hier: personel le Da ten ; Karriere- und Posi t ionsdaten; 
Wahlkre i sda ten) aus den unterschiedl ichs ten Unter lagen (hier: parla
m e n t a r i s c h e und par te i in te rne H a n d b ü c h e r , Lebensläufe, Persona lak ten , 
Steckbriefe, P rozeßak ten , A d r e ß b ü c h e r ) in Operationale Kategorien um
gesetzt werden kann : Eine Da tenauswer tung ist erst möglich, wenn bei der 
E r h e b u n g s ichtbar werdende mater ie l le Lücken kompila tor isch geschlos
sen oder opera t iona le Unscharfen (z.B. feh lendes Sch ich tungsmerkmal bei 
der pauscha len Berufsangabe » S c h u h m a c h e r « ) k o m p l e m e n t ä r behoben 
werden k ö n n e n . 

Im vor l iegenden Fall w u r d e auf eine Inhal t sanalyse z.B. von Par
teipresse oder Partei tagsreden bewußt verzichtet , weil diese Mater ia l ien 
bere i ts für un te re Funk t ionärs sch ich ten wenig relevant«sind. 

Da die D a t e n e r h e b u n g bzw. -aufberei tung je Biographie zu 84 G r u n d 
var iab len führ te , wurde ein E D V E i n s a t z er forder l ich , wofür das für die 
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Sozialwissenschaften hergestel l te S t a n d a r d p r o g r a m m SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) in A n w e n d u n g (dazu: SPSSx 1987; Stein
h a u s e n / Z ö r k e n d ö r f e r 1987; Pfeifer 1988) k a m , welches eine G r u n d a u s 
wer tung und den Vergleich von Querschn i t t s ana lysen v o r n i m m t : Die 
Biographien werden in Einze lda ten zerlegt, u n d diese - gelöst aus dem 
individuel len Kontext - werden mit den Einze lda ten der anderen Biogra
ph ien vergl ichen bzw. aggregiert , so daß im vor l iegenden Fall für die so
z ia ldemokra t i schen Abgeordne t en der Reichs tagsper ioden von 1898, 1903, 
1907 u n d 1912 eine »kol lek t ive« Biographie , näml i ch ein Da tenpake t ent 
s tand, das über ihre soziale Herkunf t , i h re Schu lb i ldung , ihre Berufszu
gehör igkei t , ihre Al te rss t ruk tur , ih re Seßhaf t igkei t , ih re gewerkschaf t l iche 
B indung (usw.) Auskunf t gab. 

Bei der Auswer tung der Berufskategor ien e rgab sich für »Arbe i t e rbeam
te« (alle Mitgl ieder der Arbe i t e rbewegung , die hauptberuf l ich bei Par te i , 
Gewerkschaf t oder Genossenschaf t tät ig s ind) in der SPD-Reichstagsfrak
t ion ein stetig wachsender Antei l ( ibd. 117): 52,9% (1898), 63,2% (1903), 
73,9% (1907) und 84,7% (1912), womi t die Hypo these von der Ol igarchi 
s ierung auch sozialist ischer Pa r t e io rgan i sa t ionen verifiziert werden konn
te. 

Adressa ten : Par te iengeschich te , h i s tor i sche Sozia l forschung. Pol i tologie 
der El i ten. 

2.4 »Die kollektive Biographie von Mikropopulationen« (Genet 1978) 

Ursprüng l i ch ist die Me thode der kol lekt iven Biographie »Namier i sa t ion« 
(1967) genann t w o r d e n . Dami t folgte m a n dem Verfahren des His to r ike r s 
Sir Lewis Namie r , anstel le e iner b iograph i schen I l lustrat ion von Einzel
persönl ichke i ten die »vielgestalt igen G e g e b e n h e i t e n einer G r u p p e « zu un
te r suchen , indem man »das I n d i v i d u u m b e w u ß t vernachläss igt« und »ein 
typisiertes I n d i v i d u u m « ermi t te l t , »das in der Vielfalt seiner C h a r a k t e r i 
stika diesen oder j e n e n Bruchteil der ganzen Bevö lke rung z u s a m m e n f a ß t « 
(Gene t 1978,70f.), d.h. e ine M i k r o p o p u l a t i o n beschre ib t . 

Gene t hat die M e t h o d e am Beispiel spä tmi t te la l te r l icher Geschich ts 
schre iber in England (Ze i t r aum: 1300-1600) überprüf t (1978,69ff.). Ver
fahrens technisch wird so vorgegangen , daß zunächs t e ine »Metaque l l e« 
(metasource) hergestellt wird (ibd. 71): F ü r die C o m p u t e r b e a r b e i t u n g wer
den die his tor ischen Daten der zu u n t e r s u c h e n d e n Popula t ion kodier t , 
wodurch eine begrenzte Modif ikat ion der Or ig ina lque l le h i n g e n o m m e n 
werden sollte (Beispiel: Die Metaquel le m u ß u .U . die his tor ischen Merk 
ma le » A s t r o n o m « und »Astrologe« mi t dem gleichen Symbol kod ie ren ) . 

Die D a t e n z u s a m m e n s t e l l u n g führ t zunächs t zur Basiseinheit des Indiv i 
d u u m s ( h i e r : 745 Lochka r t en für 745 Ind iv iduen mi t ihren b iographischen 
M e r k m a l e n : Sozialer Stand, religiösen Bekenn tn i s , in te l lektuel le Bi ldung, 
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Art der Gesch ich t s schre ibung . Publ ika t ionsda ten usw.), ansch l ießend zur 
Basiseinheit der I nd iv iduum-Pe r iode (300 Jah re : 24 Perioden a 12-13 Jah
ren ergibt mit je e iner marg ina len Per iode vor 1300 u n d nach 1600 insge
samt 26 Ze i tper ioden) . 

Durch ein Korre l ie ren be ider Datentabe l len (Kreuz tabe l l ie rung) ge
langt man zur Fests te l lung (Tab.I), wieviele Indiv iduen des his tor ischen 
Feldes in der jeweil igen Per iode dieses oder j enes Spezialgebiet behande l t 
haben (ibd. 80). Mit te ls Trans format ion der Mat r ix lassen sich wei tere 
Tabellen erstel len, die e r k e n n e n lassen, in welchem Maße je Per iode jedes 
Spezialgebiet bearbei te t w u r d e (Tab.II) bzw. in welchem Verhäl tn is alle 
Spezialgebiete zur Variable Zeit s tehen (Tab.III). 

In Vorberei tung der eigentl ich in tendier ten Fak to renana lyse schlägt Ge
net einen Konkordanz tes t vor, um nachzuprü fen , ob die Variablen in Ta
bel le I in aus re i chendem Maße unabhäng ig sind. Zu diesem Zweck wird 
der Tabelle 1 e ine Tabelle der erwar te ten Daten gegenübergestel l t , von der 
sich die Tabelle 1 mi t den beobachte ten Daten m e h r oder weniger signifi
kant (Überp rü fung mit dem Chi-Quadrat-Test) unterscheidet ( ibd. 81). 

Fü r die Mögl ichkei t e iner Fak torenana lyse lehnt sich Gene t an die Stu
dien der f ranzösischen Sozial forschung (Helene Mil let) an . D a n a c h wer
den fünf In format ionska tegor ien (soziale Herkunf t , geographische Her
kunft, famil iäre Herkunf t , intel lektuel le Bildung, ausgeübte F u n k t i o n e n ) 
gebildet, die durch Un te r t e i lung zu 33 Variablen führen . In Verbindung 
mit dieser Kategor is ierung wird das Lochkar t enmate r i a l der Individuen 
(in diesem Beispiel: 850 D o m h e r r e n ) ausgewertet , was zu Kont ingenzta
bellen für j ede der fünf Var iablenkategor ien führ t . Mit Hilfe der Fakto
renanalyse werden dann in Bezug auf die als Basisvariable gewählte Ka
tegorie von Variablen fünf Karten erstellt , die a n h a n d des sich b i ldenden 
P u n k t s t r e u u n g s d i a g r a m m s funkt iona le Beziehungen zwischen Variablen 
und damit eine Dif ferenzierung von G r u p p e n e rkennen lassen (ibd. 83ff.). 
Die kollektive Biographie er laubt hier mit te ls der Fak to renana lyse die Zu
sammenfassung e iner großen Menge von In fo rma t ionen , um Entwick
lungsl inien im »bewegten H i n t e r g r u n d « g roßräumiger Gesch ich t sepochen 
e r k e n n b a r zu m a c h e n (ibd. 88). 

Adressaten: h is tor ische Sozialwissenschaft , spezielle Soziologien. 

2.5 »Lebenslaufforschung zwischen biographischer Lexikographik und 
kollektiver Biographik« (Schröder 1984) 

Auf das Spannungsve rhä l t n i s , das sich aus der Polari tät von »biographi
scher Lex ikograph ik« u n d »kol lekt iver Biographik« ergeben kann , hat 
Schröder (1984, 38ff.) h ingewiesen: Lexikographier te Personenkol lek t iva 
wie das »Biographical Directory of Amer i can Congress« (1774-1961) , das 
»Dic t ionna i re des Pa r l amen ta i r e s Francais« (1889-1940) u n d das »Who ' s 
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W h o of British M e m b e r s of P a r l i a m e n t « (1832-1970) d ienen einem »funk
t ionalen G e b r a u c h « , wodurch der Herausgeber zu e inem s tändigen Ab
wägen zwischen »Lesbarke i t und P l a t zökonomie« bzw. »wer tender Dar
stel lung u n d b loß fakt ischer Wiedergabe von I n f o r m a t i o n e n « gezwungen 
ist: Trotz » d e n k b a r h o h e r Var ianz individuel ler Lebens läufe« müssen le
x ikograph ische Biographien e inem »bes t immten G r u n d m u s t e r « folgen, 
um ein » M i n d e s t m a ß an Vergle ichbarkei t« zu gewähr le is ten . 

Im Z u s a m m e n h a n g mit diesen Über legungen hat Schröder den metho
dischen Ansa tz der »kol lekt iven Biographie« neu definiert , näml ich als 
die » theore t i sch und me thod i sch reflektierte , empi r i sche , besonders auch 
quan t i t a t iv gestützte Er forschung eines his tor ischen Personenkol lek t ivs in 
seinem gesellschaftl ichen Kontex t a n h a n d e iner verg le ichenden Analyse 
der individuel len Lebens läufe der Kol lek t ivmi tg l ieder« (ibd. 40). 

Dieses Vers tändnis von kol lekt iver Biographik e rmögl ich t eine »doppel
te E r k e n n t n i s r i c h t u n g « , n ä m l i c h sowohl Rückschlüsse auf »das Typische, 
das Al lgemeine« als auch den R e k u r s auf »das Untyp ische , das Ab
we ichende , das Ind iv idue l le« (ibd. ) . 

Von solcher D i c h o t o m i e hat die Lebens lauf forschung auszugehen , wenn 
sie b iograph ische Sequenzen für l ex ikographische Zwecke rekons t ru ie r t . 

In e inem noch engeren S inne bedeute t kol lekt ive Biographie hingegen 
die »Aufbere i tung , Verarbe i tung und Analyse von pe r sonenbezogenen 
Massenque l len« ( A d r e ß b ü c h e r n , Personenverze ichnissen aller Art , Jahr
b ü c h e r n , A l m a n a c h e n usw.) - in der Regel un te r Rückgriff auf computer 
gestützte S ta t i s t ikp rogramme mit T rans fo rma t ions rou t inen (ibd. 43). Das 
Ergebnis wären dann die » Ind iv idua lb iog raph ien« un te r such te r »Perso
nenko l l ek t ive« , was an die explora t ive Befassung mit Mik ropopu la t i onen 
e r inne r t . 

Adressa ten: Lexikographie , pa r l amen ta r i s che His tor iographie , Statistik 

Die von Hersche v o r g e n o m m e n e Studie über die deutschen Domkap i t e l 
(1985, 28ff.) ist ein g länzendes Beispiel für die Leistungsfähigkeit e iner 
erfolgreichen Kombina t i on von b iographischer Methode und EDV 
Einsatz . 

Das me thod i sche Interesse wird dadurch gesteigert, daß das Analyseob
jek t . näml ich die D o m k a p i t e l , n ich t n u r his tor ische Bedeutung haben , son
dern auch soziale, theologische und poli t ische Aspekte aufweisen: Neben 
den Fürstbischöfen waren sie - bürger l ich wie adlig besetzt - im geist
l ichen Staat der ande re Pol, der pol i t ische Mi twi rkungs rech te besaß, bei 
Sedisvakanzen allein regierte u n d das ausschl ießl iche Bischofswahlrecht 
besaß . D a s besondere sozialwissenschaft l iche Interesse begründe t sich in 

2.6 »Quantitative Annäherungen an die deutschen Domkapitel« 
(Hersche 1985) 
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der Tatsache, daß es bis lang n u r verfassungs- oder personengeschich t l ich 
konzip ier te Monograph i en zu e inzelnen D o m k a p i t e l n gibt, n ich t aber 
übergre i fende , s t rat i f ikatorisch ausgewiesene Gesamtana ly sen . 

Das Verfahren sieht zunächs t eine Bes t andsaufnahme im Bereich der 
b iographisch re levanten Quel len seit der Gegen re fo rma t ion bis zur Sä
kular isat ion vor (1600-1803) : a rchival i sche Quel len wie Aufschwörbü
cher , S i tzungsprotokol le , Wappen tafeln, Domher ren -L i s t en , Adels lexika, 
Univers i tä t smat r ike l (ibd. 30f.). 

D a n a c h erfolgt die A u f n a h m e der Variablen wie N a m e , Ort , akademi
scher G r a d (erforderl ich bei n ichtadl igen Bewerbern und somit u .U . ein 
s t rat i f ikatorisches Indiz) , J a h r u n d G r u n d des Eint r i t t s , J a h r u n d G r u n d 
des Austr i t t s , Stand (sieben adlige Kategor ien; drei bürger l i che Katego
r ien) , S t andese rhöhungen , K u m u l a t i o n e n mit ande ren D o m k a p i t e l n usw. 
Insgesamt ergab sich eine Kod ie rung von 45.000-50.000 Da ten , vertei l t auf 
20 Zehn jah res schn i t t e (ibd. 31 f.). 

De r nächs te Schrit t ist die eigent l iche Da tenve ra rbe i tung : die Aufnah
me auf Lochkar ten u n d die Verarbei tung mit dem SPSS P r o g r a m m (s.o. 
2.3), was lediglich bei der neu e ingeführ ten Variablen » K u m u l a t i o n « be
sondere M a ß n a h m e n ver langte . Da es sich bei dem gesamten Erhebungs 
mater ia l um »Daten auf N o m i n a l s k a l e n n i v e a u « hande l t , für die bekann t 
lich die »Anzah l der a n w e n d b a r e n statistischen Methoden sehr begrenz t« 
ist, war die au tomat i sche Ausweisung im wesent l ichen auf Kreuztabel len 
zugeschni t ten (ibd. 32f.). 

Die eigentl iche Auswer tung der aufwendigen quant i ta t iven Untersu
chungen trägt du rchaus zur Fals ikat ion von bisher unbewiesenen A n n a h 
men bei (ibd. 33ff.). D a n a c h ist das bürger l iche E lement in den Kapiteln 
z u n e h m e n d von adligen Bewerbern verdrängt worden , wenn nicht ör t l iche 
Verfassungen (Köln) oder päpst l iche Eingriffe (Augsburg) Einhal t gebo
ten. Von diesem Schwund sind auch die Reichsfürsten selbst betroffen. 
Der s inkenden Zahl bürge r l i che r Mitglieder entspr icht der quan t i t a t ive 
Rückgang an Theologen , woraus sich ergibt , daß das Theologies tud ium 
eine D o m ä n e der bürger l i chen Schichten war. Aus t r i t t sen tsche idungen 
lassen p r i m ä r ö k o n o m i s c h e Ursachen e r k e n n e n : Je größer die Pf ründe , 
desto sel tener w u r d e resignier t . W ä h r e n d Bürger l iche selten res ignier ten, 
sind Aus t r i t t sen tsche idungen durch Adlige zu e inem Drit tel wegen Heira t 
erfolgt. N a c h k o m m e n a r m e Adelsfamil ien versuch ten , ihre Machtposi t io
nen mit te ls forcierter K u m u l a t i o n e n zu ha l ten . Die Frage , was »die auf
wendige Lebens führung vieler adeliger D o m h e r r e n noch mit der U r k i r c h e 
gemein« hat te (ibd. 46) , w u r d e schließlich durch die radikale Lösung der 
Säkular isat ion un te r Napo leon (1803) entschieden, so daß künftige Dom
kapitel rein geistliche Körperschaf ten w u r d e n . 

Dieser compute rges tü tz te Versuch zeigt e ine geradezu »organische« 
Verzahnung von qual i ta t iven E lementen (nomina l ska l i e r t e D a t e n ) und 
quan t i t a t ive r Auswer tung (kreuztabel l ie r te P räsen ta t ion) . 
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Adressa ten : His tor i sche Sozia l forschung, Sozialgeschichte , Kirchen-
u n d Loka lh i s to r ie . 

2.7 »Die Entstehung der rheinisch-westfälischen Gefängnisgesellschaft« 
(Deimling 1986) 

Im Umfe ld der b iograph i schen M e t h o d e können auch Sch ich tung und 
S t ruk tu r e iner ve re insmäß ig organis ier ten G r u p p e un te r such t w e r d e n , wie 
das für die »Rheinisch-west fä l i sche Gefängnisgesel lschaf t« (1826-1830) 
geschehen ist (De iml ing 1986,69ff.). 

Bei dem genann ten Analyseobjek t hande l t es sich um eine G r u p p e von 
konfessionell d u r c h a u s differenzier ten Ind iv iduen , deren Einste l lungs
k o m p o n e n t e n (z.B. »ph i l an t rop i sch« ; »pie t is t i sch«; »rel igiös«) zu ge
m e i n s a m e n Organ isa t ionsb i ldungen (Vereinigung zum Zwecke der Fürsor
ge u n d Rehabi l i t a t ion von St rafgefangenen) füh r t en . 

Die g rund legende Explora t ion des Mi tg l iederbes tandes - sie hat Pilot
funkt ion für die nachfo lgenden E inze lun t e r suchungen - folgt quel len
kundl ich einer berei ts b e k a n n t e n Praxis : der Expl ika t ion der Mitgl ieder-
Verzeichnisse und der synopt ischen Aus fo r schung von Au tob iog raph i en , 
Biographien , A d r e ß b ü c h e r n , M o n o g r a p h i e n u.a. Verzeichnissen, um ein 
vol ls tändiges Variablen-Register über Beruf(e), Schich tzugehör igke i t , öf
fent l iche bzw. e h r e n a m t l i c h e F u n k t i o n ( e n ) aller Mitgl ieder sowie ihrer 
Bez iehungen ( F r e u n d e , Verwandte , K o r r e s p o n d e n z e n ) und Eins te l lungen 
(rel igiös, pol i t isch) zu gewinnen (ibd. 80f.). 

Die nachfo lgenden E inze lun t e r suchungen d ienen einer sozialstatisti
schen Segment i e rung der Un te r suchungse inhe i t , wobei die Ergebnisse in 
Tabel len präsent ier t werden: die regionale Ausb re i t ung der Gesel lschaft 
du rch E r r e c h n u n g der Mitgl iederdichte in Bezug auf die E i n w o h n e r z a h l 
der O r t e (ibd. 82ff.), die beruf l iche und s t ra t i f ika tor ische Stel lung der Mit
glieder durch p ragmat i sche Zuweisung der Pos i t ionen in schichtspezifi
sche Ras ter (ibd. 86ff.), die konfessionel le S t ruk tu r der Mitgl ieder allge
mein sowie speziell der Geis t l ichen in der Gesel lschaft (ibd. 87ff.). O h n e 
Ausweis in Form deskr ip t iver Statistik wurden d a r ü b e r h i n a u s re ichende 
b iograph i sche Bezüge - Mitgliedschaft in ande ren über reg iona len Ver
e in igungen sowie Aus landsbez iehungen - registriert ( ibd. 93ff.). 

Die Auswer tung der H a u p t u n d E inze lun t e r suchungen basiert auf den 
stat is t ischen Querschn i t t en durch das Analyseobjek t u n d fundamen t i e r t 
die wissenschaf t l iche Beur te i lung eines sozial his tor ischen P h ä n o m e n s , an 
dem auch menta l i tä t sgeschicht l iche , religiöse u n d soz ia lphi losophische 
Aspek te fokussieren. 

Adressa ten : Regionalgeschichte , h is tor ische Sozial forschung, Organisa
t ions u n d Gruppen-Soz io log ie . 
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2.8 » D a s Ausbiidungs und Erwerbsverhalten junger Frauen in der Nach
kriegszeit« (Tölke 1987) 

Mit e iner ganz ande ren Auslegung der »biographischen Methode« wurden 
sozialer Wandel bzw. generel le Verha l tensänderungen gemessen, und zwar 
am Beispiel des Ausbi ldungs- und Erwerbsverha l tens junge r Frauen in der 
Nachkriegszei t (Tölke 1987,389ff.). 

D e r Gegens tand der Befragung waren objekt iv e r faßbare Ereignisse der 
Biographie wie Ausb i ldung , E rwerb , Fami l ie . Befragt wurde eine reprä
senta t ive St ichprobe von 2.171 F rauen (und M ä n n e r n ) , die in den Deka
den 1929-31 , 1939-41 u n d 1949-51 geboren w u r d e n . Die Auswer tung der 
Da ten w u r d e auf die G r u p p e der F rauen (bis zu ihrem 31. Lebens j ah r ) 
be sch ränk t . 

Als erstes w u r d e die Ausbi ldungss i tua t ion der drei G e b u r t s k o h o r t e n un
tersucht ( ibd. 390ff.). Das Ergebnis ist eine graphische Dars te l lung mit 
neun Polygonen: Sie mark i e r en für j ede Kohor te , wieviel F rauen mit den 
drei Schulabschlüssen (Volksschule; Mit t lere Reife; Abi tu r ) wielange 
(14. -30. Lebens j ah r ) im Ausbi ldungssystem verb l ieben . Danach hat te die 
I .Kohor t e spürba re Benachte i l igungen h i n z u n e h m e n (verkürzte Ausbil
dungen , E n t b e h r u n g e n der Nachkriegszei t , Verlust der spärl ichen Arbeits
plätze zugunsten m ä n n l i c h e r Kr iegshe imkehre r ) , w ä h r e n d die beiden an
deren Kohor ten durch äußere U m s t ä n d e (Bi ldungsreform; »Wirtschafts
w u n d e r « ; Arbe i t sk rä f temange l ; arbeitsfreier Samstag) begünstigt werden . 
Die a l lgemeine Tendenz zu höheren Schulabschlüssen n i m m t seit den 
sechziger J ah ren zu (3 .Kohor te ) . Frauen mit Mit t lerer Reife zeigen im 
Kohor tenverg le ich das stabilste Verhal tensmuster : In allen Kohor ten war 
im Alter von 20 Jah ren noch j ede zweite Frau in Ausbi ldung. 

Als weiteres wurden für die drei G e b u r t s k o h o r t e n die Veränderungen 
bei Ausbi ldungsakt iv i tä t und Erwerbsbetei l igung in ihrer Gewich tung und 
D a u e r vor und nach der (ers ten) Heirat bis zum Alter von 30 Jahren un
tersucht . D o k u m e n t i e r t wurde die Gewich tung (Dauer der Jahre ) durch 
eine Dars te l lung von H i s t o g r a m m e n mit je drei verschieden mark ie r ten 
Säu lensegmenten (für Ausb i ldung , Erwerbstät igkei t , Un te rb rechung) . Was 
die Auswer tung betrifft, so fallen die abweichenden Entwicklungen bei 
den A b i t u r i e n t i n n e n auf: Bei der jüngs ten Kohor te ist gegenüber der äl
testen der Antei l der Verheirate ten von 8 1 % auf 69% gesunken (bei gleich
b le ibendem Heira tsa l ter von ca. 24 J ah ren ) . Auch der Anteil an Er fah rung 
mit Erwerbsarbei t ist bei den Abi tu r i en t innen von 65% ( I .Kohor t e ) auf 
53% (3 .Kohor te ) gesunken: N u r j e d e zweite vor dem 31.Lebensjahr ver
he i ra te te Abi tu r ien t in hat te Erwerbse r fahrung . Umgekeh r t wird auch er
k e n n b a r , daß die verhe i ra te ten Frauen mit Mit t le rer und Hochschulre i fe 
in der jüngs ten Kohor t e auch nach der Heirat (bis zum 31 .Lebens jahr 
jedenfal ls ) ihre Ausb i ldung bzw. ihre Erwerbstät igkei t fortsetzen bzw. wie 
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d e r a u f n e h m e n . H ie r ze ichnet sich seit den siebziger J a h r e n eine Trend
w e n d e bzw. Wandel ab . 

Als dr i t tes w u r d e n v e r u r s a c h e n d e Fak to ren für die Erwerbsun te rb re 
c h u n g e n j u n g e r F rauen un t e r such t (ibd. 401 f f . ) . Dazu w u r d e eine mult i 
va r i a t e Analyse v o r g e n o m m e n , in die Variablen wie Bi ldungss tand (ge
messen am letzten A b s c h l u ß ) , beruf l iche Posi t ion (gemessen an der Sta
tusskala von Mayer ) , He i ra t , G e b u r t des ersten Kindes e inbezogen wur
den . Z u r EDV-Behand lung w u r d e das Modell p r o p o r t i o n a l e r Ris iken von 
D . R . C o x he rangezogen . Die m a t h e m a t i s c h e A u s w e r t u n g der Konfigura
t ion u n d Ausprägungen der e rk l ä r enden Variablen mach t deut l ich , »welche 
Kovar ia ten e inen kausal b e d e u t s a m e n Effekt auf das E rwerbsun te rb re 
c h u n g s v e r h a l t e n haben u n d mit welcher Stärke diese Kovar ia ten den Pro
zeß bee inf lussen« (ibd. 404). 

D i e Prüfung hochs igni f ikanter Werte signalisiert wieder e inen spürba
ren sozialen Wande l : W ä h r e n d famil iäre Ereignisse generell e inen e rheb
l ichen Einf luß auf das Ris iko zu E r w e r b s u n t e r b r e c h u n g e n zeigen, ver l ier t 
d ie Hei ra t in diesem Prozeß an Bedeu tung (en tsche idend von 2. zu 3.Ge-
b u r t s k o h o r t e ) u n d wird die Schwangerschaf t (berei ts von 1. zu 2 .Kohor te ) 
z u n e h m e n d re levant . Das » t rad i t ione l le R o l l e n m u s t e r « j u n g e r F rauen 
wird h i e rnach von der Erwerbsgesel lschaft mit » U n t e r b r e c h u n g der Er
werbsa rbe i t« (mit » U n t e r b r e c h u n g « ist ein Ze i t r aum größer als der 6mo-
na t ige Mut te r scha f t su r l aub gemein t ) belegt. 

Adressa ten : Renten-Sta t is t ik , Spezielle Soziologien, Sozialpsychologie. 

2.9 »Dialogische Verknüpfung quantitativer und qualitativer Methoden in 
der Familienforschung« (Wilk 1988) 

Eine Art dialogischer Verknüpfung von qual i ta t iven mit quan t i t a t iven Un
t e r suchungs fo rmen ist neue rd ings in e inem an der Fami l i en fo r schung 
or ien t ie r ten Ansa tz der b iographischen Me thode u n t e r n o m m e n worden , 
n ä m l i c h bei der Analyse von Fami l ien j ugend l i che r P r o b l e m g r u p p e n 
(Wilk 1988,74ff.). Un te r such t wurden ca. 30 dev ian te Jugend l i che (vier 
U n t e r g r u p p e n : Suiz idante , Drogenabhäng ige , Straffällige und Psychoti
ker) sowie eine ebenso große Kont ro l lg ruppe . 

Die quan t i t a t ive Analyse galt der Messung der empir i sch w a h r n e h m 
b a r e n Vater-Kind Bez iehung . Dazu wurden die Mitgl ieder der vier Unter
g r uppen sowie der Kon t ro l l g ruppe mit e iner Gesamtska l a von n e u n Sub-
d i m e n s i o n e n ( N ä h e ; In teresse ; Be lohnungs in tens i t ä t ; Bestrafungsintensi
tät ; E in füh lungsve rmögen ; U n t e r s t ü t z u n g ; Kon tak t ; M a n i p u l a t i o n ; Nach
sicht) konfront ie r t . Übe r die Subd imens ion w u r d e eine Fak to renana lyse 
ge rechne t , bei der durch den ex t r emen Eigenwertabfal l die E ind imens io 
nal i tä t der Gesamtska l a als gesichert angesehen werden kann (dazu Hof
s tä t ter 1974,232). Auf der Basis der Fak to rwer t e w u r d e n bei j e d e r Skala 
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G r u p p e n m i t t e l w e r t e ermit te l t ; die relat ive G r ö ß e dieser Werte dient als 
s tat is t ische Beschre ibung für die neun Subd imens ionen der Vater-Kind-
Bez iehungen je U n t e r g r u p p e . Die quant i ta t ive Analyse wird für j e d e 
G r u p p e in Form einer kurzen Charakter i s t ik verbalisiert (Wilk 77ff.). 

F ü r die qual i ta t ive Analyse wurde als E rhebungs in s t rumen t eine Form 
des In te rv iews gewähl t , die als »biographisch deskr ipt ives In te rv iew« (ibd. 
80) beze ichnet werden könn te : im Gegensatz zum »nar ra t iven In te rv iew« 
mi t relativ freien Redeflüssen ein Interview mit Leitfaden, das die Abfolge 
der b iographischen T h e m e n beeinflußt u n d dami t Fal lvergle ichung er
mögl ich t . Da sich i n n e r h a l b der Aussagen einer j eden G r u p p e Ähnl ich
keiten abze ichne ten , l ießen sich un te r den Jugendl ichen der fünf G r u p p e n 
n e u n dev ian te Ideal typen e rkennen , so daß von neun Varianten er lebter 
Vater-Kind-Beziehung gesprochen werden kann (ibd. 80ff.). 

F ü r die Verknüpfung der quant i ta t iven und qual i ta t iven Daten regt 
Wilk e ine Art von Kontras tanalysen an: Fü r j eden Ideal typus wird der 
Mit te lwer t auf der empir i schen Vater-Kind-Beziehung er rechnet u n d mit 
den ande ren Mit te lwer ten vergl ichen; die darauf bas ie rende Kontrast
analyse wird durchgeführ t , um feststellen zu k ö n n e n , ob sich die e inzelnen 
Ideal typen auf der empir i schen Dimens ion der Vater Kind-Beziehung sig
nif ikant v o n e i n a n d e r un te r sche iden . Eine en t sp rechende Tabelle weist aus, 
welche Ideal typen (qual i ta t iv) bezüglich der Dimens ion Vater-Kind-Bezie
h u n g (quant i ta t iv) sich signifikant (mindes tens 10% Niveau) v o n e i n a n d e r 
un te rsche iden oder hingegen signifikante Ähnl ichke i t aufweisen (ibd. 
83f.). 

Diese dialogische Verknüpfung von qual i ta t iv gewonnenen Ideal typen 
mit Ergebnissen der quant i ta t iven Analyse führt zu einer » Z u s a m m e n 
schau des G e m e i n s a m e n und der Unte r sch iede« und gibt somit erst ein 
»vol ls tändiges Bild der familialen Wirk l ichkei t« ; diese tiefere Einsicht in 
die b iographische Problemat ik liefert e inen »neuen Raum der In te rp re 
t a t ion« , der für sozialarbei ter ische Über legungen »betreffend Präven t ion 
u n d Rein tegra t ion« besser genutzt werden k a n n ; die »Prognost iz ierbarkei t 
potentiel l gefährdeter G r u p p e n « kann so e rhöh t werden (ibd. 85f.). 

Adressaten: Sozialarbeit , Jugendfürsorge, Jugendger ich t . 

3. Die biographische Methode und ihre Untersuchungsverfahren 

Nach einer Bet rach tung der genetischen Stat ionen der b iographischen 
M e t h o d e sowie ihrer konkre ten Ausdif ferenzierung in exemplar i schen 
Fällen können n u n m e h r ihre Unte r suchungsver fahren en detail dargelegt 
bzw. deren Wirksamkei t hinterfragt werden . 

122 

Historical Social Research, Vol. 14 — 1989 — No. 4, 99-142



3.1 Klassifikation der Anwendungsbereiche 

Nach Auswer tung der bisher igen Ergebnisse lassen sich die A n w e n d u n g s 
be re iche der M e t h o d e kategorial wie perspekt iv isch recht genau klassifi
z ieren, und zwar 

3.1.1 Klassifikation nach den Un te r suchungse inhe i t en » I n d i v i d u u m « oder 
» M i k r o p o p u l a t i o n « 

Indem die b iograph ische M e t h o d e - auch im U m g a n g mit Kollektiv
b iograph ien (s.o. 1.4.3) - mit indiv iduel len Lebensläufen zu tun hat , kann 
zunächs t e inmal vom » I n d i v i d u u m « als Un te r suchungse inhe i t ausgegan
gen werden . In dieser Hins ich t befaßt sich die Me thode mit dem einzelnen 
I n d i v i d u u m sowohl bei der Begutach tung von »s tandard is ie r ten Normal 
b i o g r a p h i e n « ebenso wie bei der p rak t i schen P l anung »kons is ten te r Le
bens läufe« (beide: 1.4.3). Auch die in den Fal lbeispielen u .U . sehr persön
lich w e r d e n d e Befragung e inze lner Oberschü le r (s.o. 2.2) oder j ugend l i 
che r Suiz idanten (s.o. 2.9) beweist , daß sich die Analysee inhe i ten der 
b iograph i schen Me thode gewisse rmaßen aus Un te re inhe i t en zusam
mense tzen , in denen m a n » I n d i v i d u e n « mit unve rwechse lba rem Schicksal 
zu sehen hat . 

Bei n ä h e r e m Zusehen wird aber deut l ich , daß eine » Ü b e r b e w e r t u n g der 
Subjekt iv i tä t durch die E i n b i n d u n g des I n d i v i d u u m s in seinen sozialen 
Kontex t« vermieden wird (Schröder 1985,10) bzw. daß auch hier von der 
generell sozialwissenschaft l ichen Vorstellung auszugehen ist, d aß das In
d iv iduum »als soziales Wesen« (Mayn tz 1978,11) zu be t rach ten ist. 

Schwieriger ist die Frage, wie das in der b iographischen Fo r schung anvi
sierte »Aggregat« oder »Kol lekt iv« von Indiv iduen zu beze ichnen ist. 
Aufg rund des Feh lens versch iedener Kri ter ien (vgl. H . D . S c h n e i d e r 
1985.18ff.) kann weder von G r u p p e oder Kle ingruppe noch von Kategorie , 
Aggregat oder Masse gesprochen werden . 

Wenn man die in den Anwendungsbe i sp ie len s ichtbar werdenden Ana
lyseeinhei ten 

- Angehör ige versch iedener Schichten (2.1), 
- 17jährige Oberschü le r (2.2), 
- e ine Reichstagsfrakt ion (2.3), 
- englische Gesch ich t sschre iber (2.4), 
- Pa r l amen ta r i e r (2.5), 
- D o m h e r r e n (2.6), 
- e ine Gefängnisgesel lschaft (2.7), 
- weibl iche G e b u r t e n k o h o r t e n (2.8), 
- dev ian te Jugend l i che (2.9), 
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m i t e i n a n d e r vergleicht , so spricht - un te r A b s e h u n g von dem Sonderfall 
2.1 - neben schwächeren Tendenzen zum Begriff des » I n d i v i d u u m s « (etwa 
in 2.2 bzw. 2.9) e ine spürbare Mehrzah l von Aspekten für den Begriff der 
» M i k r o p o p u l a t i o n e n « (mic ropopula t ions ) als Analysee inhe i t . Dami t dürf
te sich ein T e r m i n u s b e w ä h r e n , der im Z u s a m m e n h a n g dieser Untersu
c h u n g allein bei Jean-Phi l ippe Gene t (s.o. 2.4) angetroffen wurde.-

Ebenso zeigen sich terminologische Schwierigkei ten bei der Klassifika
t ion der A n w e n d u n g s b e r e i c h e : 

3.1.2 Klassifikation in ihrer Re t roperspek t ive von »his tor ischen R ä u m e n « 
oder »empi r i schem Feld« 

D a ß sich die b iograph i sche Methode wei tgehend mi t berei ts vorgegebenen 
Biographien befaßt , also einen re t roperspekt iv ischen S t andpunk t aufsucht , 
ist evident . Mögl iche E i n w ä n d e gegen den Begriff der »Re t roperspek t ive« 
wurden berei ts entkräf te t (Fuchs 1984,170). Die a l te rna t ive Formel von 
der »Gegenwar t spe r spek t ive« , aus der ein Bild von »Vergangenhei t und 
Zukunf t« ents teht (W.Fischer 1984.481), hat allenfalls marg ina le Bedeu
tung und mag für prakt i sche P lanungen (s.o. 1.4.3: Voges) oder pädago
gisch noch kon t ingen te Si tuat ionen zur Verfügbarkeit s tehen. 

Schwieriger verhäl t es sich bei der D icho tomie »his tor ischer R a u m « / 
»empir i sches Fe ld« . Wenn man die Raum-Fe ld Qual i tä t der Anwendungs 
beispiele prüft: 
2.1) 1 8 J a h r h u n d e r t : h i s t o r . R a u m ' — 
2.2) K i n d h e i t / J u g e n d (1975): —- / emp i r .Fe ld 
2.3) Reichstag 1898-1912: h i s t o r . R a u m / - - -
2.4) 1300-1600: h i s t o r . R a u m / — 
2.5) z.B. 1774-1961; 1832-1970: h i s t o r . R a u m / e m p i r . F e l d 
2.6) 1600-1803: h i s t o r . R a u m / - — 
2.7) 1826-1830: h i s t o r . R a u m / - - -
2.8) 1929-31 , 3 9 - 4 1 , 4 9 - 5 1 : h i s t o r . R a u m / e m p i r . F e l d 
2.9) Jugendl iche (1988): —- / e m p i r . F e l d , 

dann zeichnet sich ein Übergewicht an his tor ischen R ä u m e n ab . was 
die b iographische Me thode als eine D o m ä n e der his tor ischen Sozialfor
schung ausweisen k ö n n t e . 

U n t e r dieser Akzen t se tzung wäre freilich der Te rminus »empi r i sches 
Fe ld« als Synonym für » G e g e n w a r t s r a u m « ve rwand t worden , was unbe
friedigend bleibt , zumal beide Begriffe n icht voll kongruent sind und zu
mal es für re t roperspekt iv ische Analysen bei diesem Forschungsansa tz 
keine feste G r e n z e für »rein his tor ische« und »allein empi r i sche« Kon-
tak t i e rung zu geben scheint (vgl. etwa 2.5 oder 2.8). 
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Ein im Z u s a m m e n h a n g mit der Inhal t sanalyse v o r g e n o m m e n e r Defi
n i t ionsversuch empi r i sche r Methoden - »Empi r i sch ist das Vorgehen 
d a n n , wenn das E rkenn tn i sob j ek t ein in te r sub jek t iv ident i f iz ierbares Kor
relat in der Reali tät besi tzt« ( F r ü h 1981,94) - w ü r d e schl ießl ich auch die 
h is tor ische Sozia l forschung e inbez iehen , sofern m a n die ihr eigene Rea
lität und die sozialwissenschaft l ichen E r k e n n t n i s o b j e k t e ih re r histori
schen Real i tä t un t e r diesem Realitätsbegriff subsumie r t . 

Alle diese Über legungen lassen es s innvol l e r sche inen , j e d e n der beiden 
Begriffe n ich t gegen den anderen auszuspie len: D e r A n w e n d u n g s b e r e i c h 
der b iograph i schen M e t h o d e erschein t - p r i m ä r re t roperspekt iv isch - ein
mal m e h r als »his tor i scher R a u m « u n d ein ande re s Mal m e h r als »empi 
r isches Fe ld« . 

3.2 Arsenal der technischen Ansätze, analytischen 
Verfahren und Methoden 

Die Beschre ibung von Verfahren u n d M e t h o d e n im engeren Sinn m u ß 
küns t l i che Auffächerungen ve rme iden , wie sie sich gelegentl ich bei 
b iograph i schen Me thod iken einste l len. Beispielsweise hat sich die von 
W.Fischer (1984,480f.) v o r g e n o m m e n e Dif ferenzierung in » a u t o n o m e 
Kons t i t u t ion« , » h e t e r o n o m e b iograph i sche P r o d u k t i o n « und »biographi
sche G e s a m t k o n s t r u k t i o n « nicht bewähr t . De r von Mer ten vorgebrach te 
Di f fe renz ie rungsvorsch lag bezüglich Me thoden (»kategoria le Unterschie
de in Bezug auf den Typ der E r h e b u n g « ) u n d Verfahren (»versch iedene 
Vorgehensweisen i nne rha lb des gleichen Typs«) erscheint plausibel 
(1981,51). Die folgende Sor t ie rung ist ein Versuch, diese G r e n z z i e h u n g zu 
beach ten ; par t ie l le Übe r schne idungen oder t echn i sche Verzahnungen wer
den freilich n ich t ausble iben . 

3.2.1 Statistik und In fo rma t ik 

Obwohl Statistik und Informat ik versch iedene - n ä m l i c h einersei ts em
pir ische bzw. andererse i t s n o r m a t i v e - M e t h o d e n s ind, s tehen sie in der 
heut igen Biographieforschung in e iner engen Beziehung, da die meis ten 
empi r i schen E rhebungen durch compute rges tü t z t e M a ß n a h m e n (EDV, 
SPSS, m a t h e m a t i s c h e Trans fo rmat ions rou t inen usw.) n o r m a t i v bzw. rech
ner isch ausgewertet werden (s.o.: 2 .3 ,2 .4 , 2.5, 2.6, 2.8). Was die statist ischen 
Verfahren betrifft , so reichen die Opera t ionen in der b iograph i schen Me
thode von e infacher deskr ip t iver Statistik bet reffend E r h e b u n g e n von 
G r u n d g e s a m t h e i t e n u n d Relat ionen (2.7) sowie G r a p h i k e n mit Polygonen 
bzw. H i s t o g r a m m e n (2.8) zu Kor re l a t i onsma t r i zen , etwa der Vier-
Fe lde r -Kor re la t ionen bezüglich thema t i sche r und e m o t i o n a l e r Bewertun
gen (2.2), der Kreuztabel len bezüglich b iog raph i sche r Daten u n d Zeit 
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Per ioden (2.4) oder der Kreuz tabe l l i e rung verschiedenster nomina lska l ie r 
ter Variablen (2.6). Die Statistik der b iographischen Methode stützt sich 
auf ad hoc begründe te »Konfronta t ions tes t s« über T h e m e n und Einstel
lungen (2.2) oder »Kont ras t ana lysen« von quant i ta t iven und qual i ta t iven 
D i m e n s i o n e n (2.9) ebenso wie auf die subt i leren Verfahren, seien es die 
Konkordanzana lyse mit te ls des Ch i -Quadra t Tests (2.4), seien es faktoren
analyt ische Berechnungen in Verb indung mit dem Punkts t reuungs
d i a g r a m m (2.4), zur B e s t i m m u n g der E ind imens iona l i t ä t von Skalen (2.9) 
oder der Auswer tung von Kovar ia ten bei mul t ivar ia ten Analysen (2.8). 

3.2.2 Typisierung u n d Kompara t i on 

Biographieforschung gelangt i m m e r wieder zu Typologisierungen - sei es 
im historischen Raum bezügl ich des Verhal tens deutscher D o m h e r r e n 
(2.6), sei es im empir i schen Feld bezüglich der Ausp rägung von Einstel
lungen devianter Jugendl icher (2.9). 

Typologisierung ist in der Lebens lauf forschung offensichtlich ein aner
kann tes Verfahren geworden (He ineme ie r 1981,187f.; Kohli 1981b,291; 
G i r t l e r 1987,323; Voges 1987b,134f.; Wilk 1988,81). Die heutige Biogra
ph ie forschung hat sowohl e ine Typologie im Sinne »no rma t ive r Verlaufs
mus t e r« (Er fahrungen , »die viele Menschen m a c h e n « ) als auch im Sinne 
der »Abweichungen von der Regel« (Er fahrungen , »die wenige Menschen 
m a c h e n « ) ermögl icht (Hoe rn ing 1987,244f.). 

Da Typologisierung stets eine Ausdif ferenzierung verschiedener »Typen« 
be inha l te t , bedeutet Lebens lauf forschung i m m e r auch Kompara t i on 
b iographischer Abläufe . Die neueste Li te ra tur spricht von dem »Ver
g le ichsschema« einer Popu la t ion , an dem die »individuel le Variation ge
messen werden könn te« (Voges 1987b, 136), oder von dem »Verfahren der 
idealtypisch vermit te l ten Fa l lverg le ichung« (Wilk 1988,81). 

Sofern sich die Analyse n icht auf die Relation Ind iv idua lb iograph ic / 
Kol lckt ivbiographie oder - / N o r m a l b i o g r a p h i e bezieht , sondern sofern 
eine Mehrzah l von b iographischen Sequenzen mit einer anderen Mehr
zahl in eine Korrela t ion gebracht wird, k o m m t die Cluster Analyse zur 
G e l t u n g (ansatzweise bei Wilk 1988,82 = hier: 2.9; vgl. dazu Hofstä t ter 
1974,210). In einem weiteren Sinne ist hier die Kohor tenana lyse ange
sprochen , die in der Biographicforschung der achtziger J ah re an Bedeu
tung gewinnt (z.B. Seel 1981,441; besonders Eider 1981,79). Mit einigen 
G r ü n d e n wird neuerd ings be ton t , daß die Kohor tenana lyse kein »eigen
ständiges statistisches Verfahren« sei (so Renn 1987,262), sondern ein »ex
plora t ives Verfahren«, dessen »Ergebnisse Ausgangspunkt der Entwick
lung differenzierter Model le sein k ö n n e n « (ibd. 291). Diese explora t ive 
Funk t ion konn te in e inem Anwendungsbe isp ie l für die neueste Biogra
ph ie forschung aufgewiesen werden (Wilk 1988 = hier : 2.9). 
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3.2.3 Inha l t sana lyse und Quel lenkr i t ik 

Dem U r s p r u n g nach ist die Inhal t sana lyse »e ine ganz und gar amer ikan i 
sche M e t h o d e « (Füh lau 1981,23), die in den zwanziger J a h r e n im Bereich 
von Ze i tung , R u n d f u n k und Wochenschau avancier te , u n d zwar als »sy
s temat i sche u n d in te rsubjekt iv nachvo l l z i ehbare Beschre ibung inhalt l i 
cher und fo rmale r M e r k m a l e von Mi t te i lungen« (F rüh 1981,94). Inzwi
schen ist diese empi r i sche M e t h o d e ausführl ich un te r such t worden und 
dient im weitesten S inne »zur E r h e b u n g sozialer Wirkl ichkei t , bei der von 
M e r k m a l e n eines manifes ten Textes auf M e r k m a l e eines n i ch tman i fe s t en 
Kontex tes geschlossen wi rd« (Mer ten 1981,60). 

In dieser Def ini t ion b e r ü h r t sich die sozialwissenschaft l iche Inhal ts 
analyse formal mi t der he rmeneu t i s chen Quel lenkr i t ik des His to r ike rs , 
der sich »grundsä tz l ich der Texte n u r als Zeugnisse« bed ien t , »um aus 
ihnen eine Wirkl ichkei t zu e ru ie ren , die h in te r den Texten liegt« (Kosel
leck 1987,26). 

Auch wenn sich Geschichtswissenschaf t methodisch u n d in ihren 
Zie lse tzungen von den Sozialwissenschaften abhebt , wenn also die »histo
risch- kr i t i sche Me thode« t radi t ionel l lange Zeit an »l i terar isch-sprachl i 
chen Quel len u n d h e r m e n e u t i s c h v e r s t e h e n d e n Aus legungen« interessiert 
war und folglich dort »die Deskr ip t ion weit vor der E r k l ä r u n g u n d die 
ve r s t ehende In te rpre ta t ion vor der systematischen Analyse« rangier te 
(Kocka 1975,5f.), so hat es doch den Ansche in , daß die me thodo log i sche 
Diskuss ion im Bereich der Biographieforschung wie auch der his tor ischen 
Sozia l forschung die G r e n z z i e h u n g und die G r e n z ü b e r g ä n g e zwischen h e r 
meneu t i s che r und inhal t sanaly t i scher Textverwer tung wei ter ü b e r d e n k e n 
m u ß . 

Bereits Schröder hat in seinen Studien zur Kollekt iven Biographie so 
viele historisch re levanten Quel len-Var ianten aufgelistet (1985,12f. et 16), 
daß h e r m e n e u t i s c h e Impl ika t ionen nicht ausgeschlossen werden k ö n n e n . 
Volumen wie Heterogeni tä t dieses neueren Mater ia lvers tändnisses gehen 
weit über die »klass ischen« Posi t ionen von T h o m a s / Z n a n i c c k i (1.4.1) oder 
Szczepanski (1.4.2) h inaus . 

W ä h r e n d auch A l e m a n n einen wachsenden Zugriff zu den »unterschied
lichsten D o k u m e n t e n « registriert (1984,234f.), aber In ten t ion und Moda
lität des Zugriffs bei His to r ikern und his tor ischer Soziologie in e iner Dif
ferenz beläßt (ibd. 202f.), vertr i t t Best neue rd ings die fo r schungsprak t i schc 
These , »daß H e r m e n e u t i k und Quel lenkr i t ik Teil des soziologischen Me
t h o d e n k a n o n s s ind« ; his torische Sozial forschung m u ß »g le i che rmaßen 
der His tor ie wie der Soziologie zugerechnet werden« (1988,6). 

Hins icht l ich der Praxis der Biographieforschung m u ß sich die Anwen
d u n g inhal t sanaly t i scher und he rmeneu t i s che r Auswer tung von text l ichen 
Mi t te i lungen auf die b loße Beschre ibung ihrer Mögl ichkei ten beschrän
ken . 
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In der Analyse von kol lekt iven Biographien bei Reichstagsabgeordne
ten (s.o. 2.3) z ieht Schröder für die »Auswer tung der Parteipresse und der 
Par te i l i t e ra tu r« d u r c h a u s die Inha l t sana lyse in Erwägung, verwirft sie aber 
u.a. wegen des ex t remen Arbe i t saufwandes (1977,97). 

F ü r die Auswer tung b iograph ischer In te rv iewtexte - solche spielten in 
dre i Anwendungsbe i sp ie len eine Rolle (s.o. 2.2; 2.8; 2.9) - schlägt Voges 
inha l t sbezogene Analysever fahren vor , verweist aber gleichzeitig auf die 
» P r o b l e m a t i k de r me thod i schen Kont ro l l e der Zei tperspekt ive« , da zwi
schen der »ob jek t iven Real i tä t« historisch gewachsener sozialer Struktu
ren des Handlungs fe ldes und der »sub jek t iven Real i tä t« der biographisch 
re levan ten In te rp re t a t ionen per se e ine Verschiebung eintreten dürfte 
(1987, 135). 

A u c h die von D e i m l i n g recherch ie r te Un te r suchungse inhe i t (s.o. 2.7) 
k ö n n t e inhal t sanaly t i schen oder h e r m e n e u t i s c h e n Verfahren unterzogen 
w e r d e n . Im ers teren Fal l , auf der semant i sch-pragmat i schen Ebene , könn
te die u n t e r s u c h t e Mik ropopu la t i on in ausgewähl ten Beispielen mit tels 
Einstel lungs- u n d Mot ivanalysen (Mer ten 1983,192ff.) weiter hinterfragt 
we rden , im zweiteren Fall , auf der menta l i tä t sh is tor i schen Ebene , könn te 
die Herkunf t der ideengeschicht l ichcn K o m p o n e n t e n n ä h e r beschr ieben 
w e rden . Der vom Verfasser gesteckte U n t e r s u c h u n g s r a h m e n würde frei
lich gesprengt . 

3.2.4 In terv iew u n d Oral His tory 

Hins ich t l ich der schon »klass ischen« Tr ichotomie von volls tandart is ier
tem (neu t ra lem bis h a r t e m ) In terview, ha lbs tandard is ie r tem (offenem, 
Tiefen- oder l n t e n s i v ) I n t e r v i e w und n ich ts tandar t i s ie r tem (unge lenk tem, 
w e i c h e m ) In terv iew (Scheuch 1973,66ff.; Mayn tz et al.1978,104; A lemann 
1984, 212ff.) t endier t die Biographieforschung größtente i l s zu einer Linie 
zwischen der zweiteren und dr i t ten Befragungsform. 

In den Befragungen, die in den Anwendungsbe isp ie len zur Präsenta t ion 
gelangen, scheint das ha lbs tandard is ie r te Interview zum Tragen gekom
m e n zu sein: Die t hemenor i en t i e r t e Befragung 17jährigcr Gymnas ia l 
schüler (2.2) sowie die Aus lo tung von Ausb i ldungs - und Erwerbser fahrun
gen bei verschiedenen G e b u r t s k o h o r t e n (2.8) verlangt einen Lei tfaden, der 
das In terview m o d e r a t o s teuert . Bei der Befragung devianter Jugendl icher 
(2.9) bestät igt die Verfasserin die lockere Bindung an einen Leitfaden und 
n e n n t diese Erhebungsform ein »biographisch deskript ives Interview« 
( W i k 1988,80f.). 

Die Li te ra tur zur b iographischen M e t h o d e plädier t hingegen für das 
» n a r r a t i v e In te rv iew« , das begrifflich auf ein Manuskr ip t von F.Schütze 
(1977) zu rückgeh t (Kohl i 1981b,291 et 293) und dem Interviewten größt
mögl iche Freihei t läßt: » D e r Befragte an twor te t n icht auf verschiedene 
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Fragen , sondern n u r auf e inen Frages t imulus , der die Erzäh l l in ie , d.h. 
hier: Ereignisse und ihre sub jek t ive Bedeu tung , n i ch t vorab b e s t i m m t . In
hal t l iche Reakt iv i tä t wi rd ve rmieden bzw. du rch fo rmale Reakt iv i tä t er
setzt, i ndem der In te rv iewer sich als Z u h ö r e r verha l ten soll« (Hel l ing 
1987,224). 

Aus diesen G r ü n d e n haben sich viele Biographieforscher für den Ge
b rauch des na r ra t iven In te rv iews entschieden (Tonbandau fze i chnung ; spä
tere Auswer tung) , so bei der b iographischen Befragung von Arbei ts losen 
( H e i n e m e i e r 1981,176f.), so bei der E r h e b u n g b iographisch re levan te r Da
ten bei dev ian ten Pe r sonen (Gi r t l e r 1987,323), ebenso bei der mögl ichs t 
effektlosen R e k o n s t r u k t i o n e igen tüml iche r Weltauffassungen (W.Fuchs 
1984,184). Eventuel l ist es auch bei anamnes t i s chen Analysen zu verwen
den (Seel 1981,444). 

Die du rch das na r r a t i ve In terv iew mögl iche E m e r g e n z la tenter H i n t e r 
g r ü n d e - » the in t e rv iewer / l i s t ene r can legi t imately ask for m o r e detai l , so 
that the n a r r a t o r winds up by tel l ing m o r e t h a n he first in tended or ex
pec ted« (Kohl i 1981a,72) - s teht in enger Bez iehung mit der »Ora l Hi
s tory«, deren Bedeutung für m e h r In fo rma t ionen u n d m e h r Perspekt iven 
in e iner b iographisch or ien t ie r ten Soziologie von T h o m p s o n ver t re ten 
wird (1981, 290ff.). 

Auch in der Praxis der Oral His tory ble ibt das In te rv iewver fahren 
d u r c h a u s e rha l t en : D e r Befragende besch ränk t sich auf »Reiz- bzw. Im
pulsf ragen« und sichert die Ergebnisse erst später - »wenn der vom Be
fragten gespann te b iograph i sche Bogen erschöpfend dargestell t w u r d e « -
durch »gezielte F ragen« (Brüggemeier 1987,150). 

3.2.5 Pilot-Studie und Fal lanalyse 

In e inem wei teren S inne s ind auch die me thod i sch mehrsch ich t igen Un
te r suchungsver fah ren zu n e n n e n , die eine bel iebige Anzah l bere i t s er
w ä h n t e r E inze lme thoden e inbez i ehen . 

Da ist e inmal die Pilot Studie (pilot study, Lei ts tudie) a n z u f ü h r e n , die 
zur Vorbere i tung e iner g rößeren s tandard is ie r ten U n t e r s u c h u n g (Beispie
le: Lebens lauf forschung mit G e b u r t s k o h o r t e n a n a l y s e ; Prob lemfe ldana lyse 
dev ian te r Biographie-Träger; F a k t o r e n e r m i t t l u n g angesichts inkonsis ten
ter Kar r i e r emus te r ) die Hilfe nicht s tandard is ie r te r Fo r schungs t echn iken 
(z.B. In tens iv in te rv iew; G r u p p e n d i s k u s s i o n ; t e i l n e h m e n d e Beobach tung) 
in A n s p r u c h n i m m t , um die aussch laggebenden Variablen im b iographisch 
re levanten Unte r suchungs fe ld möglichst vol ls tändig zu erfassen u n d ggf. 
wei tere Hypothesen zu fo rmu l i e r en . 

Ein I r r tum wäre es a l lerdings , die Notwendigke i t der Pi lot-Studie n u r 
bei b iographischen Fo r schungsvo rhaben im empi r i schen Feld zu ve rmu
ten . Auch bei U n t e r s u c h u n g e n im his tor ischen Raum - erst recht bei ge 
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plan te r Da tenaufbe re i tung für einen EDV-Einsatz (s.o. 2.3) - wird » jedem 
quant i ta t iv a rbe i t endem His tor iker eine g ründ l i che Pilot-Studie empfoh
len« (Schröder 1977,92). 

Die Fal lanalyse (case study, Fal ls tudie) ist als vielschichtige metho
dische Vorgehensweise (approach) subti ler angelegt . Sie dient der Auslo
tung individuel ler Biographien (z.B. Kr imine l le r ) , um genaueren empiri
schen Einblick in das Z u s a m m e n w i r k e n de t e rmin ie r ende r Fak toren zu 
er langen und somit wei te r führende G r u n d l a g e n (Explora t ion; Sozialar
beit , Sozialpädagogik; Prophylaxe) zu erstel len. Die Einzelfal lstudie kann 
den abweichenden Fal l , den Normalfa l l oder den Idealtyp biographisch 
beschre iben ( A l e m a n n 1984,94). 

Aus einer Mehrzah l von Fal ls tudien lassen sich typologische Differen
zierungen (s.o. 2.2 u n d 2.9) herlei ten (Hel l ing 1987) oder neue Hypothesen 
en tdecken ( H o e r n i n g 1987,255). 

3.2.6 I n t r a s u b j e k t i v e s Psychogramm 

An der Grenz l in i e zwischen soziologischer Biographieforschung u n d psy
chia t r i scher Kategor is ierung bewegt sich der analyt ische Ansa tz des 
Psychogramms , das i n t r a s u b j e k t i v bzw. int ra individuell ( M ö n k s 
1975,119) gerichtet ist. 

Die Frage, wo das »soziologische N i e m a n d s l a n d « beginnt und endet , 
wird in der Biographieforschung psychia t r ischer Pat ienten dah ingehend 
entschieden, daß spätestens die s ekundä re Abweichung , die Stigmatisie
rung und die folgende Bildung von Dev ianzka r r i e r en durchaus ein sozio
logisches Interesse beg ründen ( R i e m a n n 1981.408f.). I n t r a s u b j e k t i v e 
Psychog ramme k ö n n e n somit für die Biographieforschung in der Tat auf
schlußre ich sein, wobei sich wie bei der Einzelfal ls tudie die Frage nach 
greifbaren Typologisierungen, jedenfal ls nach i n t e r s u b j e k t i v nachprüf
baren Erfahrungsergebnissen einstellt . 

Bei der Z u s a m m e n s t e l l u n g von Anwcndungsbe i sp ie len wird dre imal 
auf In te rv iewtechnik zurückgegriffen, wobei in zwei Fällen - bei 17jäh-
rigen Gymnas i a l s chü le rn (2.2) und bei devianten Jugendl ichen (2.9) - das 
Tiefeninterview i n t r a s u b j e k t i v e Auslo tungen v o r z u n e h m e n beginnt , die 
psychogrammat i schen Cha rak t e r ( M ö n k s 1975,123: »psychometr i sches 
Verfahren«) a n n e h m e n können . 

Die b iographische Me thode spannt folglich e inen weiten Bogen von der 
statist ischen Deskr ip t ion ex te rner Stat ionen bis hin zur in t ra indiv iduel len 
Explora t ion des psychischen In ter ieurs . 
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3.3 Validität und Reliabilität 

Bei der fo r tdaue rnden Evolu t ion von Praxis und Theor i e der biographi
schen Me thode ist zu fragen, ob bei den einzelnen A n w e n d u n g s v e r s u c h e n , 
insbesondere der K o m p o n e n t e n der qual i ta t iven M e t h o d e , die Kri ter ien 
von Validität und Reliabi l i tä t (Mayn tz et al.l978,22f.; Mer ten 1983,302ff.; 
A l e m a n n 1984,85ff.) genügend mi tberücks ich t ig t w u r d e n . Erst die Gült ig
keit der Skalen, I nd ika to r en und Verfahren ( A l e m a n n : » inha l t l i che Stim
migke i t« ) mach t b iograph i sche Analysen und Prognosen val ide ; erst die 
Verläßl ichkei t , daß sich das Ergebnis in selbiger A n o r d n u n g nach e rneu te r 
Messung - auch von ande ren Forschern - wiederho len wird ( A l e m a n n : 
»methodolog isch- forschungs techn ische S t immigke i t« ) , sichert der biogra
ph ischen M e t h o d e das nöt ige M a ß an Objekt iv i tä t . 

Zu den hier angesprochenen K o m p o n e n t e n gehör t das In te rv iew, über 
dessen Verläßlichkeits- u n d Gül t igke i t sgrade empi r i sch gefundene Sätze 
aufgestellt worden sind (Scheuch 1973,137f. et 143f.). Auch die Kri ter ien 
für die Übe rp rü fung von Zuverläss igkei t und Gül t igkei t des In te rv iews 
(z.B. I t e ra t ionen , Retest ; bzw. z.B. Ind ika to ren -Kon t ro l l e , Vergleiche) sind 
h in längl ich b e k a n n t (z.B. Mayn tz et al . l978,120f.; z.B. A l e m a n n 
1984,220f.). 

Im präsent ie r ten Beispiel e iner Befragung von 17jährigen Schülern (s.o. 
2.2) stellten sich Zweifel bei der Reliabil i tät ein: »Bei m e h r m a l i g e r An
w e n d u n g kann es zu e rheb l ichen in t ra indiv iduel len Schwankungen der 
Ergebnisse k o m m e n « ( M ö n k s 1975,119), wenn die Psyche des Interview
ten labil war . Trotzdem geht der Verfasser von gültigen Resul taten aus: 
»Die Validierung oder Inva l id ie rung der Ergebnisse n i m m t das Indivi
d u u m selbst vor« (ibd. 123). Die relat ive Gül t igkei t w u r d e zudem durch 
Vergleiche mit ande ren In te rv iews e rhöh t . 

Das Problem der Gül t igkei t l ieß sich auch im Versuch der Befragung 
(d.h. des b iographisch-deskr ip t iven Interviews) dev ian te r Jugend l icher 
(s.o. 2.9) w a h r n e h m e n . In diesem Fall kamen drei Gegens t ra tegien in Vor
schlag: Rücksprache mit den Befragten zwecks S icherung der Daten in te r 
pre ta t ion; H i n z u n a h m e ande re r In format ionsque l len (sog. Triangulie
rung) ; Reproduz ie rba rke i t der Aussagen auf der Basis von zusätzl ich er
hobenen quant i t a t iven Da ten (Wilk 1988,77). 

E ine abgestufte Gül t igke i t wird bei den verschiedenen F o r m e n des In
terviews hinsicht l ich der berufsb iographischen For schung beobachte t : Das 
s tandard is ie r te In terv iew evoziert s t r ikte »die Vertei lung von Ausprägun
gen vorgegebener Var iablen«, dürf te also die ob jek t iven Berufserfahrun
gen - vorbei an den persönl ichen Er fahrungen und subjekt iven Lebens
z u s a m m e n h ä n g e n - »adäqua t abb i lden« . Auch das na r ra t ive In te rv iew, 
» n u r auf einen Frages t imulus« ini t i iert , dürf te s tändige Reak t ionen - die 
auf versch iedene Fragen k o m m e n m ü ß t e n - v e r h i n d e r n . Das I n s t r u m e n t 
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des Lei t fadenin terv iews hingegen wird bei berufsbiographischen Befra
gungen krit isch eingeschätzt , weil in seiner S t ruk tu r »Erfahrungszusam
m e n h ä n g e ... in terakt iv produzier t bzw. reproduz ie r t« werden und somit 
Zeit u n d Si tuat ion der E r h e b u n g die b iographischen Daten beeinflussen 
k ö n n t e (Hel l ing 1987,223f.). Auch hier wird eine e rhöh te »Nachfrageakt i 
v i tä t« empfoh len ; ferner wird bedeu t sam, ob Befragte bes t immte »nar ra 
t ive Teile« i n n e r h a l b des Lei t fadeninterviews selbständig wiederaufneh
m e n oder gar wiederho len ; dann n ä m l i c h dürfte der Befragte »seine Re
levanzen i n n e r h a l b der geme insamen Produk t ion durchse tzen« , was »prag
mat i sch als e ine Erfül lung der Gül t igkei t der D a t e n « angesehen werden 
kann (ibd. 227). 

Mit Fragen der Gül t igkei t befaßt sich auch eine U n t e r s u c h u n g über 
E insa tz »b iographischer F ragebögen« zur Prognose des Berufserfolgs. Da 
sich t radi t ionel le Eins te l lungsin terviews hinsicht l ich ihrer prognost ischen 
Bedeu tung als wenig valide (Metaana lyse von H u n t e r & H u n t e r 1984: r = 
0.14) erwiesen haben , sind b iograph ische Fragebögen mit s tereotypem 
Aufbau entwickel t worden , mit denen die b iographischen Daten statistisch 
ausgewertet u n d einer e ignungsdiagnost ischen Verwendung unterzogen 
werden (Schuler 1986,10f.). Wegen der in diesem Z u s a m m e n h a n g noch 
offenen Fragen bezüglich der Ver fahrens t ransparenz und angemessenen 
U r t e i l s k o m m u n i k a t i o n br ingt der Verfasser die »soziale Validität« ins 
Spiel und tendier t - bei geringer Validität un ter meh re r en Kandida ten -
für »Entsche idungen nach dem Zufal lspr inzip« bzw. »Sozialpr inzip« (ibd. 
14). 

»Die Val idi tä tsproblematik im Bereich der Oral History hat m e h r mit 
dem P h ä n o m e n der S t ichprobenfehler zu tun : Wegen der Abhängigkei t 
von einer m e h r oder weniger individuel len Quel lenlage bleibt die »Frage 
der Sample- Bildung« vorerst offen bzw. kann eine »statistisch abge
s icher te Repräsenta t iv i tä t« nicht erreicht werden . Die jeweil ige Fragestel
lung führt v i e lmehr zu »heur i s t i schen« bzw. »homogen zusammengesetz
ten G r u p p e n « . Vermutl ich zeichnet sich hier ein modif izier ter Begriff von 
G ü t e a b w ä g u n g ab, wenn 15 bis 30 so en t s t andene G r u p p e n i n t e r v i e w s als 
e r t ragre ich angesehen werden: »Augensche in l ich ist mit dieser Anzah l ein 
h in r e i chende r Sätt igungsgrad erre icht u n d eine ver läßl iche G r u n d l a g e ge
geben , die es e r lauben , die In terviews als Basis für wei te r re ichende Aus
wer tungen und Vera l lgemeinerungen e inzuse tzen« (Brüggemeier 
1987,155). 

D a ß sich u m g e k e h r t das An twor tve rha l t en von Befragten verändern 
kann , wenn Dr i t t e bei e inem Interview anwesend sind (Intervieweffekte) , 
ist der his tor ischen Sozial forschung (seit R e u b a n d 1984) bekann t (Best 
1988,3). 

Sofern die his tor ische Sozialforschung die H e r m e n e u t i k mi te inbez ieh t , 
wird sie sich mit kri t ischen Sätzen wie dem folgenden auseinanderzuset 
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zen haben : »Weder his tor ische noch universa l i s t i sche Varianten der Her
meneu t ik können die Bedingungen h in re i chend k lä ren , un t e r denen die 
Validität u n d Reliabi l i tä t des h e r m e n e u t i s c h e n S innve r s t ehens ob jek t iv 
möglich s ind« (S t .Fuchs /Wingens 1986,487). Als e inen Ausweg schlagen 
die Au to ren vor, d a ß die »Deu tungen letztl ich n ich t an den Validi tätskri
terien der wissenschaft l ichen Methodolog ie , sondern an den Selbs tdeutun
gen zu b e w ä h r e n « s ind, »in denen die Mitgl ieder von Gesel lschaf ten ih re 
soziale Lebenswel t selbst aus legen« (ibd. 481). 

G e n a u das aber ha t te Szczepanski vorgeschlagen, als er die b iograph i 
sche M e t h o d e 1962 der deu tschen Sozia l forschung n ä h e r b r a c h t e , w e n n er 
von der Koppe lung der »persönl ichen D o k u m e n t e « mit »öko log i s chen 
oder stat ist ischen Ergebnissen« sprach; genau dar in sah er » A n h a l t s p u n k 
te« für die Zuverläss igkei t (rel iabil i ty)« (1974,247); offensichtl ich ist mit 
dem Pr inz ip der Aussagevers t ä rkung durch Da t enve rg l e i chung vor al lem 
das Kr i te r ium der Validierung gemein t . 

Sofern sich Benutzer der b iograph ischen M e t h o d e auf die Inha l t sana
lyse (z.B. von b iographischen D o k u m e n t e n , A u t o b i o g r a p h i e n , Reden , 
Briefen etc.) e inlassen, haben sie sich mit den a l lgemeinen Regeln der 
Validitäts- und Rel iab i l i tä t skont ro l le bei Inha l t sangaben ause inande rzu 
setzen (Mayn tz et al. 1978, 161; A l e m a n n 1984, 240f.; Mer ten 1983, 300ff.). 
Insofern gilt auch für b iograph ische Texte, d a ß von e iner »Flexibi l i tä t von 
Bedeu tungen« ausgegangen werden m u ß , da es sich um lebendige Lei
s tungse lemente in l iquiden K o m m u n i k a t i o n s p r o z e s s e n handel t (Mer ten 
1981,53). 

In diesem Z u s a m m e n h a n g wird von e iner »Spannwe i t e des In te rpre ta 
t ionssp ie l r aums« auszugehen sein: Es ist zu v e r m u t e n - und das dürf te erst 
recht für b iograph i sche (au tob iographische) Texte zutreffend sein - , daß 
wesent l iche Aspekte der zu erfassenden Inha l t e u .U . als » A n d e u t u n g e n 
z.B. i ronischer oder me taphor i sche r Ar t« oder als »vage U m s c h r e i b u n g e n « 
auf t re ten . Fü r solche Fälle werden »weiche I n d i k a t o r e n « , zugleich aber 
eine Vers tärkung der »opera t iona len Kont ro l len des In terpre ta t ionsspie l 
r aums« vorgeschlagen: » D a m i t ist zwar die Reliabi l i tä t und T ranspa renz 
des Verfahrens e twas bee in t rächt ig t , aber dessen Validität besser gesicher t« 
(F rüh 1981, 97f.). Je nach Frageste l lung oder Un te r suchungszweck kann 
der G r a d der Validität durch syntakt i sche F requenzana lysen (quan t i t a t iv ) 
bzw. durch einen semant i schen Bedeu tsamkei t s index (qual i ta t iv) e rhöh t 
werden (ibd. 99). 

Im Bereich der his tor ischen Sozialwissenschaften, etwa bei der Kon
s t rukt ion von Kollekt iven Biographien , hat die Ü b e r p r ü f u n g von Validität 
und Rel iabi l i tä t bere i t s bei bzw. schon vor der D a t e n a u f n a h m e zu erfol
gen. Wohl nach e iner ersten Sichtung umfangre i che r Bes tände b iographi 
schen Mater ia ls , aber noch vor ihrer E i n v e r n a h m e in ein Erhebungsdes ign 
müssen die in den Aussagen en tha l t enen Begriffe opera t ional i s ie r t und 
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dami t die r ichtigen Ind ika to ren festgelegt worden sein: »Die Gül t igkei t 
der Aussagen steht u n d fällt mit der Zuverlässigkei t der Opera t ional is ie
r u n g « . Bei Kol lekt iven Biographien machen die Ind ika to ren selten das 
G a n z e , sondern n u r Teile des Objek tbe re ichs s ichtbar (Beispiele: Beruf des 
Vaters als Ind ika to r für die soziale He rkun f t ; H ö h e des E i n k o m m e n s als 
Ind ika to r für den sozialen Status; Sequenz der Berufsposi t ion als Ind ika tor 
für soziale Mobi l i tä t ) und sind somit s t r ingent zu b e g r ü n d e n (Schröder 
1985, 11). 

Hins ich t l ich der geschicht l ichen Qua l i t ä t des Ana lysemate r ia l s bei hi
storisch a rbe i tenden Sozialforschern wird das in der empi r i schen Sozial
fo rschung als » inha l t l i che St immigkei t des I n s t r u m e n t a r i u m s « definierte 
Kr i t e r ium der Validität ( A l e m a n n 1984, 85) von der his tor ischen Sozial
fo rschung modifizier t formul ier t : His tor ische Sozia l forschung versteht 
sich »als die theor iengele i te te Er forschung sozialer Sachverha l te in histo
r ischer Tiefe mit gültigen M e t h o d e n , wobei un t e r Gül t igkei t die Entspre
c h u n g zwischen der Reichwei te der theore t i schen Aussagen u n d der 
Reichwei te der Forschungsopera t ionen vers tanden wi rd« (Best 1988, 7). 

3.4 Komplexität als Paradigma 

In e iner »Ause inande r se t zung mit der Einhei tswissenschaf ts these« (Un
tert i tel) w u r d e von phi losophiewissenschaf t l icher Seite die Ansicht wieder
hol t , daß der Untersch ied von nomothe t i s chen und ideographischen Wis
senschaften »auf der Un te r sche idung von S u b s u m p t i o n und Z u r e c h n u n g « 
be ruh t u n d es deshalb bei e iner T rennung zu bleiben habe (T h u rn e r 1984, 
208). 

Sofern die Differenzierung von Subsumie ren u n d Z u r e c h n e n mit der 
Polar i tä t von quant i t a t iver u n d qual i ta t iver Be t rach tung korrespondier t , 
konn ten zunächs t en t sp rechende Vorbehal te in der Biographieforschung 
beobachte t werden: »So ist die Verb indung von quan t i t a t ive r und qualita
t iver b iograph ischer Befragung noch o h n e Klarhe i t« (W. F u c h s 1984, 161; 
später - s.u. - revidier t ) . 

Seit den siebziger Jah ren m e h r e n sich aber die Versuche, zwischen indi
viduel len und gesellschaftl ichen D i m e n s i o n e n (in der Biographiefor
schung) oder zwischen his tor ischen und sozialwissenschaft l ichen Frage
stel lungen (in der his tor ischen Sozialforschung) oder zwischen quali tat i 
ven u n d quant i t a t iven Methoden (in der empi r i schen Sozialforschung) 
Kor re la t ionen auszuloten und solche fü re inander f ruch tba r zu m a c h e n . 

E iner p rovoka t iv a n m u t e n d e n Frage wie: » A r e qual i ta t ive me thods ne
cessarily valid bu t unre l iable , and are quan t i t a t ive m e t h o d s necessarily 
re l iable but inval id?« ( R e i c h a r d t / C o o k 1979,14) wird n u n m e h r unkon
vent ionel l geantwor te t : »Eva lua to r s would be wise to use whatever me
thods are best suited to their research needs , regardless of the m e t h o d s ' 
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t rad i t iona l affi l iat ions. If tha t should call for a combina t i on of qual i ta t ive 
and quan t i t a t ive m e t h o d s , t han so be it« (ibd. 19). U n d dann wird in sei
t en langen A r g u m e n t a t i o n e n ausgeführ t , daß und wieso dieses a n t i n o m i 
sehe Gegensa t zpaa r (» the po la r -ex t reme p a r a d i g m s « ) unze r t r enn l i ch ist 
( ibd. 19ff.). 

D e r sich dar in aus sp rechende symbiot ische Ansa tz hat sich in den acht
ziger J a h r e n vers tärk t , wie m a n an e iner f lüchtigen Skizze von A n m e r 
kungen ersehen mag : F ü r die inha l t sana ly t i sche Me thode wird n u n m e h r 
die These von den »dia lekt isch a l t e rn i e renden , qual i f iz ierend quantif i 
z i e renden Ana lyseschr i t t en« ver t re ten ( F r ü h 1981, 102). Fü r die Biogra
p h i e wird das Interesse an e inem »gänzl ichen Neuanfang in der Sozialfor
s c h u n g « bzw. an e iner »umfassende ren T h e m a t i s i e r u n g individuel ler u n d 
gesel lschaft l icher Wirk l ichke i t« ve rmu te t ( K o h l i / R o b e r t 1984, 1). F ü r Ver
laufsda tenanalysen wird e ine s tä rkere V e r z a h n u n g von qual i ta t iven Erhe
b u n g e n u n d quan t i f i z ie render A u s w e r t u n g ver langt ( D i e k m a n n 1987, 
191f.). In der neuen Lebens lauf forschung wird die C h a n c e gesehen, »die 
ause inanderk la f fenden Mikro- u n d M a k r o a n s ä t z e in den Sozialwissen
schaften wieder in Ref lexions und For schungskon tak t m i t e i n a n d e r zu 
b r i n g e n « ; es wird erk lär t , »die Z ä u n e zwischen dem qual i ta t iven und dem 
quan t i t a t iven Lager n ich t zu respek t ie ren« ( W . F u c h s / K o h l i / F .Schütze 
1987, 3f.). Schl ießl ich wird der E indruck w a h r g e n o m m e n , »daß sich die 
be iden Rich tungen au fe inande r zubewegen« (Voges 1987a, 20). 

Einiges spricht dafür, d a ß die jetzige En twick lung s t rukturel l auf ein 
Pa rad igma zuläuft , in dessen Wirksamkei t die Vorstellung an Boden ge
winn t , daß sich qual i ta t ive Be t rach tung u n d quant i t a t ive B e s t i m m u n g 
k o m p l e m e n t ä r z u e i n a n d e r ve rha l t en . 

Erste Anze ichen für dieses neue pa rad igmat i sche Vers tändnis werden in 
der jüngs ten Diskussion e r k e n n b a r - beispielsweise (und beispielhaft!) in 
dem »Versuch dialogischer Verknüpfung quan t i t a t ive r u n d qual i ta t iver 
M e t h o d e n « (am Beispiel von Fami l i en fo r schung) : »Erk lä ren und Verste
hen stellen keine Al te rna t iven m e h r dar ... Von diesen Über legungen 
ausgehend , daß ve r s t ehendes Erk lä ren sowohl auf Erfassung des »subjek
t iven Sinns« als auch der Analyse sozialer » G e s e t z m ä ß i g k e i t e n « b e r u h t , 
ist e ine empi r i sche Vorgehensweise angezeigt, die eine Verb indung quali
ta t iver und quan t i t a t ive r M e t h o d e n darstell t ... So können qual i ta t ive Me
thoden dazu be i t ragen , I r re levanzen aufzudecken , die Abs t rak the i t der 
quant i t a t iv erfaßten Daten lebenswel t l ich zu konkret is ieren und die sub
j ek t i ve Bedeutung objekt iv erfaßter Sachverha l te zu verdeut l ichen , wäh
rend quan t i t a t ive Methoden eher Mögl ichkei ten der Systemat is ierung und 
Gene ra l i s i e rung b e i n h a l t e n « (Wilk 1988,75). 

Diesem k o m p l e m e n t ä r e n C h a r a k t e r des pa rad igmat i schen Spurenele
m e n t s en t spräche n icht n u r eine symbiot ische Biographiekonzept ion für 
I n d i v i d u u m u n d Gesel lschaf t , sondern - unbeschade t des D u a l i s m u s 
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ideographischer und nomothe t i sche r Kri ter ien - auch eine Perspekt ive 
von einer »Cooperation between his tor ians and sociologists«, wie sie seit 
g e r a u m e r Zeit durch das Konzept der »quan t i t a t ive analysis of historical 
mate r ia l s« begründe t wird (Scheuch 1988,5). 

F ü r die nomine l l e U m s c h r e i b u n g dieses Pa rad igmas böte sich heur i 
stisch der Begriff der »Komplex i t ä t« an . 

Ein derar t iger Te rminus ist nicht neu und wissenschafts theoret isch, so
ziologisch u n d linguistisch belegt ( L u h m a n n 1986,204 et 216). Aber in den 
Sozialwissenschaften u n d speziell der Biographieforschung hat er recht 
f rüh seinen r ichtigen Stel lenwert gefunden: 

Bereits Szczepanskis E inführung in die b iographische Methode (1962) 
erschien in j e n e r Handbuch-Ausgabe , die mit der Terminologie der »kom
plexen Forschungsansä tze« belegt worden war, weil letztere »durchschni t t 
lich m e h r e r e M e t h o d e n vere inen« sowie ideographischen Z o n e n , näml ich 
»kul tu re l l e r u n d his tor ischer D u r c h d r i n g u n g « gegenüber offenstanden 
(Kön ig 1974,X). 

So hat sich der Komplexitätsbegriff im Bereich der Methoden zur em
pir ischen Sozial forschung in dieser En t sp rechung offenkundig eingebür
gert ( A l e m a n n 1984,205; Wilk 1988,85). U n d auch für heutige Gesell
schafts lehren ist er unverz ich tba r geworden: »Eine soziologische Theor ie , 
die die Fachverhä l tn i s se konsol idieren will, m u ß nicht n u r komplexer , sie 
m u ß sehr viel komplexer werden ...« ( L u h m a n n 1987,11). 

Komplexi tä t scheint das hypothet isch a n g e n o m m e n e Paradigma nomi 
nell füllen zu k ö n n e n . Es ist nun an der Zeit , diese Entwicklung mit » m o r c 
empir ica l work« zu begleiten (Scheuch 1988,21): »This is an exiting t imc 
both for h is tor ians and for social scientists ...« 
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