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MiCHAELA KOTTIG 

Triangulation von Fallrekonstruktionen: 
Biographie- und Interaktionsanalysen 

1. Einleitende methodologische Uberlegungen 

Das Vorgehen im Forschungsprozess einer qualitativen Studie beinhaltet haufig 
die Kombination unterschiedlicher methodischer Zugange und die Einbezie-
hung verschiedener Quellen. In der Tradition der ethnographischen Feldfor-
schung findet vor allem die Verkniipfung unterschiedlicher Erhebungsmetho-
den breite Anwendung (vgl. Hammersley/Atkinson 1983; Hirschauer/Amann 
1997; Liiders 2000). Die Integration oder Kombination unterschiedlicher Da-
ten, Methoden und Theorien im Forschungsprozess wird in der methodologi-
schen Diskussion iiblicherweise mit dem Begriff ,Triangulation' (vgl. Denzin 
1970/1978; 1989; Flick 1992; 1995; 1998; 2000; Fielding/Fielding 1986; Marotzki 
1995; Kelle/Erzberger 1999) bezeichnet. Dieser Begriff wurde von Denzin (1970; 
1978) in die Diskussion um die Anwendung qualitativer Methoden eingeflihrt 
und von ihm zunachst als Strategie zur Validitatsmaximierung diskutiert. Den
zin resiimiert bezogen auf die Methodentriangulation: 

„Methodical triangulation involves a complex process of playing each method off against the other 
so as to maximize the validity of field efforts" (Denzin 1978: 304). 

Die Verkniipfung von Daten, Methoden und Theorien zur Erhohung der Vali-
ditat wurde von unterschiedlicher Seite vor allem dahingehend kritisiert, dass 
Denzin seinem Verstandnis von Triangulation eine objektiv gegebene Realitat 
und ein ebensolches Gegenstandsverstandnis zugrunde legt.̂  

Im Zuge der kritischen Bewertung von Denzins Uberlegungen wurde Triangu
lation von Fielding und Fielding (1986) hingegen als Alternative zur Validierungs-
strategie diskutiert. Sie sehen den Nutzen der Methoden- und Theorietriangulati-
on darin, die Breite und Tiefe der Analyse zu erhohen: 

„We should combine theories and methods carefully and purposefully with the intention of ad
ding breadth or depth to our analysis, but not for the purpose of pursuing ,objective' truth" (Fiel
ding/Fielding 1986: 33). 

Flick (1995) macht zudem deutlich, dass unter dem Dach,qualitativer Forschung' 
eine Vielzahl unterschiedlicher Forschungsperspektiven mit jeweils spezifischen 
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methodischen Zugangsweisen und Gegenstandsverstandnissen vereint sind. Tri-
angulation biete die Chance, diese unterschiedlichen Perspektiven zu verbinden. 
Flick resiimiert: 

„Das Potential der Triangulation verschiedener qualitativer methodischer Zugange kann darin lie-
gen, solche unterschiedlichen Perspektiven zu verbinden und moglichst unterschiedliche Aspekte 
des untersuchten Gegenstandes zu thematisieren" (Flick 1995: 433). 

In der „systematischen Perspektiventriangulation" sieht Flick zudem eine „spezi-
fische Strategic der Geltungsbegriindung" qualitativer Forschung (Flick 1992:11). 
Er konstatiert: 

„Werden solche Zugange gezielt und theoretisch begriindet miteinander trianguliert, so laCt sich 
dariiber die Intuition, auf die bei jeder Interpretation zuriick gegriffen wird, insofern ,entzaubern', 
als ihre Resultate im Lichte konkurrierender und v.a. erganzender Resultate auf einer anderen Ebe-
ne betrachtet werden konnen" (Flick 1992; 48). 

Mit dieser Argumentation wird deutlich, dass auch Flick von einer erhohten Giil-
tigkeit durch den Einsatz unterschiedlicher methodischer Zugange ausgeht, wenn-
gleich er konkurrierende und erganzende Befunde einraumt. Auch Kelle und Erz-
berger (1999) gehen von einer erhohten Validitat durch die Triangulation qualita
tiver und quantitativer Methoden aus und diskutieren ausfiihrlich, wie mit iiber-
einstimmenden, erganzenden und zunachst als widerspriichlich anzusehenden 
Befunden im Rahmen eines Forschungsvorhabens umgegangen werden kann. 

Der Gewinn durch den Einsatz von Triangulation wird demnach bisher in zwei 
Richtungen diskutiert: Zum einen wird darin eine Strategic zur Validitatsmaxi-
mierung gesehen und zum anderen eine Moglichkeit, die Breite und Tiefe der 
Analyse durch die Perspektive auf jeweils unterschiedliche Aspekte eines Phano-
mens zu erhohen, mit dem Ziel der umfassenderen Erfassung, Beschreibung und 
Erklarung eines Gegenstandsbereiches. 

In der Diskussion liber Triangulation werden aus meiner Sicht jedoch zwei As
pekte weitgehend vernachlassigt, die bezogen auf ein fallrekonstruktives Vorgehen 
als zentral ftir den Einsatz unterschiedlicher Triangulationsstrategien erscheinen: 
Dies ist zum einen ein Gliltigkeitsverstandnis auf der Basis der Rekonstruktion 
eines Einzelfalls und zum anderen die jeweilige Falldefinition, mit der sich die Be-
deutung des Datenmaterials flir die Fallrekonstruktion verandert. 

1.1 Prinzipien fallrekonstruktiven Vorgehens 

Oevermann unterscheidet zwischen Fallbeschreibungen und Fallrekonstruktio-
nen. Diese Unterscheidung wird von ihm damit begriindet, dass Fallbeschreibun-
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gen einem Vorgehen entsprechen, das sich durch „subsumtionslogische Kategori-
sierung und Klassifikation von primarem Datenmaterial unter vorgefasste theore-
tische Kategorien" auszeichnet, wohingegen es sich bei Fallrekonstruktionen um 
ein „erschlieEendes Nachzeichnen der fallspezifischen Strukturgestalt" handelt 
(Oevermann 1981: 4). Der von Oevermann verwendete Strukturbegriff ist durch 
eine autonome prozesshafte Selbsterzeugung gekennzeichnet. Er geht davon aus, 
dass soziale Gebilde eine jeweils autonom konstruierte Geschichte aufweisen, die 
sich durch ihre jev^eilig spezifische Sequenzialitat auszeichnet. Sie bilden damit 
eine entsprechend eigene Struktur aus, die er als „individuierten Bildungsprozess" 
(a.a.O.: 25) bezeichnet. 

„Strukturen als Resultate von Bildungs- und Individuierungsprozessen sind selbstverstandlich 
selbst ,historische Individuen', die zugleich immer einen allgemeinen Strukturtyp konstituieren 
oder exemplifizieren. Ich schlage vor, soziale Gebilde, die als Trager solcher Strukturen gelten kon-
nen, als Falle zu bezeichnen. Unter einem Fall konnen wir dann einzelne Personen, Familien, histo-
rische Institutionen, Lebenswelten, Organisationen eines bestimmten Typs, Kulturkreise, konkrete 
Gesellschaften oder auch Gesellschaften eines bestimmten Typs verstehen. In Fallrekonstruktio
nen geht es im Unterschied zu Fallbeschreibungen immer darum, eine soziale Struktur so zu erfas-
sen, dafi liber die voUstandige, sequenzanalytische Rekonstruktion einer Phase ihrer Reproduktion 
ihre Gesetzlichkeit bestimmt werden kann" (a.a.O.: 40). 

Die Rekonstruktion eines Falles bedeutet in diesem Sinne, die strukturbildenden 
Regeln - die Fallstruktur - der Reproduktion und Transformation herauszufin-
den. 

„Diese Fassung des Strukturbegriffs, (...), impliziert, dafi die Rede von einer sozialen Struktur in 
der Soziologie (und wahrscheinlich auch in der Psychologie und der Biologie) erst dann sinnvoll 
ist, wenn die Gesetze ihrer Reproduktion und - wenn moglich - auch ihrer Transformation be-
kannt sind. Der abstrakte Gebrauch dieses Strukturbegriffs verweist also immer auf die Notwen-
digkeit, die Reproduktion der Struktur des konkret gemeinten Gebildes angeben konnen zu mus-
sen" (a.a.O.: 8). 

Wird also die Struktur eines Falles rekonstruiert, so ist damit der Validitatsbe-
weis ftir diesen Fall erbracht. Die Einbeziehung von Daten aus unterschiedlichen 
methodischen Zugangen dient aus der Perspektive eines fallrekonstruktiven Ver-
standnisses dazu, die Datenbasis ftir die Rekonstruktion der Fallstruktur zu erwei-
tern. Die Fallstruktur wird dann auf der Basis aller Datenquellen, die fur diesen 
Fall erhoben wurden, rekonstruiert und muss auch in alien Datenquellen nach-
weisbar sein. Triangulation dient demnach nicht der „Entzauberung der Intuiti
on", wie Flick (1992) dies formuliert, sondern als Vorgehensweise und Basis, um 
die jev^eilige Fallstruktur zu erschiefien. Bei einem fallrekonstruktiven Vorgehen 
gilt, dass grundsatzlich jedes Datenmaterial in die Fallrekonstruktion einbezogen 
werden kann, sofern ein inhaltlicher Bezug zum Fall vorliegt. Allerdings ist zu 
bedenken, auf welche Weise das jeweilige Material einzubeziehen ist und welche 
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Bedeutung es fiir die Fallrekonstruktion hat. Wie ich weiter unten aufzeigen wer-
de, ist es haufig erforderlich, Quellen zunachst in ihren eigenen Entstehungs- und 
Bedeutungsstrukturen zu erschliefien, um sie erst dann als zusatzliche Quellen bei 
der Fallrekonstruktion hinzuzuziehen. 

1.2 Falldefinition 

Bei der Verknlipfung von Daten aus unterschiedlichen methodischen Zugangen 
im Rahmen von Fallrekonstruktionen stellt sich die Frage, was als ,der Fall' defi-
niert wird, d.h. auf welche Falldefinition sich die Daten beziehen. Dies zu beriick-
sichtigen ist insofern von Bedeutung, als dass grundsatzlich das gleiche Datenma-
terial fiir die Rekonstruktion ganz unterschiedlicher Falle - um mit Oevermann 
(1981: 42) zu sprechen: „Aggregierungsebenen der Fallstruktur" - verwendet wer-
den kann. So kann die protokoUierte Beobachtung eines Interaktionsgeschehens 
einerseits als Datenquelle herangezogen werden, um die Interaktionsstruktur ei-
ner Gruppe zu rekonstruieren. Das protokoUierte Interaktionsgeschehen kann an-
dererseits jedoch auch als Datenbasis zur Rekonstruktion der Fallstruktur einer 
der an der Situation beteiligten Personen dienen. Demnach ist es entscheidend zu 
definieren, zur Rekonstruktion welchen ,Falles' das Datenmaterial eingesetzt wird, 
denn es hat jeweils eine andere Bedeutung, und ihm kommt im Forschungspro-
zess ein entsprechend anderer Stellenwert zu. 

Wie bereits oben festgehalten wurde, kann als ,Fair neben einer Person auch 
eine Gruppe, eine Familie, eine Institution oder eine Gesellschaft angesehen wer
den; d.h. ein Fall und damit seine Rekonstruktion kann von sehr unterschiedli
cher Komplexitat sein. Damit sind auch tjberlegungen verbunden, welche metho
dischen Zugange zur Erfassung des Falles jeweils angemessen sind. Und obwohl 
sich sowohl die Falldefinition als auch die eingesetzten methodischen Zugange im 
Verlauf des Forschungsprozesses noch verandern - in der Regel ausweiten - kon-
nen, ist es dennoch sinnvoll, den Fall zu Beginn des Forschungsvorhabens zu defi
nieren, um danach zumindest die ersten Schritte ,ins Feld' ausrichten zu konnen. 
Diese methodologischen Uberlegungen beinhalten zwei Fragen an den fallrekon-
struktiven Forschungsprozess: 

1. Wie kann mit unterschiedlichen methodischen Zugangen bei der Rekonstrukti
on eines Falles umgegangen werden? Und: 

2. Auf welche Weise konnen Falle verglichen werden, deren Falldefinition jeweils 
unterschiedlich ist? 
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Im Folgenden diskutiere und konkretisiere ich diese beiden Fragen anhand einer 
empirischen Untersuchung (Kottig 2004). Es liegen hierbei folgende methodolo-
gische Uberlegungen zugrunde: 

a) Die Entstehung und die Bedeutung sozialer Phanomene kann sowohl in ihrem 
individuellen als auch in ihrem sozialen und historischen Kontext rekonstruiert 
werden. D.h. die Rekonstruktion von Fallen erfordert die Einbeziehung unter-
schiedlicher Quellen und Erhebungsmethoden. Dieses Vorgehen dient im Rah-
men der Rekonstruktion eines Falles als Basis zur Hypothesenbildung sowie zur 
Erweiterung des Fallwissens. 

b) Der Vergleich von Fallen, deren Rekonstruktion sich auf unterschiedliche Fall-
definitionen bezieht, kann erst nach der jeweils abgeschlossenen Rekonstrukti
on und vor dem Hintergrund der Forschungsfrage erfolgen. Ergebnisse konnen 
dann erweitert, differenziert und belegt werden. 

2. Inhaltliche Rahmung und methodisches Vorgehen der Untersuchung 

Ausgangspunkt dieses Beitrags ist das methodische Vorgehen im Rahmen meiner 
Untersuchung zu Madchen und jungen Frauen in der rechtsextrem orientierten 
Szene (vgl. Kottig 2004). Hierbei habe ich einerseits die Biographien einzelner 
Madchen und junger Frauen rekonstruiert, die sich selbst als ,national denkend' 
der rechtsextrem orientierten Szene zurechneten. Zum anderen habe ich die Pro-
zess- und Interaktionsstrukturen einer rechtsextrem orientierten Jugendgruppe 
rekonstruiert. Die Analyse der Einzelbiographien erfolgte nach dem Verfahren der 
biographischen Fallrekonstruktion, wie es von Rosenthal (1995) vorgestellt wur-
de. In dieses Vorgehen fliefien Herangehensweisen der strukturalen Hermeneutik 
von Oevermann (z.B. 1979; 1980), der Erzahl- und Textanalyse von Schiitze (z.B. 
1976; 1981) und der thematischen Feldanalyse von Fischer (1978) in Anlehnung 
an Gurwitsch (1959) ein. Prinzipiell unterliegt dieses Verfahren einem sequenzi-
ellen und abduktiven Vorgehen, bei dem in der Rekonstruktion eine analytische 
Unterscheidung zwischen der erlebten Lebensgeschichte und der Prasentation der 
Lebensgeschichte im Interview vorgenommen wird. Lebensverlauf und Prasenta
tion werden in getrennten Schritten analysiert und spater kontrastierend zusam-
mengefiihrt. Als Fall war hier die einzelne Biographic definiert, 

Bei der Rekonstruktion der Prozess- und Interaktionsstrukturen der rechtsex
trem orientierten Jugendclique hingegen war die Gruppe als Fall definiert. Das 
methodische Vorgehen der Auswertung war hier zunachst ebenfalls an einem se-
quenziellen Vorgehen im Sinne der objektiven Hermeneutik orientiert, wie es von 
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Schneider (1987) auch auf BeobachtungsprotokoUe angewendet wurde. Die Pro-
zessstruktur der Gruppe konnte mit diesem Vorgehen rekonstruiert werden. In 
einem zweiten Schritt erstellte ich eine Gruppenskulptur ~ ahnlich dem Verfahren 
in der systemischen Familientherapie (vgl. Papp u.a. 1973; Jefferson 1978) - und 
analysierte so die Interaktionsmechanismen der Gruppe. 

3. Zur Art und Bedeutung von Quellen 

Die Grundlage der biographischen Fallrekonstruktionen bildeten zu einem ganz 
wesentlichen Teil die biographisch-narrativen Interviews, die mit den Biographin-
nen gefiihrt wurden. In der Rekonstruktion der Prozess- und Interaktionsmecha
nismen der Gruppe waren BeobachtungsprotokoUe und Feldnotizen die wichtigs-
te Datengrundlage. Daneben wurde Datenmaterial aus unterschiedlichen metho-
dischen Zugangen und Quellen im Rahmen der Rekonstruktion der Falle inte-
griert. Dabei handelte es sich um verschriftlichtes Material (Dokumente, selbst-
und fremdverfasste Texte, Archivmaterialien). Dariiber hinaus wurden aber auch 
weitere Beobachtungen und Interviews sowie Ergebnisse anderer Untersuchungen 
in die Rekonstruktion einbezogen. Im Folgenden werde ich darauf eingehen, wie 
und an welcher Stelle des Rekonstruktionsprozesses diese Materialien einbezogen 
werden konnen und welche Bedeutung sie im Forschungsprozess haben. 

Datenbasis bei der Rekonstruktion von Biographien ist zunachst einmal das 
biographisch-narrative Interview. Das Interview und moglicherweise auch Nach-
folgeinterviews dienen als verschriftlichter Text einerseits der Rekonstruktion der 
Textstrukturen, also der Analyse der Fragen, welches thematische Feld die ein-
zelnen Darstellungssegmente verbindet und welches Prasentationsinteresse sich 
dahinter verbirgt. Zum anderen dient es dazu, der strukturellen Bedeutung ein-
zelner Erlebnisse im Lebensverlauf der Biographin/des Biographen naher zu kom-
men. Gerade dabei - also bei der Analyse der ,objektiven biographischen Daten' 
(Oevermann 1980) und der darauf aufbauenden, auf dem Gesamttext basieren-
den, Rekonstruktion der Fallgeschichte (Rosenthal 1995) - reicht der Interview-
text jedoch nicht aus. Zur Analyse der biographischen Daten werden die Ereig-
nisse sowohl in den historisch-gesellschaftlichen Kontext eingebettet, als auch vor 
dem Hintergrund der Phasen der Personlichkeitsentwicklung analysiert (vgl. Ro
senthal 1987:150ff.; vgl. auch Rosenthal in diesem Band). Recherchiert werden in 
diesem Zusammenhang die historisch-gesellschaftliche Entwicklung, die famili-
ale Vergangenheit und familiale Konstellationen sowie die Wirkung spezifischer 
Lebensereignisse auf die Biographin bzw. den Biographen. Die Recherchen und 
damit die Einbeziehung weiterer Quellen dienen zur Erweiterung und Kontras-
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tierung des Fallwissens einerseits und als Basis zur weiteren Hypothesenbildung 
andererseits. 

3.1 Zur Rekonstruktion des Lebensumfeldes und derfamilialen Struktur 

Die Analyse der biographischen Daten sowie die darauf aufbauende Rekonstruk
tion der Fallgeschichte wird mit Kontextwissen angereichert, welches sich auf die 
jeweilige historische und soziale Situation bezieht. So wird z.B. bei jedem bio
graphischen Datum danach gefragt, welche gesellschaftlichen Ereignisse und wel-
che speziellen Diskurse diese Phase bestimmten. Einblicke ermoglichen neben all-
gemeinen historischen Recherchen, die Analyse von massenmedialen Diskursen 
oder Belletristik, die in der jeweiligen Epoche angesiedelt sind. Die dem chrono-
logischen Ablauf der Lebenszeit folgenden biographischen Daten werden durch 
dieses Kontextwissen erweitert und nacheinander auf Grundlage der Frage ana-
lysiert, in welcher Weise sich die Ereignisse und Diskurse auf die Lebenssituation 
und den weiteren Lebensverlauf der Biographinnen ausgewirkt haben konnten. Es 
wird danach gefragt, in welches aufierfamiliale Milieu Erlebnisse eingebettet sind 
und welche Wirkung dies auf das Leben der Biographin haben kann. Dazu werden 
Recherchen zum Lebensumfeld notwendig: In welches Wohnumfeld wird der Bio-
graph/die Biographin hineingeboren und welche Geschichte ist damit verbunden, 
welche Infrastruktur bspw. welche Institutionen befinden sich im Umfeld und in 
welche war der Biograph bzw. die Biographin involviert? Die Recherchen konnen 
hier mit Hilfe von ethnographischen Zugangen, durch Literatur- und Zeitungsre-
cherchen, Interviews mit Lehrern/Lehrerinnen oder Sozialarbeitern/Sozialarbei-
terinnen, durch Erkenntnisse aus Untersuchungen z.B. zu dem Wohnviertel, In-
formationsbroschiiren der Gemeinde bzw. der Gemeindeamter, Sozialstrukturda-
tenanalysen und anderes mehr gewonnen werden. 

Diese Herangehensweise trug zur Klarung der Bedeutung ungenauer und wi-
dersprlichHcher Angaben bei und machte es moglich, zu einer deutHch genaueren 
Rekonstruktion des Falles zu kommen. Dies mochte ich anhand eines Beispiels 
aufzeigen: Die Darstellung einer Biographin (Kottig 2004: 194ff.) blieb im ersten 
Interview, insbesondere im Hinblick auf die zeitliche Einordnung von Ereignissen 
fragmentarisch. So datierte sie bspw. den Tod ihrer Mutter einmal auf ihr Alter 
von zehn und an anderer Stelle auf zwolf Jahre. Der Auszug ihres Bruders nach 
dem Tod der Mutter und der Zeitraum, in dem sie mit ihrem Vater allein zusam-
men wohnte, wurde jeweils unterschiedlich lang eingeordnet sowie die spatere 
Unterbringung in einer Madchenwohngruppe u.v.m. 
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Die chronologische Abfolge der Ereignisse war durch das Interview allein nicht 
nachvoUziehbar, sondern wurde nach und nach mit Hilfe von Recherchen im au-
fierfamilialen Kontext zum Schuleintritt und -wechsel, durch ein Interview mit 
einer Sozialarbeiterin und die Einsicht in ihre Jugendamtsakte erschlossen. In der 
Rekonstruktion der Fallgeschichte konnte dann danach gefragt werden, was die 
Biographin erinnerte und was nicht sowie welche Bedeutung es hat, dass Erin-
nerungsliicken an dieser Stelle auftraten bzw. ein Ereignis in bestimmter Weise 
datiert wurde. Diese Analyse ergab, dass Erinnerungsliicken vermutlich mit als 
belastend erlebten Ereignissen verbunden waren. Dies flihrte im Rekonstrukti-
onsprozess zu einer Sensibilisierung fiir schwierige Ereignisse im Leben der Bio
graphin. Solche Lebensereignisse waren auf den ersten Blick im Interview nicht 
zu erkennen, da sie von der Biographin entweder bagatellisiert oder umgedeutet 
wurden. Durch eine unterstiitzende Gesprachsfuhrung und sensible Nachfragen 
zu diesen Lebensbereichen wurde dann im zweiten Interview der Zugang zu der 
seit ihrer friihen Kindheit andauernden Traumatisierung durch den Vater eroff-
net, die durch den Tod der Mutter verstarkt und erst in der mittleren Adoleszenz 
mit einem Kontaktabbruch zum Vater beendet wurde. Diese anhaltende Trauma
tisierung fiihrte dazu, dass die Biographin sich nur in Fragmenten erinnern und 
Ereignisse kaum zeitlich einordnen konnte. Erst mit Hilfe der im aufierfamihalen 
Kontext recherchierten Daten und nach dem zweiten Interview war es moglich, 
diesen Hintergrund und damit die Bedeutung der fragmentarischen Darstellung 
zu erschliefien. 

Mit der Analyse der biographischen Daten und der Rekonstruktion der Fallge
schichte ist - neben o.g. Recherchen zum Lebensumfeld - auch die Offnung der 
Perspektive auf die Familienvergangenheit verbunden, d.h. es wird einerseits ge
fragt, welche Entwicklungsgeschichte die Familie auszeichnet und in welche Fa-
milienkonstellation die Biographin hineingeboren wird sowie auf welche Weise 
sich dies auf das Leben der Biographin auswirken konnte. Hierzu konnen - neben 
den aufierfamilialen Recherchen zum Lebensumfeld - Interviews mit Familienan-
gehorigen oder Familiengesprache (Rosenthal 1997; vgl. Wohlrab-Sahr in diesem 
Band) wichtige weitere Quellen sein. 

Die Perspektive auf die Familienvergangenheit kann auch durch das gemein-
same Erstellen von Familiengenogrammen (vgl. Hildenbrand 1999; McGoldrick/ 
Gerson 2000) erhoben werden. Durch die Aufforderung, FamiHenmitglieder in 
ein Genogramm einzuzeichnen, alle familiengeschichthchen Daten zu nennen, 
die gewusst werden, und Erlebnisse zu den einzelnen Personen zu erzahlen, bzw. 
liber Situationen zu erzahlen, in denen liber die FamiHenmitglieder gesprochen 
wurde, konnen sowohl Daten der FamiHenmitglieder als auch die Perspektive der 
Gesprachspartnerinnen auf die einzelnen FamiHenmitglieder erfasst werden. Die 
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Interpretation der Genogramme (Rosenthal 1997; Hildenbrand 1999) bildet dann 
den Anfang der Auswertung der biographischen Daten und dient einerseits dazu, 
die Familie in ihrer gesamten Dimension wahrzunehmen, und andererseits dazu, 
einen Eindruck davon zu bekommen, welche aufeinander bezogenen Perspekti-
ven die einzelnen Personen im familialen Gesamtgefiige einnehmen. 

Bei der Erstellung von Genogrammen und der Erhebung der Familiengeschich-
te zeigen sich haufig Liicken in den Wissensbestanden der Biographinnen. Es ist 
von Vorteil, diese mit Hilfe von Archiv- und Amteranfragen zu schliefien. Die Re-
cherchen sind von Fall zu Fall unterschiedlich und beziehen sich vor allem auf 
Geburtsdaten, Aufenthaltsorte und Lebensereignisse von Familienmitgliedern aus 
den vorangegangenen Generationen. Auch hierzu ein Beispiel: In meiner Untersu-
chung stellte es sich als Problem heraus, die Funktionen der GroCvater der Biogra
phinnen wahrend der Zeit des Nationalsozialismus anhand der Aussagen der Bio
graphinnen zu rekonstruieren. Aufgrund der Identifikation der Madchen/jungen 
Frauen mit ihren Grofivatern beschrieben einige die Funktionen ihrer Grofiva-
ter im ,Dritten Reich' so, als seien sie ,Helden' der damaligen Zeit gewesen. Diese 
Darstellungen waren verbunden mit einem geringen konkreten Wissen darliber, 
welche Funktionen ihre Grofivater und auch ihre Grofimiitter ausgeiibt und wie 
sie sich in dieser Zeit verhalten hatten. Einige junge Frauen wurden durch das In
terview angeregt, in ihrer Familie nachzufragen, allerdings blieben die Ausktinfte 
der Familienangehorigen gerade im Hinblick auf konkrete Daten (wie Eintritt in 
die NSDAP oder die Wehrmacht) vage. Um die Angaben der Madchen und jungen 
Frauen und die ihrer Familienmitglieder zu prazisieren, habe ich Anfragen beim 
Bundesarchiv, der Deutschen Dienststelle fiir die Benachrichtigung der nachsten 
Angehorigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht (WASt) so-
wie bei Standes- und Gemeindeamtern durchgefiihrt. Es konnten so Daten zu 
Mitgliedschaften und Funktionen der Grofi- bzw. Urgrofieltern wahrend der Zeit 
des Nationalsozialismus genauer bestimmt werden. Dies fuhrte in einigen Fallen 
zu der Feststellung, dass den Angehorigen - vorwiegend den Grofivatern - zur 
Konstruktion als Helden hohere Funktionen in NS-Organisationen zugeschrie-
ben wurden als sie tatsachlich innehatten. Im Rahmen der Fallrekonstruktionen 
konnte mit diesem Befund der Frage nachgegangen werden, welche Bedeutungen 
die Zuschreibungen fiir die FamiHe, aber auch fiir die jeweilige junge Frau haben. 

Da sich die Grofieltern der jungen Frauen des Samples - sofern sie noch am Le-
ben waren - nicht zu einem Gesprach bereit erklarten, dienten mir andere Studi-
en, die sich auf das Erleben des ,Dritten Reiches' bezogen, im heuristischen Sinne 
zur Hypothesenbildung. Besonders hilfreich waren hier die Untersuchungen von 
Rosenthal (1986; 1987; 1990; 1998), die ausfuhdich mit Hilfe biographischer Fall
rekonstruktionen zum Erleben einzelner Generationen des ,Dritten Reiches' ge-
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forscht hat. Besonders hervorheben mochte ich hierbei, dass diese Untersuchun-
gen von mir nicht im subsumtionslogischen Sinne verwendet wurden. Sie dienten 
also nicht zur Erklarung von Lebenssituationen, sondern sie wurden zur Unter-
stiitzung der HypothesenformuHerung herangezogen, die es dann am vorHegen-
den Interviewtext zu belegen gait. 

?>.2 Zur Rekonstruktion der Bedeutung unterschiedlicher Lebensphasen 

Zur Rekonstruktion der Bedeutung unterschiedlicher Phasen des Lebens wird 
umfangreiches Hintergrundwissen und Wissen aus anderen Fachdisziplinen he
rangezogen. Dies konnen z.B. entwicklungspsychologische oder psychologische 
Untersuchungen sein, die spezifische Phanomene erklaren wie bspw. das Erleben 
und die Folgen unterschiedlicher Formen von Traumatisierung. Das Heranziehen 
dieses Hintergrundwissens dient ebenfalls im heuristischen Sinne der Hypothe-
sengewinnung. Die Analyse ausfiihrlicher Memos/ProtokoUe liber die Kontakt-
aufnahme, das Interviewsetting und weitere Interaktionen konnen zudem dazu 
beitragen, Interaktionsverhalten der Biographinnen und Lebensdarstellung zu 
verbinden. Die Einbeziehung von selbstverfassten Texten (Tagebuchaufzeichnun-
gen, Liedern, Autobiographien etc.) aus einzelnen Lebensphasen der jungen Frau-
en helfen bei der Rekonstruktion der Bedeutung von Ereignissen. 

Auch das Hinzuziehen von z.B. Ermittlungsakten kann hilfreich sein, um das 
Fallwissen zu erweitern. Durch die Einbeziehung solcher Akten kann widerspriich-
lich oder inkonsistent Erscheinendes transparent werden, wie folgendes Beispiel 
aus meiner Untersuchung zeigt: Es wurde von einer der Biographinnen im Inter
view dargestellt, dass ihre Zwillingsschwester im Sauglingsalter von vier Monaten 
umgebracht worden war und ihre Mutter, die ihr gegeniiber von Familienange-
horigen als Taterin bezeichnet wurde, seitdem verschwunden sei. Die Darstellung 
der Geschehnisse waren verworren und inkonsistent. Ihre eigenen Zweifel an dem 
Hergang wurden im Interview verbunden mit dem Bediirfnis nach Eindeutigkeit 
und Aufklarung. Durch die Einsicht in die Ermittlungsakten zu diesem Fall wur
de deutlich, dass vorwiegend gegen den Vater der jungen Frau ermittelt worden 
war und nicht gegen die Mutter. Der Vergleich zwischen der Darstellung der Bio-
graphin im Interview und in den Akten ftihrte zu der Erkenntnis, dass der jungen 
Frau eine Version der Geschehnisse von ihren Grofieltern vaterlicherseits vermit-
telt worden war, die den Vater als ,unbeteiligt* erscheinen lassen soUte. Die Hinter-
griinde flir die Inkonsistenz der Darstellung und die deutlich sichtbaren Zweifel 
der Biographin, die ihre Gegenwartsperspektive im Interview pragten, wurden vor 
diesem Hintergrund transparent. 
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Die Einsicht in die Ermittlungsakten flihrte zu einer erheblichen Bereicherung des 
Fallwissens, und es konnten dariiber hinaus Hypothesen, die bei der Auswertung 
des Interviewtextes aufgestellt worden waren, belegt werden. 

3.3 Zur Rekonstruktion von Gruppeninteraktionsstrukturen und -prozessen 

Ahnlich wie dies fur biographische Fallrekonstruktionen bisher aufgezeigt wur-
de, lassen sich fiir die Rekonstruktion von Gruppeninteraktionsstrukturen und 
-prozessen ebenfalls Quellen aufzeigen, die in den Auswertungsprozess einfliefien. 
Neben den Beobachtungsprotokollen spielt auch hier die historische und soziale 
Einbettung der untersuchten Gruppe eine wesentliche RoUe. Daneben kann so-
wohl schriftliches Material, welches iiber die Gruppe verfasst wurde, wie Zeitungs-
artikel, Dokumente, Akten, Eintragungen in offentliche Register etc. einbezogen 
werden, als auch solches Material, das von einzelnen Mitgliedern in die Gruppe 
eingebracht wurde, also z.B. Flugblatter, Musik bestimmter Gruppen, Tatoos, Auf-
kleber usw. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal bei der Rekonstruktion 
von Gruppenstrukturen und biographischen Strukturen ergibt sich daraus, dass 
die Datengrundlage bei der Rekonstruktion von Gruppenstrukturen haufig auf 
Beobachtungsprotokollen basiert. ProtokoUierte Beobachtungen werden im Ge-
gensatz zu Interviews aus dem Gedachtnis des Beobachters bzw. der Beobachterin 
aufgezeichnet. Sie unterliegen der begrenzten Wahrnehmungsfahigkeit der Beo-
bachter/innen und erfahren damit bereits eine erste Auswahl. Bergmann (1985: 
308) spricht von einer ,rekonstruierenden Konservierung'. Es bietet sich deshalb 
bei einem ethnographischen Zugang an, unterschiedliche methodische Zugange 
zu kombinieren (vgl. Liiders 2000). So ermoglichen die Durchfiihrung von Inter
views mit einzelnen Teilnehmenden am Gruppengeschehen oder Gruppendiskus-
sionen (vgl. Miethe 1999) die umfassendere Rekonstruktion von Prozessen und 
Interaktionsstrukturen der untersuchten Gruppen. 

4. Zum methodischen Umgang mit Quellen 

Diese recht umfangreiche Einbeziehung von Kontextwissen aus unterschiedlichen 
Quellen und aus verschiedenen Erhebungsmethoden, ist wesentlicher Bestand-
teil der Fallrekonstruktionen. Wie aufgezeigt werden konnte, ermoglichen unter
schiedliche Quellen die Erweiterung des Fallwissens und dienen zur Hypothesen-
generierung. 
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Im Folgenden mochte ich der Frage nachgehen, wie diese Quellen methodisch 
gehandhabt, genutzt und einbezogen werden. In der bisherigen Darstellung klang 
bereits an, dass mit unterschiedlichem Hintergrundwissen unterschiedlich ver-
fahren wird und auch werden soUte. Hintergrundwissen wird hier zunachst im 
Sinne der Hinzuziehung anderer Studien verstanden, die sich auf die Erklarung 
bestimmter Ereigniskonstellationen beziehen. Dies konnen z.B. Untersuchungen 
sein, die sich mit Auswirkungen von Suchtmittelproblemen auf die Familienkon-
stellation beschaftigen oder mit der Bedeutung des Verlustes naher Familienange-
horiger auf Kleinkinder. Die Hinzuziehung von Quellen ist dabei jeweils fallspezi-
fisch und dient im heuristischen Sinn zur Erweiterung des Hypothesenspektrums. 
Erst in der weiteren Rekonstruktion des Falles wird sich herausstellen, ob sich die 
aus den Quellen entwickelten Annahmen am Textmaterial verifizieren lassen oder 
verworfen werden mlissen. 

Besondere Beachtung wird der Einbeziehung von Angaben in Dokumenten, 
Gutachten und Akten geschenkt. Wie Wolff (2000) aufzeigt, mlissen Dokumen-
te jeglicher Art als ,standardisierte Artefakte' verstanden werden, bei denen die 
,Adressatenorientierung' beriicksichtigt werden muss: 

„Wahrend in Gesprachen die anderen Gesprachsteilnehmer als Adressaten unmittelbar erkennbar 
sind, gilt dies nicht fur Texte, die ja von einer Vielzahl theoretisch denkbarer Leser gelesen werden" 
(Wolff 1995:46). 

Amtliche Dokumente fungieren nach Wolff (2000: 503) als ,institutionalisierte 
Spuren': Aus ihnen konnen Schlussfolgerungen iiber Aktivitaten, Absichten und 
Erwagungen ihrer Verfasser/innen bzw. der von ihnen reprasentierten Organisati-
onen gezogen werden. Sie seien deshalb als eigenstandige methodisch und situativ 
eingebettete Leistungen ihrer Verfasser/innen (bei der Rezeption auch ihrer Leser/ 
innen) anzuerkennen und als solche zum Gegenstand der Untersuchung zu ma-
chen. Daraus resultiert, dass der Entstehungskontext und die antizipierte weitere 
Handhabung zunachst separat rekonstruiert werden mlissen, bevor sie als Kon-
textwissen in die Fallrekonstruktion einbezogen werden konnen. Dies gilt auch 
flir alle Arten schriftlicher und mlindhcher Quellen, z.B. Flugblatter, Zeitungsar-
tikel, Tagebuchaufzeichnungen, Lieder, Interviews mit Familienmitgliedern und 
weiteren Informant/innen oder Autobiographien. Volter (2003) konstatiert im 
Hinblick auf selbst geschriebene Autobiographien: 

„Wenn jemand die eigene Biographie niederschreibt und verofFentlicht, geht er/sie davon aus, dafi 
diese etwas Mitteilenswertes in sich birgt. Diese Botschaft kann einem mehr oder weniger bewufit 
gemachten Diskurs entsprechen" (ebd.: 53). 
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Die Autorin zieht daraus den Schluss: 

„Es bietet sich (...) an zu vergleichen, wie einzelne Themenbereiche in der Autobiographic und im 
Interview dargestellt werden, um zu priifen, ob es Unterschiede gibt. Beide Textarten miissen vor 
ihrem jeweiligen zeithistorischen Hintergrund verstanden werden. Anschliefiend gilt es festzustel-
len, ob und inwiefern es Strukturgleichheiten von Autobiographic und Interview gibt bzw. wo die 
Differenzen Uegen" (a.a.O.: 55f.). 

Zusammengefasst bedeutet dies: Erst nachdem die Entstehungs- und Verwen-
dungslogik verschriftlichter Texte rekonstruiert wurde, dienen sie im Rahmen 
von Fallrekonstruktionen dazu, das Fallwissen anzureichern und sind damit als 
Erweiterung der Datenbasis zur Rekonstruktion der Fallstruktur anzusehen. Die 
Einbeziehung unterschiedlicher Quellen wirkt sich im Hinblick auf die Rekons
truktion von Fallen bereichernd in unterschiedlicher Hinsicht aus. Im Umgang 
mit dem jeweiligen Material gilt es jedoch, jede Quelle sorgsam, jeweils spezifisch 
und quellenkritisch zu handhaben, um so die Ergebnisse erweitern und vertiefen 
zu konnen. 

5. Zum Vergleich von Fallen 

In den bisherigen Ausflihrungen war die Aufmerksamkeit auf die Rekonstruktion 
von einzelnen Fallen gerichtet. Am Beispiel biographie- und gruppenbezogener 
Fallrekonstruktionen habe ich aufgezeigt, auf welche Weise verschiedene Quellen 
einbezogen werden konnen. 

Auf dieser Grundlage gehe ich nun der Frage nach, wie das Datenmaterial mit-
einander verbunden werden kann, das sich auf Falle bezieht, die unterschiedlich 
definiert wurden und deren Erhebung zudem in unterschiedlichen sozialen Kon-
texten stattfand. Im Rahmen meiner Untersuchung wurde diese Frage virulent, da 
die teilnehmenden Beobachtungen der rechtsextrem orientierten Clique und die 
biographisch narrativen Interviews im Hinblick auf unterschiedliche Falldefini-
tionen ausgewertet wurden. Bei der Auswertung der biographischen Interviews 
wurde die einzelne Biographie als Fall definiert, bei den teilnehmenden Beobach
tungen die Gruppe. Hinzu kam, dass die Daten in voneinander voUig unabhangi-
gen sozialen Kontexten erhoben worden waren, d.h. keines der biographischen In
terviews wurde mit einem der Madchen aus der rechtsextrem orientierten Gruppe 
geftihrt, die ich beobachtet hatte. Fiir den Rekonstruktionsprozess der Biographi-
en stand mir aufier den ausftihrlichen Memos zur Kontaktaufnahme und dem 
Interviewsetting kaum Material zur Verftigung, welches das rechtsextreme Milieu 
der Madchen und jungen Frauen beleuchtete, die ich interviewt hatte. Dies erfor-
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derte eine methodisch reflektierte Bezugnahme der getrennt definierten und auf 
dieser Basis rekonstruierten Falle aufeinander. Silverman gibt zu bedenken: 

„What goes on in one setting is not a simple corrective to what happens elsewhere - each must be 
understood in its own terms. (...) This did not mean that comparison of what happened in (the) 
two settings was impossible. (...) It did mean that simple ironies were to be avoided as the stuff of 
theatre but not of critical inquiry" (1985: 21). 

So gilt auch hier - wie es fiir den Umgang mit unterschiedlichem Quellenmaterial 
schon dargestellt wurde -, dass sowohl die biographischen Fallrekonstruktionen, 
als auch die Rekonstruktion des Gruppenprozesses und der Interaktionsstruk-
turen der Gruppe zunachst getrennt voneinander durchzuflihren sind, bevor sie 
sinnvoU aufeinander bezogen werden konnen. 

Nachdem die Fallrekonstruktionen abgeschlossen waren, konnten sie unter der 
Hinzunahme der Forschungsfrage einem Vergleich unter dem Gesichtspunkt un-
terzogen werden, welche strukturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede sich 
im Fiinblick auf das Forschungsthema ergeben. Der Vergleich der einzelnen Fall
rekonstruktionen zeigte dann, dass empirische Befunde, die auf der Basis der bi
ographischen Fallrekonstruktionen nur unzureichend eingeordnet werden konn
ten, mit den Ergebnissen der Gruppenprozess- und Interaktionsanalyse plausibel 
wurden und umgekehrt. Daraus ergibt sich, dass der Vergleich von unterschied-
lich definierten Fallen moglich ist, vorausgesetzt sie betreffen den gleichen Gegen-
standsbereich - in dieser Untersuchung: die rechtsextrem orientierte Szene. 

Anhand von zwei Beispielen mochte ich nun konkretisieren, wie Vergleiche er-
folgten und zu welchen Ergebnissen sie jeweils fuhrten. Nachdem ich zunachst die 
Struktur des Einzelfalles und dann die Gruppeninteraktionsstruktur vorgestellt 
habe, erfolgt ein Vergleich der Fallstrukturen. 

5.1 Beispiel: Zur Bedeutung von Zugehorigkeit 

a) Falldefinition: einzelne Biographie 
Die biographische Rekonstruktion des Falles „Svenja Hart" ergab einen biogra
phischen Verlauf, der durch die Aushandlung von Biindnissen zwischen Fami-
lienmitgliedern gekennzeichnet war, die gleichzeitig zur Ausgrenzung von ein
zelnen Angehorigen fuhrten. Dieser Verlauf hatte fiir die Biographin eine Am-
bivalenz der Gefuhle von Zugehorigkeit und Nichtzugehorigkeit zur Folge. Die 
Fallrekonstruktion verdeutlichte, dass mit der Hinwendung zur rechtsextrem 
orientierten Szene einerseits ein Teil der familialen Dynamik von Biindnissen 
und Ausgrenzungen ausagiert werden konnte, indem dariiber ein Biindnis mit 
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der Mutter aufrechtzuhalten versucht wurde, aus dem der Vater ausgeschlossen 
war. Gleichzeitig diente die rechtsextrem orientierte Gruppierung dazu, die-
se familialen Erfahrungen zu reinszenieren, da die Biographin innerhalb der 
rechtsextrem orientierten Szene ihre erhebliche Sehbehinderung verheimlichte. 
Dies hatte bei der Aufdeckung eine Ausgrenzung zu Folge haben konnen. Die 
Aushandlung des Themas Zugehorigkeit versus Nichtzugehorigkeit bestimm-
te somit nicht nur das familiale Erleben, sondern auch die Interaktionen in
nerhalb der rechtsextrem orientierten Szene (dazu ausfiihrHcher Kottig 2004: 
266ff.). 

b) Falldefinition: Gruppe 
Die Rekonstruktion der Prozess- und Interaktionsstrukturen der rechtsext
rem orientierten Gruppe zeigte, dass die Aushandlung von Zugehorigkeit bzw. 
Nichtzugehorigkeit als strukturbildend fur diese Gruppe angesehen werden 
muss. Die Gruppe entwickelte dazu unterschiedliche Interaktionsmechanis-
men des Einbeziehens und Ausgrenzens von Mitgliedern. Uberspitzt formuliert 
bedeutete dies, dass die gesamten Gruppeninteraktionen auf das Thema: ,Wer 
gehort dazu und wer gehort nicht dazu?' fokussiert waren. Damit ging einher, 
dass die Zugehorigkeit zu der Gruppe ftir die Gruppenmitglieder niemals sicher 
war (dazu ausfiihrHcher Kottig 2004: 89ff). 

c) Vergleich der Fallstrukturen 
Beim Vergleich der beiden Fallstrukturen fiel die Strukturahnlichkeit - Zugeho
rigkeit versus Nichtzugehorigkeit - in der familialen Dynamik und der Grup-
pendynamik ins Auge. Es konnte daraus die Annahme formuliert werden, dass 
die von mir befragten Madchen und jungen Frauen, die problematische bzw. 
fragwiirdige Zugehorigkeitskonstellationen erlebt haben, sich in Gruppen be-
geben, die es ihnen ermoglichen, diese Lebenserfahrungen zu reinszenieren. 
Dariiber hinaus und vor dem Hintergrund der in der rechtsextremen Szene 
ideologisch propagierten ,Gemeinschaft' zeigte sich auf der Interaktionsebe-
ne zwischen den Gruppenmitgliedern, dass der Gruppenzusammenhalt kaum 
oder nur in einer ambivalenten Form realisiert werden kann. 

Dies fixhrte nun zu weiterfiihrenden Annahmen: 

a) Im rechtsextremen Spektrum konnte der Zusammenhalt der Mitglieder des-
halb derart zentral propagiert werden, weil damit offensiv nach innen und au-
Cen dem durchaus bekannten Problem der mangelnden SoHdaritat innerhalb 
der eigenen Reihen begegnet wird. 

b)Durch die permanent gefahrdete Zugehorigkeit in rechtsextremen Gruppen 
konnten Mitglieder emotional an die Gruppe gebunden werden, und 
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c) Menschen, die in ihrem Leben problematische und ambivalente Beziehungen 
erlebt haben, werden moglicherweise durch die Propaganda des rechtsextre-
men Milieus besonders angezogen. 

Dieses Beispiel zeigt, dass durch den Vergleich der beiden Falle weiterfiihrende An-
nahmen entwickelt werden konnten, die auf der Basis des einzelnen Falles mog
licherweise nicht offensichtlich geworden waren. Diese Annahmen konnen nun 
einer weiteren empirischen Uberprufung unterzogen werden. An einem weiteren 
Beispiel mochte ich nun aufzeigen, wie es durch die Fallvergleiche moglich wurde, 
einem Phanomen auf die Spur zu kommen, welches, beschrankt auf die Basis bi-
ographischer Rekonstruktionen, kaum zu deuten gewesen ware. 

5.2 Beispiel: Paarheziehungen 

Bei der Rekonstruktion der Biographien stiefi ich wiederholt auf das Phanomen, 
dass Madchen haufig durch ihre Partner in die rechtsextrem orientierte Szene 
eingefiihrt wurden, aber schon kurz nach ihrem Eintreten die Beziehung aufga-
ben. Ihren Kontakt zur Gruppe intensivierten sie anschliefiend und verliefien die 
Gruppe nicht, - wie zu erwarten gewesen ware. Dieser Verlauf fiel in der Aus-
wertung zwar auf und fiihrte zu verschiedenen Hypothesen, konnte jedoch auf 
der Basis des Interviewmaterials nicht abschliefiend rekonstruiert werden, da die 
Paar- und Gruppeninteraktionen in dieser Hinsicht in den Interviews zu wenig 
transparent wurden. 

Bei der Interaktionsanalyse der Gruppenstruktur wurde als eines der zentra-
len Ergebnisse deutlich, dass Madchen und junge Frauen - sofern sie innerhalb 
der Gruppe eine Partnerschaft eingehen - von Gewalt durch ihren Partner be-
troffen sind. Es wurde zudem erkennbar, dass einige Madchen und junge Frauen 
der Gruppe - vermutlich unbewusst - auf diese Gefahrdung reagieren, indem sie 
Liebesbeziehungen innerhalb der Gruppe, der sie angehoren, vermeiden. Daraus 
kann die Hypothese im Hinblick auf die biographischen Fallrekonstruktionen for-
muliert werden, dass die Paarheziehungen nach Eintritt in die Szene aufgegeben 
wurden, nachdem die potenzielle oder offensichtliche Bedrohung durch Gewalt 
durch die jeweiligen Partner erkennbar wurde. Bei der Uberprufung dieser Hypo
these in den biographischen Einzelfallen zeigte sich zusatzlich, dass viele der Mad
chen und jungen Frauen, die eine Paarbeziehung in ihrer Gruppe aufrecht erhal-
ten, von korperlichen Misshandlungen und/oder sexualisierter Gewalt durch ihre 
Partner betroffen sind. Diese Gewalttatigkeiten wurden zwar von einzelnen Bio-
graphinnen durchaus thematisiert, doch erst die Vergleiche von biographischen 
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und gruppenbezogenen Fallen eroffneten die Perspektive auf die strukturierende 
Dimension dieser Gewaltformen in rechtsextremen Jugendcliquen. 

D.h. erst der Vergleich der Falle - deren Falldefinition unterschiedlich ist, die 
aber den gleichen Gegenstandsbereich betreffen -, ermoglichte im Hinblick auf 
einzelne Phanomene eine bessere Einordnung dieser Phanomene und es gelang so 
die Formulierung weiterfuhrender Erklarungsansatze. Dies gelang insbesondere 
deshalb, weil das jeweils fallspezifische Material zunachst (a) unabhangig vonein-
ander und (b) entsprechend der jeweiligen Erfordernisse der Datenbasis im Fo-
kus auf die Falldefinition rekonstruiert wurde, ohne dass Hypothesen von einem 
zum anderen Material iibertragen wurden. Erst im zweiten Schritt liefien sich die 
aus den verschiedenen Datenmaterialien gewonnenen Forschungsergebnisse mit-
einander in Beziehung setzen. Die (fallspezifischen) Ergebnisse konnten auf diese 
Weise erweitert, differenziert und belegt werden. 

6. Resiimee 

Die Triangulation von unterschiedlichen Erhebungsmethoden ermoglicht auch 
bei einem fallrekonstruktiven Vorgehen umfassendere Erfassungs- und Erkla-
rungsmoglichkeiten eines Falles, da jeweils unterschiedliche Perspektiven auf den 
Fall in die Rekonstruktion einfliefien. Triangulation ist daher sinnvoU und wird 
auch haufig angewendet. Fiir das fallrekonstruktive Vorgehen ist hervorzuheben, 
dass es von Bedeutung ist, das erhobene Datenmaterial zunachst unabhangig von-
einander zu rekonstruieren, um dadurch dessen jeweilige Entstehungs- und An-
wendungsstrukturen aufzuschliisseln. Erst v^enn dieser Schritt erfolgt ist, konnen 
sie in die Fallrekonstruktion einbezogen und als Erweiterung der Datenbasis zur 
Erschliefiung der Fallstruktur verwendet werden. Ebenso konnen bei einem fall
rekonstruktiven Vorgehen Falle mit unterschiedHcher Falldefinition ,trianguliert' 
werden. Dies setzt ebenfalls voraus, dass die einzelnen Falle zunachst rekonstru
iert wurden. Nach abgeschlossener Fallrekonstruktion konnen Falle dann unter 
Einbeziehung der Forschungsfrage im Hinblick auf Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede verglichen werden. Es konnen so Erkenntnisse liber den untersuchten 
Gegenstandsbereich erweitert werden, um der ,theoretischen Sattigung' (vgl. Gla-
ser/Strauss 1967) des Forschungsfeldes naher zu kommen. 

Anmerkung 

1. Vgl. den Uberblick der kritischen Einwande in Flick 1995: 432f, 
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