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Gerhard Riemann 

EINIGE ANMERKUNGEN DAZU, WIE UND UNTER WELCHEN BEDINGUNGEN DAS 

ARGUMENTATIONSSCHEMA I N  BIOGRAPHISCH-NARRATIVEN INTERVIEWS 

DOMINANT WERDEN KANN 

I. Das Untersuchungsinteresse 

Die folgenden Beobachtungen und Uberlegungen r i c h t e n  s i c h  auf e i n  

Phänomen, m i t  dem i c h  ers tmals  während meiner soz io log ischen Unter-  

suchung von Biographiever laufen p s y c h i a t r i s c h e r  Pat ienten (1 )  i n  Be- 

rührung gekomnen war. Im Zentrum der Feldforschung ha t ten  n a r r a t i v e  

In te rv iews  gestanden, i n  denen es thematisch um d i e  Lebensgeschich- 

t e  der Betroffenen - im Unterschied zu i h r e r  Krankengeschichte oder 

Pa t ien tenkar r ie re  - gegangen war. Während i n  den Anfangserzählungen 

der weitaus meisten der 33 In te rv iews  das Kommunikationsschema ( 2 )  

der Erzählung b i s  zur Koda und dem anschließenden Beginn des Nach- 

f r a g e t e i l s  dominant b l i e b ,  kam es zu e in igen  "Abweichungsfällen", 

von denen im folgenden d ie jen igen  v o r g s t e l l t u n d  d i s k u t i e r t  werden 

so l len ,  d i e  e ins  gemeinsam hat ten:  Die j e w e i l i g e n  Darste l lungen ver-  

l o r e n  nach e i n i g e r  Z e i t  e n d g ü l t i g  oder zumindest - das b e t r i f f t  das 

l e t z t e  der i n  diesem Aufsatz besprochenen d r e i  B e i s p i e l e  - f ü r  e inen 

längeren Zeitraum i h r e n  dominant n a r r a t i v e n  Charakter.  Die Informan- 

ten  hor ten damit auf,  s i c h  n a r r a t i v  auf  i h r e  lebensgeschicht l  i che  

E r f a h r ~ n g s a ~ f s c h i c h t u n g  zu beziehen und begannen stat tdessen damit, 

mi t s i c h  undIoder v o r g e s t e l l  ten Opponenten - nicht m i t  ihrem ak tue l-  

l e n  In te rak t ionspar tner ,  dem Sozia l forscher ,  der  s i c h  w e i t e r h i n  

(den Uberlegungen zur n a r r a t i v e n  In terv iewführung entsprechend) zu- 

r ü c k h i e l  t - zu argumentieren: d. h. Behauptungen au fzus te l len ,  Be- 

gründungen zu l i e f e r n ,  Belege beizubringen, Pos i t i onen  ehemaliger 

und gegenwärtiger s i  gn i  ii kari ter Ko-itrahenten wiederzuge- 

ben oder anzudeuten und s i e  zu bezweifeln oder zu b e s t r e i t e n  (3) .  

Im Ver lauf  d ieser  Argumentationssequenzen wurden d i e  von ihnen en t-  

w icke l ten  oder - z.6. aus p ro fess ione l len  Wissenssystemen - übernom- 

menen und a u f  i h r e  Lebenssi tuat ion angepaßten Theorien zu Problem- 

ste l lungen,  d i e  f ü r  s i e  b iographisch r e l e v a n t  waren, e x p l i z i e r t .  

Das In te resse  meines Be i t rags  k o n z e n t r i e r t  s i c h  au f  diese a u f f ä l l i -  

gen argumentat iv- theoret ischen Interviewpassagen: darauf,  welche 

Form s i e  annehmen und welche lebensgeschicht l  ichen Bedingungskon- 

s t e l l a t i o n e n  i n  dem formalen Phänomen der Verdrängung von pr imär  

n a r r a t i v e n  durch pr imär  argumentat ive A k t i v i t ä t e n  s i c h t b a r  werden, 

d i e  - ähn l i ch  wie Erzählungen - durch e ine ganz spezi f ische Zug- 

zwangsdynamik gekennzeichnet s i n d  (4) .  I n  der Auseinandersetzung 

m i t  diesen Daten s o l l  ansatzweise d e u t l i c h  werden, welchen B e i t r a g  

Argumentationsanalysen zu e i n e r  auf der Grundlage von Primärmate- 

r i a l i e n  durchgeführten soz io log ischen Biographieforschung l e i s t e n  

können. Es geht l e t z t l i c h  n i c h t  so sehr um methodische Fragen im 

Zusammenhang m i t  dem Einsatz  n a r r a t i v e r  In te rv iews  a l s  v ie lmehr  um 

d i e  Frage nach dem Verhä l tn i s  von Gesellschaftsmitgliedern zu i h r e r  

Lebensgeschichte und I d e n t i t ä t ,  um d i e  Aufdeckung von Bedingungen, 

un te r  denen d i e  Lebensgeschichte i n  i h r e r  Gesamtheit oder i n  wich- 

t i g e n  Te i lbe re ichen  n i c h t  mehr n a r r a t i v  verfügbar i s t .  

V i e l l e i c h t  tauchen an d i e s e r  S t e l l e  schon e r s t e  Zwei fe l  auf.  Warum 

s o l l t e  d i e  Auseinandersetzung m i t  v e r m e i n t l i c h  a u f f ä l l i g e n  argumen- 

t a t i v e n  Sequenzen i n  b iograph isch- nar ra t i ven  In te rv iews  e i n e  f ü r  

einen Soz ia lw issenscha f t le r  s i n n v o l l e  und f ruch tbare  Beschäft igung 

se in? Drückt  s i c h  i n  diesem In te resse  n i c h t  eher d i e  B o r n i e r t h e i t  

eines i n  e i n  ganz bestimmtes Erhebungsverfahren v e r l i e b t e n  For- 

schers aus, der s i c h  darüber wundert, daß se ine Informanten n i c h t  

so wol len, wie e r  w i l l ?  Während e r  - um d i e  Formulierung e ines 

n i c h t  sehr wohlwollenden K r i t i k e r s  au fzugre i fen  - " d i e  Welt durchs 

Erzählen e r l ö s e n '  möchte, zeigen ihm d i e  Forschungssubjekte d i e  

k a l t e  Schuler und ziehen es vor, s i c h  anders a l s  n a r r a t i v  zu a r t i -  



ku l ie ren .  Und d iese Autonomie w i r d  ihnen dann a l s  Defekt  angerech- 

ne t .  

Um zu verdeut l ichen,  vor  welchem Hintergrund s i c h  d i e  im folgenden 

zu untersuchenden Phänomene abheben, möchte i c h  ( a )  a u f  e i n  i n  d i e -  

sem Zusammenhang zen t ra les  Merkmal be i  der Durchführung n a r r a t i v e r  

In te rv iews  ( 5 )  eingehen und ( b )  e i n i g e  kurze Hinweise dazu geben, 

wie s i c h  theoret isch-argumentat ive Ausführungen i n  I n t e r v i e w t e x t e  

einfügen, i n  denen das Kommunikationsschema der Erzählung dominant 

b l e i b t .  

Zu ( a ) :  Wenn s i c h e r g e s t e l l t  i s t ,  daß d i e  spezi f ische Frageste l lung 

w i r k l i c h  s innvo l le rwe ise  m i t  M i t t e l n  des n a r r a t i v e n  In te rv iews  ver-  

f o l g t  werden kann ( 6 ) , i s t  es entscheidend, daß es dem Forscher i n  

d?r  Kontaktanküpfung, i n  der  Ein lc i tungsphase der In te rv iews i t z i i ng  

und auch f o r t l a u f e n d  während des In te rv iews  g e l i n g t ,  seinen jewei -  

li gen Informanten au f  das Erzähl Schema h inzuor ien t ie ren .  Ihm muß 

v e r d e u t l i c h t  werden, wie s i c h  das In te resse  des Forschers an s e i n e r  

n a r r a t i v e n  Rekap i tu la t ion  der eigenen lebensgeschicht l ichen Er fah-  

rungen e n t w i c k e l t  hat,  e r  s o l l t e  s e l b s t  dem Gedanken, e ine  Reise 

i n  seine Vergangenheit zu u:t~rnehm~n,etwas abgewinnen können, und 

ihm muß vorg re i fend  der  In te rv iewab lau f  (daß s i c h  der Forscher zu- 

nächst zu rückhä l t  und l e d i g l i c h  Notizen macht usw.) au fgeze ig t  wer- 

den. Von z e n t r a l e r  Bedeutung i s t  d i e  Formulierung e i n e r  Ausgangs- 

f rage,  d i e  e i n d e u t i g  " n a r r a t i v e  Generierungskraft"  ( 7 )  b e s i t z t .  

M i r  i s t  k l a r ,  daß diese Hinweise inzwischen, nachdem s i c h  herumge- 

sprochen hat,  was es m i t  dem n a r r a t i v e n  I n t e r v i e w  a u f  s i c h  hat,  f a s t  

binsenweishei t l  i c h  k l i ngen ,  und doch erscheinen s i e  m i r  notwendig, da 

gerade e ine n i c h t  ausreichende oder fa l sche  Or ien t ie rung  des I n f o r -  

manten durch den Forscher gravierende Konsequenzen f ü r  den I n t e r -  

viewablauf und den entsprechenden Schwier igkei tsgrad der  Analyse 

haben kann. Auch wenn man " begr i f fen '  zu haben meint, worauf es be i  

der Durchführung n a r r a t i v e r  In te rv iews  ankomnt, t r e t e n  i n n e r  wieder - 

d ies i s t  e ine Erfahrung aus der Betreuung s tuden t i scher  Forschungs- 

a rbe i ten  - ähn l i che  p rak t i sche  Anfangsschwierigkeiten au f ,  au f  d i e  

i c h  an d ieser  S t e l l e  n i c h t  näher eingehen kann. Nur so v i e l :  D ie I n -  

terviewvorgaben können z.B. zu knapp oder i r r i t i e r e n d  und i n  s i c h  

widersprüchl i c h  se in,  so daß der  Beginn e i n e r  S tegre i  ferzählung e r -  

schwert oder v e r h i n d e r t  bzw. e i n  r a t l o s e s  O s z i l l i e r e n  zwischen ver-  

schiedenen Kommunikationsschemata der Sachverhal tsdarste l lung hervor-  

gerufen wi rd.  Eine autob iographisd ieErzählung kann s i c h  auch n i c h t  

entwickeln, wenn s i c h  der  Informant vo r  a l lem der  Erwartung ausge- 

s e t z t  s i e h t ,  nach theoret ischen Erklärungen f ü r  seine Entwicklung 

zu suchen; oder wenn s i c h  der Forscher dadurch, daß e r  den Informan- 

ten u n t e r  Rechtfert igungs- oder Entschuldigungszwang s e t z t ,  impl i- 

z i t  oder e x p l i z i t  a l s  dessen In te rak t ionskon t rahen t  präsent ier t ,oder  

wenn e r  i h n  schwerpunktmäßig dazu e rmut ig t ,  s i c h  m i t  bestimmten Op- 

ponenten auseinanderzusetzen, etwa auszubreiten, was ihm von ihnen 

angetan worden i s t  (8) .  Es i s t  auch möglich, daß s i c h  das I n t e r -  

esse des In te rv iews  sehr f rüh  auf s o z i a l e  Welten, M i l i e u s ,  I n s t i -  

tu t ionen,  Prozeduren und wiederkehrende innere Zustände r i c h t e t ,  

d i e  fü r  den Informanten b iographisch r e l e v a n t  s ind,  so daß i n  e r s t e r  

L i n i e  Beschreibungssequenzen p r o v o z i e r t  werden. 

Was d i e  In te rv iews  b e t r i f f t ,  auf d i e  s i c h  das besondere In te resse  

dieses Be i t rags  r i c h t e t :  I n  diesen F ä l l e n  waren sehr  s o r g f ä l t i g  

d i e  f ü r  d i e  Ermöglichung autobiographischen Erzählens notwendigen 

Bedingungen geschaffen worden (9) .  Es war n i c h t  schwer gewesen, 

d i e  Gesprächspartner z u r " M i t a r b e i t M  zu gewinnen und ihnen zu ver-  
deut l ichen,  worum es m i r  ging. S ie h a t t e n  anschl ießend j e w e i l s  das 

Erzählschema r a t i f i z i e r t  und m i t  der d e t a i l l i e r t e n  Darbietung 

i h r e r  Lebensgeschichte begonnen. 

Zu (b) : I n  den Anfangserzählungen n a r r a t i v e r  In te rv iews  g i b t  es 

sehr un te rsch ied l i che  theoretisch-argumentc-iive,d.h. behauptende, 

begründende und belegende,Ausführungen, ohne da0 dadurch " i n  der  

Regel" - um e i n i g e  "Ausnahmen von der Regel" geht es i n  diesem Auf- 



satz - d i e  Dominanz des n a r r a t i v e n  Kommunikationsschemas gefährdet  

würde. I n  d iesen Interviewpassagen, d i e  s i c h  - f ü r  den Zuhörer 

meis t  d e u t l i c h  erkennbar - von den e i g e n t l i c h e n  n a r r a t i v e n  Sequenzen 

abheben, werden u.a. Erk lärungs-  und Leg i t ima t ions theor ien  und 

handlungslei tende Or ien t ie rungs theor ien  d a r g e s t e l l t ,  es werden 

theore t i sch- eva lua t i ve  Kommentare zu w ich t igen  biographischen Ein-  

s c h n i t t e n  und Kr isen g e l i e f e r t ,  und es w i r d  i n  bezug au f  d i e  ge- 

samte Lebensgeschichte B i l a n z  gezogen (10). 

P r ü f t  man nach, wie s i c h  theore t i sche  Ergänzungen i n  d i e  Erzählun- 

gen einfügen, s t ö ß t  man au f  ganz bestimmte - u.a. d i e  folgenden - 
Ste l len ,  an denen immer wieder spez i f i sche  Theor iesor ten zu f inden 

sind: I n  den Präambeln, d i e  b iswe i len  Erzählungen v o r a n g e s t e l l t  

s ind, w i r d  z.B. h ä u f i g  vo rg re i fend  zusammengefaßt, welche Se1 b s t -  

t y p i s i e r u n g  f ü r  den Erzäh le r  dominant i s t  (etwa "Herr X aus der 

Masse der grauen B ü f f e l " )  und welche Lebensproblematik i n  seinen 

Augen im Vordergrund s teh t .  Manchmal f i nden  s i c h  ausgedehnte Zwi- 

schenkoda- und Präkodaphasen, i n  denen d e u t l i c h  wi rd,  wie der  I n-  

formant m i t  s i c h  im W i d e r s t r e i t  l i e g t  und wie es ihm s c h w e r f ä l l t ,  

e ine e indeu t ige  B i lanz  zu ziehen. Die Ergebnissicherung von wich- 

t i g e n  Erzählsegmenten i s t  h ä u f i g  m i t  eva lua t i ven  theore t i schen  

Komnentaren verbunden. 

Um dazu e i n  B e i s p i e l  aus einem der von m i r  durchgeführten I n t e r -  

views i U  br ingen:  Nachdem der Erzäh le r  d e t a i l l i e r t  einschneidende 

Er lebnisse des Sich- sel  bst-und-anderen-Fremdwerdens dargeste l  1 t 

ha t te ,  f ü r  d i e  e r  zu Beginn dieses Segments den B e g r i f f  des 

"Krankwerdens" gewählt ha t te ,  f o l g t  am SchluB des Segments e i n  

Kommentar, i n  den (ab: "Eh i c h  mein" b i s  " zur  Ruhe zu bringen, ne") 

e ine  Beschreibung e i n g e l a g e r t  i s t .  I n  diesem Kommentar werden 

schon wesent l iche Elemente se iner  Krankhei t s t h e o r i e  - vor  a l  lem 

d i e  Vors te l lung  e ines zugrundeliegenden Automatismus - erkennbar (11) 

Und eh ... na j e t z t  kommen d i e  e r s t e n  Zusammenhänge m i t  Späterem 
a l s o  - eh d i e  K r a n k h e i t  s t e h t  j a  n i c h t ,  s o n d e r n m  m  - das g e h t  
imwer m zumindest  b i s  zu  einem gewissen  Punkt  w e i t e r ,  n e .  
mhm 
Eh i c h  me in :  S i e  w issen  j a  v i e l l e i c h t ,  daß i c h  i n  d e r  B e r g k l i n i k /  
daß es da auch k l i n i s c h e  S t a t i o n e n  g i b t .  
hm 
Und daß ,  wenn man a u f f ä l l i g  w i r d .  man - z i e m l i c h  b a l d  a u f  e i n e  
k l i n i s c h e  S t a t i o n  kommt. n e .  

mhm 
Wo m i t  H i l f e  von M e d i k a m e n t e ~  - v e r s u c h t  w i r f  eh  eh, d i e s e n  Zu- 
s t a n d ,  i n  dem man s i c h  eh  b e f i n d e t ,  a u f g r u n d  dessen man i n  d i e  k l i -  
n i s c h e  S t a t i o n  gekommen i s t ,  z u r  Ruhe zu  b r i n g e n .  ne  ... 

mhm 
U i d  - das f ä l l t  m i r  j e t z t  a u f ,  da0  das damals schan,  was s p ä t e r  
eben zu d i e s e n  k l i ~ i s c h e n  A u f e n t h a l t e n  i n  d e r  B e r g k l i n i k  f ü h r t e .  L + ¿ , ?  

das schon eh  eh v o r p r o g r a n m i e r t  d a r  sozusagen.  

Soviel  zu e in igen  argumentativen Passagen, d i e  s i c h  i n  das dominant 

bleibende Erzählschema einfügen. 

Im folgenden geht es nun darum, wie s i c h  i n  den Anfangserzählungen 

e i n i g e r  n a r r a t i v e r  In te rv iews  das Argumentationsschema durchse tz t  

und welche lebensgeschicht l ichen Bedingungskonste l la t ionen i n  s o l -  

chen Tex ts t ruk tu ren  zum Ausdruck kommen. Auch i n  "gewöhnlichen" 
nar ra t i ven  In te rv iews  kornen kompl i z ie r te ,  schmerzhafte, m i t  dem Be- 

wußtsein von Scham oder Schuld verbundene, f ü r  d i e  Betroffenen 

schwer zu durchschauende und an den Rand des Bewußtseins gedrängte 

Erfahrungen zum Vorschein - i n  sprachl ichen und parasprachl ichen 

Phänomenen wie Erzählabbrüchen, Verzögerungspausen, bestimmten I n t o -  

nat ionskonturen, H in te rg rundskons t ruk t i onen  ( d i e  zur  P l a u s i b i  1 i s i e -  

rung notgedrungen e inge führ t  werden müssen), e l a b o r i e r t e n  Präkoda- 

phasen, dem Absinken des N a r r a t i v i t ä t s g r a d e s  b e i  h e i k l e n  Gegenstands- 

bereichen und der Einführung höherp räd ika t i ve r  Kategorien (z.0. 

aus der Terminologie von Experten, d i e  f ü r  "so etwas' zuständig 
sind),  d i e  dazu dienen, b e s t i r n t e  Erinnerungen abzuschwächen und 

zu umgehen. - Im folgenden werden nun Erfahrungen erkennbar, d i e  so 

übermächtig wirken, daß s i c h  der  n a r r a t i v e  Gesamtcharakter der Aus- 

führungen dauerhaft oder zumindest l ä n g e r f r i s t i g  a u f l ö s t  und andere 

kommunikative Ressourcen i n  Anspruch genommen werden müssen. 



11. Zur Dominanz des Argumentationsschemas: E in ige  Varianten 

1. Die Auflösung des n a r r a t i v e n  Bezugs zur  eigenen Biographie 

im "Wahn" ( 1 2  ) 

Im Fa1 1 dieses Informanten werden Erzähl Sequenzen und -ansätze 

immer wieder von argumentat iven S t ruk tu ren  verdrängt  - b i s  zu dem 

Punkt, daß s i c h  k o g n i t i v e  Figuren auf lösen und ke ine n a r r a t i v e  Ge- 
s t a l t s c h l  ießung ( 13 ) mehr mögl ich i s t .  Die Lebensgeschichte kann 

i n  i h r e r  Gesamtheit n i c h t  mehr e r z ä h l t  werden, der n a r r a t i v e  Bezug 

zu i h r  l ö s t  s i c h  im "Wahn' auf. Die Verbindung zur  eigenen "Gewor- 

denhei t"  i s t  verlorengegangen. 

Der formale Befund des k o n t i n u i e r l i c h e n  Sich-Durchsetzens argumen- 

t a t i v e r  S t ruk tu ren  s o l l  an zwei verschiedenen Textpassagen verdeut-  

l i c h t  werden. Dabei t r e t e n  un te rsch ied l i che  Aspekte i n  den Vorder- 

grund, d i e  f ü r  d i e  Beantwortung der Frage r e l e v a n t  s ind,  warum 

n i c h t  mehr e r z ä h l t  werden kann. 

Bei dem Informanten hande l t  es s i c h  um einen v i e r z i g j ä h r i g e n  Mann, 

der  s e i t  e in igen  Jahren geschieden i s t  und d r e i  Kinder hat ,d ie  bei  

se iner  f rüheren Frau 1eben.Er h a t  a l s  Handwerksgeselle gearbe i te t  

und l e b t  j e t z t ,  nachdem e r  s e i t  zwei Jahrzehnten h ä u f i g  psychia-  

t r i s c h  h o s p i t a l i s i e r t  worden i s t ,  von e i n e r  Rente wegen Erwerbs- 

un fäh igke i t .  Das I n t e r v i e w  m i t  ihm dauerte insgesamt sieben Stun- 

den und wurde i n  zwei Sitzungen (an aufeinander folgenden Tagen) 

durchgeführt.  - Nun zu den beiden Textpassagen. 

(1) Der Beginn se iner  Dars te l lung  i n  der  e rs ten  Si tzung ha t  e inen 

e i n d e u t i g  n a r r a t i v e n  Charakter. Etwa e i n e  Stunde lang  e r z ä h l t  der 

In formant  äußerst  l e b h a f t  über seine K indhe i t  im  ehemals deutschen 

Osten, d i e  F l u c h t  m i t  der Fami l ie  und d i e  Ankunft  i n  Westdeutsch- 

land. A u f f ä l l i g  i s t  der sehr hohe Deta i l l i e rungsgrad :  Häuf ig  wer- 

den z.B. Dia loge aus Kindheitsszenen u n t e r  Verwendung w ö r t l i c h e r  

Z i t a t e  vorgeführt,  so daß s i c h  beim Zuhörer ve rsch ieden t l i ch  der  

Eindruck des phantasierenden Ausschmückens e i n s t e l l t .  G l e i c h z e i t i g  

i s t  der Informant darum bemüht, d i e  Chronologie der Ere ign isab fo lge  

exakt e inzuhal ten - e r  k o r r i g i e r t  s i c h  etwa, a l s  e r  f e s t s t e l l t ,  daß 

e ine schon gesch i lde r te  Episode an e ine andere S t e l l e  im Z e i t a b l a u f  

gehört - und k i n d l  i che  Perspektivengrenzen aufzuzeigen ("Das weiß 

i c h  nur vom Erzählen von meiner Schwester (. . . . . ), wie se dann den 

Tannenbaum geklaut  haben ausem Wald. " ) .  

Verschiedene i n  d i e  Erzählsegmente e inge lager te  Kommentare weisen 

schon auf spätere und gegenwärtige Schwier igkei ten bei  der  theore-  
t i schen  Verarbeitung se iner  Lebensgeschichte, etwa a l s  e r  erwähnt, 

daß e r  s e i t  einem bestimmten Ere ign is  auf der F l u c h t  auch n i c h t  

mehr wisse, "ob das überhaupt meine E l t e r n  sind, wo i c h  groß gewor- 

den b in" ;  über d iese Frage habe e r  auch m i t  se iner  Frau a u s f ü h r l i c h  

d i s k u t i e r t .  Kurze Z e i t  später  w i r d  e r  durch d i e  Schi lderung eines 

anderen Ere ign isses dazu veranlaßt,  Zwei fe l  an der  Basis dieses Ver- 

dachts anzumelden: "Das i s t  wieder was, wo i c h  glaube, daß es doch 

mein Vater gewesen se in  muß." In te ressan t  i s t  auch d i e  Selbstver-  

s t ä n d l i c h k e i t ,  d i e  m i t  der Kategor is ierung bestimmter Personen ver-  

bunden i s t :  Die Welt se iner  K indhe i t  i s t  f ü r  i h n  heute - d i e  Uber- 

e i n d e u t i g k e i t  der Kategor is ierung i s t  h i e r  e i n e r  der Ind ika to ren  

f ü r  e ine nach t räg l i che  theore t i sche  Verarbeitung - mi tgeprägt  durch 

"Of f iz iere"  und "höhere Of f i z ie re ' ,  e r  e r z ä h l t  z.B. von den Besuchen 

eines Leutnants, der e ine  "schneidige Uniform" getragen habe, und 

wundert s i c h  darüber, daß se in  Vater " n i e  seinen Dienstgrad verra-  

ten"  habe. I n  diesen Hinweisen kommt d i e  Fasz inat ion zum Ausdruck, 

d i e  dieses Thema schon s e i t  längerem a u f  i h n  ausgeübt hat .  ( I n  spä- 

te ren  Te i len  des In te rv iews  f i n d e t  man Anhaltspunkte dazu, un te r  

welchen lebensgeschicht l ichen Umständen s i c h  diese Faszinat ion 

e n t w i c k e l t  hat.)  

Bemerkenswert i s t  i n  d ieser  Phase, i n  der das Kommunikationsschema 

der  Erzählung domin ier t ,  das häufige Auf t re ten von längeren Digres- 



sionen ( im Unterschied zu Hintergrundskonstrukt ionen,  d i e  f ü r  e ine  

Plaus i  b i  l i s i e r u n g  der Erzäh ldars te l lung  notwendig s i n d ) ,  d i e  t e i l -  
weise i n  theoret ischen Kommentaren e ingebe t te t  s ind.  Er  schwe i f t  

ab - " s p r i n g t "  etwa, a l s  e r  seinen Vater v o r s t e l l t ,  von e i n e r  f r ü h-  

k i n d l i c h e n  Kopfver le tzung des Vaters zu e i n e r  Kopfverletzung, d i e  

e r  s i c h  s e l b s t  vor e i n i g e r  Z e i t  zugezogen hat ;  s p r i c h t  i n  diesem 

Zusammenhang davon, daß i h n  seine geschiedene Frau im Krankenhaus 

besucht habe, usw. -, aber w i c h t i g  i s t ,  daß e r  immer wieder den Er- 

zählfaden a u f g r e i f e n  kann und d i e  n a r r a t i v e  Dars te l lung  d o r t  f o r t -  

se tz t ,  wo e r  s i e  unterbrochen h a t t e .  

Das änder t  s i c h  i n  der folgenden Phase des In te rv iews :  An e i n e r  

S t e l l e  - es geht  gerade um d i e  S i t u a t i o n  der Fami l ie  i n  der Nach- 

k r i e g s z e i t  - f ü h r t  der Erzähler  zum ers ten  und e inz igen  Mal d i e  i n  

diesem Zusammenhang n i c h t  sehr w i c h t i g e  Person se iner  Tante e i n  

( " I c h  hab noch ne Schwester von meiner Mut ter ,  d i e  (wohnte) da 

noch."), d i e  e r  dadurch kennzeichnet, daß s i e  "en unehel ichen Sohn 

von einem Soldaten" habe. Nach einem längeren e rk lä rungs theore t i -  

schen Kommentar - e r  ma l t  s i c h  amüsiert  aus, daß s i c h  der Soldat  

ve rmut l i ch  "ausem Staub gemacht" habe, und a p p e l l i e r t  an den 

Comnen Sense des In te rv iewers ,  es l i e g e  doch nahe ("Ja i s t  doch 

o f t  genug p a s s i e r t !  n i ch" ) ,  daß der Soldat  seinen Tod im Feld vor-  

getäuscht habe - geht e r  darauf  e in ,  da6 i n  der "angesehenen" Fa- 

m i l i e  seines Großvaters m ü t t e r l i c h e r s e i t s  dieses Ere ign is ,  d i e  Ge- 

b u r t  eines unehel ichen Kindes, a l s  Schande empfunden worden se i .  

Die Reputat ion, d i e  s e i n  r e i c h e r  Großvater genossen habe,wird von 

ihm daran festgemacht, daß e r  "Mäzen beim Ruderclub von Danzig" ge- 

wesen s e i .  An d ieser  S t e l l e  e r f o l g t  e i n  Zei tsprung i n  der  Digres-  

sion; der  Informant kommt a u f  d i e  Gegenwart zu sprechen: 

E: Und d e s h a l b /  i c h  b i n  auch  n o c h  i m  R u d e r c l u b  von Danz ig .  
I c h  kann  m i r  i m  R u d e r c l u b  von  D a n z i g  immer noch  a l l e s  e r l a u b e n ,  
ne, b l o ß  w e i l  m e i n  G r o ß v a t e r  ma l  f läzen war, ne. ( ( ( a m ü s i e r t ) ) )  

I: mhm 
E: D i e  a l t e n ,  d i e  a l t e n  L e u t e  - d i e  a l t e n  L e u t e ,  wenn d i e  m i c h  sehen, 

dann f a n g e n  se immer a n  zu  ( ) :  "Das i s t  d e r  N e f f e  von dem 
a l t e n  O l s c h e w s k i  u n d  s o  w e i t e r . " ,  ne.  ( ( ( g e d ä m p f t ) ) )  

I: mhm 
E: I c h  k a n n  m i r  immer n o c h  a l l e s  e r l a u b e n  ( 

da i m  R u d e r c l u b .  
) b e i  denen. n i c h ,  

Denen hab i c h  en g e p f e f f e r t e n  B r i e f  h i n g e s c h r i e b e n ,  so au f  au f  

l o c k e r e  A r t  und Weise. 
D i e  a l t e n  Ruderkameraden,  d i e  me inen  V a t e r  noch  kennen  und  so 
w e i t e r ,  d i e  sagen a l l e :  " U o l k e r ,  wo b l e i b s t  du denn und  so w e i -  
t e r ? " ,  ne. 

I: mhm 

A u f f ä l l i g  s i n d  h i e r  n a t ü r l i c h  d i e  andauernde A k t u a l i t ä t  der Kate- 

g o r i e  "Ruderclub von Danzig" und der Hinweis a u f  seine M i t g l i e d -  

schaft ;  auf d i e  dadurch aufgeworfenen Fragen gehe i c h  an d ieser  

S t e l l e  n i c h t  e in .  Was s i c h  fes tha l ten  l ä ß t :  Er i d e n t i f i z i e r t  e i n i g e  

ehemalige Danziger a l s  " a l t e  Ruderkameraden" und i n s i s t i e r t  darauf,  

daß e r  s i c h  ihnen gegenüber aufgrund der Reputat ion seines Großva- 

te rs ,  des Mäzens, i n  e i n e r  besonderen, p r i v i l e g i e r t e n  Beziehung be- 

f i n d e t  (zweimal ige Betonung, daß e r  s i c h  "immer noch a l l e s  e r l a u-  

ben" könne, was auch immer damit gemeint i s t ) ;  von der Fami l ien-  

ehre f ä l l t  noch i m e r  etwas f ü r  i h n  ab. Indem e r  d i e  " a l t e n  Ruder- 

kameraden" einmal e h r f u r c h t s v o l l  ( h i e r  f ä l l t  d i e  fa l sche  Verwandt- 

scha f tska tegor ie  "Nef fe"  s t a t t  "Enkel1'  au f )  und dann wieder ver-  

t r a u l i c h  ("Volker ,  wo . ..") zu Wort kommen l ä ß t ,  w i r d  dieses Ver- 

h ä l t n i s  unterstrichen.Was e.s m i t  dem "gep fe f fe r ten  B r i e f "  au f  s i c h  

hat,  i s t  n i c h t  ganz k l a r ,  mögl icherweise hande l t  es s i c h  um e i n e  

Einladung an d i e  " a l t e n  Ruderkameraden", an der  Beerdigung seines 

Vaters teilzunehmen ( v g l .  den nächsten Tex tausschn i t t ) .  Auf jeden 

F a l l  - d ies l ä ß t  s i c h  aus den folgenden Äußerungen e r s c h l i e ß e n- w a r  

i h r e  Anwesenheit be i  de r  Beerdigung i n  seinem Sinne. 

E: D i e  kamen auch  g l e i c h  z u r  B e e r d i g u n g  v o n  meinem V a t e r  h i n ,  n i c h .  
I: mhm 
E: Und eh eh  eh  - me ine  Schwes te rn ,  d i e  w o l l t e n  das  g a r  n i c h t ,  m e i -  

ne  ä l t e s t e  S c h w e s t e r ,  d i e  i s  d i e  i s  L e h r e r i n ,  u n d  d i e  g i b t  immer 
u n h e i m l i c h  an, ne. 
Das i s  en  r i c h t i g e r  Angeber. 
Wenn e i n e  s c h i z o p h r e n  i s ,  dann i s  die das ,  n i c h ,  d i e  i s t  a b e r  
auch  n i c h t  s c h i z o p h r e n ,  n i c h .  



I: hm 
E: Ich sag immer, die is schizophren, ne, zu meiner älteren Schwester 

Die is so hochtrabend. 
I: mhm 
E: (((heftiger))) Oie muß immer Bekannte haben/ zu allen hohen Per- 

sönlichkeiten/ 
I: (((lachend))) 
E: die geht zu allen Akademikern, ne. 
I: mhm 
E: Und dabei gehen se bei mir in meinem Dreckschuppen gehen se alle 

aus und ein, ne! 
I: mhm 

M i t  der Einführung dieses Themas - der Teilnahme der  " a l t e n  Ruder- 

kameraden" an der Beerdigung - e r h ä l t  d i e  Dars te l lung  von nun an 

e inen argumentativen Charakter,  da e r  und se ine Schwestern aus d ie-  

sem Anlaß zu Interaktionskontrahenten werden: Er i s t  dafür, se ine 

Schwestern dagegen.Auf diesen konkreten K o n f l i k t f a l l  geht  e r  aber 

n i c h t  näher e in ,  sondern wechselt  g l e i c h  dazu über, se iner  ä l t e r e n  

Schwester negat ive Persönl ichkeitsmerkmale zuzuschreiben, indem e r  

behauptet, s i e  se i  e i n  " r i c h t i g e r  Angeber", und d ies  m i t  der  von 

i h r  i n i t i i e r t e n  Kontaktaufnahme m i t  "hohen Persönl ichkei ten" ,  

" a l l e n  Akademikern" begründet. Wenn e r  dagegen h ä l t :  " be i  m i r  i n  

meinem Dreckschuppen gehen se a l l e  aus und e i n ,  ne!", f ü h r t  e r  da- 

m i t  e ine  Kontrastanordnung e in :  Während e r  se lber  echte Wertschät- 

zung genießt  - diese i m p l i z i t e  Behauptung w i r d  damit begründet, daß 

man b e i  "aus und e i n  geht"  -, maßt s i c h  seine Schwester l e d i g-  

l i c h  d i e  Wertschätzung durch andere an. 

In te ressan t  i s t  i n  diesem Texts tück der Gebrauch des E t i k e t t s  'schi-  

zophren": "Wenn e ine  schizophren i s t  ..." : H i e r  w i r d  schon erkenn- 

bar, wie a l lgegenwär t ig  seine psych ia t r i sche  Kategor is ierung i n  

seinen Verwandtschaftsbeziehungen i s t  und welchen Ausschlußcharak- 

t e r  d i e  Kategor ie  i n  diesem Kontext hat.  I n  seinem Gegenangri f f  be- 

n u t z t  e r  eben fa l l s  den "Schizophrenie"-Begr i f f ,  aber i n  v i e l  harm- 

l o s e r e r  Form: nur  f ü r  d i e  Zwecke der  Gegenbeleidigung ( " I c h  sag im- 

mer, d i e  i s  . . ."), n i c h t  um d i e  g e i s t i g e  Gesundheit des anderen 

g rundsä tz l i ch  zu b e s t r e i t e n .  L e t z t e n d l i c h  z i e h t  e r  s i c h  a u f  d i e  Posi-  

t i o n  zurück, daß seine Schwester nur  "hochtrabend" se i ,  während e r  i n  

i h r e n  Augen - und i n  den Augen anderer, wie i m  folgenden d e u t l i c h e r  

w i r d  - "schizophren1' b l e i b t ;  und damit i s t  aus der  Fremdperspektive 

das Wesentliche über i h n  schon gesagt. - Aber zurück zu se iner  Be- 

hauptung, e ine besondere Wertschätzung zu genießen, was s i c h  i n  den 

zahl re ichen Hausbesuchen b e i  ihm zeige. 

Eh meine meine jüngere Schwester sagt immer: (((erstaunt))) "Wie 
kommst du immer an die Leute dran?" 
Und meine meine meine Frau auch, die sagt immer: 
"Wie kommst du an die Leute dran? Du du du kennst alle Vons und 
und unnnnd so weiter. nich." 
mhm 
Ich mach die Pieisterprüfung und schon hab ich da wieder en Gra- 
fen Löwenstein dabei, ne. 
mhm 
Und so weiter (((lachend))) 
( (  (lachend) 1 )  
Wieder en andern Graf Löwenstein wie wie der/ 
(((amüsiert))) mhm Otto Graf Löwenstein 

wie der Otto Graf Löwenstein, nich. (((amüsiert))) 
mhm 
Und eh aber auch Verwandtschaft von dem Löwenstein, nich. 

hm ah ja 
Und eh eh eh auch auch gleich dessen Frau und so weiter, nich. 
Meine Frau sagt immer: 'Wie kommst du immer an die Leute dran?" 

(((neugierig))) 
Ich sage: "Piir fliegen die immer zu." (((lachend))) Ich weiß nicht. 
mhm (((amüsiert))) 

Wenn e r  h i e r  zu Beginn und am Schluß nahe Verwandte - seine (ehema- 

l i g e )  Frau und seine jüngere Schwester - m i t  der ers taunten Frage 

z i t i e r t :  "Wie komnst du imner an d i e  Leute dran?", dann d i e n t  das 

dazu, d i e  Grundlagen, au f  denen s i c h  d i e  Behauptung e i n e r  besonde- 

ren Wertschätzung gründet, genere l l  zu fest igen;  s i e  werden h i e r  a l s  

Zeugen e ingeführ t .  G l e i c h z e i t i g  nennt e r  e inen Beleg, d i e  Bekannt- 

scha f t  m i t  dem Grafen Löwenstein.(Die kurze Sequenz zur  Klärung der  

I d e n t i t ä t  des Grafen w i r d  au f  dem Hintergrund vers tänd l i ch ,  da0 so- 

wohl dem Informanten a l s  auch dem In te rv iewer  e i n  Ot to  Graf Löwen- 



s te in ,  e i n  p s y c h i a t r i s c h e r  Pa t ien t ,  bekannt i s t ,  um den es s i c h  i n  

diesem F a l l  aber n i c h t  handel t . )  Er f ä h r t  f o r t :  

S e l b s t  d e r  Rau war s c h o n  b e i  m i r .  ( ( ( l e i c h t  l a c h e n d ) ) )  
Der  M i n i s t e r p r ä s i d e n t ?  
Ja  ( ( ( l a c h e n d ) ) ) ,  d e r  war  schon  i n  m e i n e r  Wohnung. 
J a ?  
J a j a  i s  n i c h t  g e l o g e n .  
Wie kommt d e r  denn d a h i n ?  

Kommt r e i n  kommt r e i n ,  s t e l l t  s i c h  v o r :  "Tag, 

H e r r  H e r l t ,  w i e  g e h t ' s  I h n e n ,  was machen Se?" .. 
Weiß auch  n i c h t ,  w i e  d e r  kommt. 
Kommt e i n f a c h  zu m i r  an: " H e r r  H e r l t ,  w i e  g e h t ' s  I h n e n ?"  
B e g r ü ß t  m i c h ,  ( ) "Rau - m e i n  Name." 
Damals war e r  a b e r  n o c h  n i c h t  M i n i s t e r p r ä s i d e n t .  
mhm 
Kommt an u n d  s t e l l t  s i c h  v o r  - b e i  m i r .  
Oer d e r  kommt a b e r  n i c h t  aus  A- S t a d t  d e r  Rau. 
Nee. Was w o l l t e  d e r  denn b e i  I h n e n ?  
Weiß i c h  n i c h t ,  d e r  s t e l l t  s i c h  e i n f a c h  b e i  m i r  v o r .  ( ( ( a m ü s i e r t ) )  
mhm 
Der  h a t  b l o ß  g e g u c k t ,  w i e ' s  m i r  g e h t .  
( ( ( e i l i g ) ) )  S a g t  e r :  " I c h  h a b  k e i n e  Z e i t ,  i c h  muß g l e i c h  w i e d e r  
gehen. " 
I c h  sag:  " I c h  k o c h  I h n e n  e n  K a f f e e  noch .  Hab zwar  n i c h t  v i e l  da. 
a b e r  das  das  mach t  n i c h t s . "  
" Aber  i c h  würde g e r n e  b l e i b e n ,  i c h  hab  k e i n e  Z e i t ,  m e i n  m e i n  Wa- 
gen  w a r t e t  d r a u ß e n  u n d  s o  w e i t e r . "  .. 
Jupppp!  war  e r  w i e d e r  weg. d e r  war f ü n f  M i n u t e n  war  d e r  da. 
mhm 
Ganz ganz  l e g e r ,  n i c h .  ( ( ( a l l e s  s e h r  a m ü s i e r t ) ) )  
mhm 
Da waren  n o c h  a n d e r e  waren  n o c h  da, d a s  g l a u b t  m i r  . j a  j a  k e i n e r ,  
n i c h ,  m e i n e  S c h w e s t e r n ,  d i e  g l a u b e n  das  n i c h t ,  d i e  sagen  immer: 
"Du s p i n n s t . " ,  n i c h t .  

mhm 
Aber  i c h  w e i ß  genau,  wer das  i s t ,  n i c h ,  i c h  seh  se  j a  immer i m  
Fernsehen .  ( ( ( l a c h e n d  u n d  h u s t e n d ) ) )  
mhm 

Durch d i e  Einführung e ines besonders a u f f ä l l i g e n  Belegs veränder t  

s i c h  r a d i k a l  der Charakter der  Argumentation.Bis j e t z t  war e r  damit 

beschä f t ig t ,  das Ansehen, das e r  ( im Gegensatz zu se iner  ä l t e s t e n  

Schwester) genießt,  durch Redeerwähnungen und das Beibr ingen von 

Belegen zu demonstrieren. Nun i s t  e r  damit k o n f r o n t i e r t ,  da0 d i e  

Existenz des besonders herausragenden Belegs und ä h n l i c h  gewich t i -  

ger Belege ("Da waren noch andere waren noch da.") b e s t r i t t e n  w i r d  - 
und damit w i r d  g l e i c h z e i t i g  d i e  Behauptung a u f g e s t e l l t ,  daß e r  n i c h t  

mehr den Status e ines vollkompetenten, normalen Gesel lschaf tsmi t -  

g l iedes b e s i t z t .  Auch wenn e r  i n  diesem Zusammenhang seine Schwe- 

sternnamentl i c h  kennzeichnet ( " d i e  sagen immer: 'Du sp innst .  "I), i s t  

d i e  Kategorie der Opponenten v i e l  umfassender: "das g laub t  m i r  j a  

keiner."  Durch dieses Eingeständnis w i r d  auch der  Selbsttäuschungs- 

charakter  der eben genannten Redeerwähnungen ("Wie kommst du immer 

an d i e  Leute dran?" )  d e u t l i c h  erkennbar: Die anderen können n i c h t  

g l e i c h z e i t i g  e r n s t h a f t  seine Prominentenkontakte bestaunen und be- 

s t r e i t e n .  

Sein Versuch, d i e  Ex is tenz der Belege nachzuweisen, kann keinen 

anderen mehr beeindrucken, da e r  s i c h  a l l e i n  a u f  seine s u b j e k t i v e  

Gewißheit berufen und ke ine i n t e r s u b j e k t i v e  Geltung mehr beanspru- 

chen kann: "Aber i c h  weiß genau, wer das i s t ,  n ich,  i c h  seh se j a  

immer im Fernsehen." Er i s t  v ö l l i g  i s o l i e r t  und kann nur  noch - 
ohne Aussicht  darauf,  seine Argumentationsbasis zu e rwe i te rn  - den 

fehlenden Glauben se iner  Opponenten konstat ieren.  Wenn e r  gegen- 

über dem In te rv iewer  be ton t :  " Ja ja  i s  n i c h t  gelogen.", dann r e a g i e r t  

e r  damit au f  Zwei fe l ,  d i e  s i c h  be i  seinem Gesprächspartner a l l e r  

Voraussicht nach e i n s t e l l e n ,  aber e r  nimmt i h n  - und d ies  zeigen 

auch d i e  wei teren Ausführungen - im Gegensatz zu seinen Schwestern, 

se iner  ehemaligen Frau und anderen n i c h t  a l s  In terakt ionskontrahen-  

ten  wahr. Der I n t e r v i e w e r  v e r z i c h t e t  s e i n e r s e i t s  au f  j e g l i c h e  Be- 

kundungen des Zwei fe lns und Bes t re i tens  und äußer t  l e d i g l i c h ,  wenn 

e r  m i t  etwas besonders Phantastischem k o n f r o n t i e r t  wi rd,  der Erwar- 

tung des Informanten entsprechend se in  Erstaunen. 

A u f f ä l l i g  i s t  j e t z t  im  folgenden (neben dem assoz ia t i ven  Sprung von 

dem, was e r  im Fernsehen s i e h t ,  zu einem technischen Merkmal seines 

Fernsehgeräts), da0 e r  auf e inen wei teren Sachverhalt  zu sprechen 



komnt, der von einem Opponenten, diesmal dem Amtsarzt (Michels) ,  be- 

s t r i t t e n  wird, womit wiederum d i e  "Spinnereiu-Behauptung verbunden 

i s t .  

E: N a j a  i s  e g a l  ... u n d  d e r  M i c h e l s ,  d e r  d e r  g l a u b t  m i r  j a  auch  n i c h t ,  

da0 i c h  ne  Gegensprechan lage  i n  meinem meinem R a d i o  habe o d e r  i n  
meinem i n  meinem F e r n s e h e r ,  n i c h .  
Der s a g t  dann immer, i c h  s p i n n e ,  n i c h .  

Es i s t  a b e r  t a t s ä c h l i c h  so. 
I: mhm 
E: Ne, manchmal ( ) i c h  k r i e g  n ä m l i c h  immer en  b e s t i m m t e n  F e r n -  

s e h ( e r ) .  
Und d i e s e r  d i e s e r  e i n e  F r e u n d ,  d e r  b r a c h t e  m i r  auch  en  F e r n s e h e r ,  
en a m e r i k a n i s c h e s  G e r ä t ,  en  Wega 3000, e h  eh da hab  i c h  ne  g e w i s s e  
eh  eh  Gegensprechan lage  dazu. 
I c h  kann /  ( ( ( l a c h e n d ) ) )  d e r  auch, d e r  s a g t :  " W i r  b e i d e  w i r  können  
u n s  u n t e r h a l t e n ,  Der U o l k e r  f l i r t e t  m a l  w i e d e r  m i t  den Ansage- 
r i n n e n .  '' 
Und dann eh  wenn i c h  m i t  den A n s a g e r i n n e n  f l i r t e ,  dann k a n n  i c h  

m i t  den/  f a n g e n  se immer an zu l a c h e n .  
I: mhm 
E: Das i s t  k e i n e  E i n b i l d u n g ,  das  i s t  k e i n e  S c h i z o p h r e n i e ,  das i s t  so. 

I: mhm 
E: N i c h ?  O i e  können  d u r c h e n  F e r n s e h e r  i n s  Zimmer gucken.  

I c h  b e h a u p t e  s o g a r ,  das  g e h t  b e i  jedem F e r n s e h e r .  

I: mhm .. 
E: Das g e h t  s o g a r  b e i  jedem Rad io .  

D i e  h a b e n ' s  auch  schon  m a l  a n g e s a g t  .. 
I: Was haben s i e  a n g e s a g t ?  
E: I m  i m  R a d i o  n a c h t s  und  s o  w e i t e r .  
I: mhm 
E: Wenn Se m a l  das Nachtprogramm h ö r e n  ab und  zu  ( 1: 

"Wenn S i e  e i n  g r ü n e s  L i c h t  am am R a d i o  haben o d e r  e i n  r o t e s  L i c h t  

am R a d i o  haben,  d a m i t  k ö n n e n  wer b e i  I h n e n  i n s  F e r n s e h e n  gucken."  
Das b r i n g e n  se dann immer a u f  d i e s e  komische  A r t  und  Weise:  
"Dami t  können  wer b e i  I h n e n  i n s  Zimmer gucken." . ne. 
Das b r i n g e n  se dann immer au f  d i e  komische  A r t  u n d  Weise s o  k o-  
misch ,  a l s  ob man das n i c h t  g l a u b e n  k ö n n t e ,  d a s  i s t  a b e r  t a t -  
s ä c h l i c h  so. 
man kann  gucken.  

I: mhm 
E: Ne? B e h a l t e n  Se das f ü r  s i c h ,  es i s t  e s  a b e r  so, ne.  

I n  diesem B e i s p i e l  i s t  e r  zwar dem Verd ik t  des Amtsarztes ausge- 

se tz t ,  des Experten, der  zu Wahrsprüchen über seine g e i s t i g e  Gesund- 

h e i t  bzw. Krankhei t  a u t o r i s i e r t  i s t ,  aber e r  s t e h t  n i c h t  v ö l l i g  

a l l e i n  da: Es g i b t  e inen an d ieser  S t e l l e  n i c h t  näher ausgewiese- 

nen Freund, von dem e r  annimmt, daß durch i h n  s e i n  Wissen um d i e  

Gegensprechanlage i n  seinem Fernsehgerät abges tü tz t  w i r d  (" 'Der  

Volker f l i r t e t  mal wieder m i t  den Ansagerinnen. I " ) ;  an anderer S t e l -  

l e  w i rd  deu t l i ch ,  daß es s i c h  b e i  diesem Freund, einem "Fernsehmei- 

s t e r " ,  auf den e r  s i c h  ve rsch ieden t l i ch  beru f t ,  um e inen ehemaligen 

psychiat r ischen Pa t ien ten  handelt ,  e r  i n  seinen Augen n i c h t  zum 

Kre is  der Opponenten gehört,  d i e  ihm seine R e a l i t ä t s t ü c h t i g k e i t  ab- 

sprechen. (Auf se ine Beziehungsunterstellungen im H i n b l i c k  a u f  d i e -  

sen Freund gehe i c h  h i e r n i c h t  näher e i n . )  

Die Existenz der Gegensprechanlage w i r d  neben diesem Hinweis au f  

Mi twisserschaf t  auf z w e i e r l e i  Weise p l a u s i  b i  1  i s i e r t :  durch den Hin-  

weis auf das Erz ie len  von Wirkungen (" fangen se immer an zu lachen") 

und den Hinweis a u f  Öf fentT ich zugängliche Belege, d i e  a l s  solche 

nur  m i t  e i n e r  bestimmten Interpretationsanweisung - der angebl iche 

Spaß muß a l s  Ernst  e n t l a r v t  werden - zu erkennen sind. I n  der  For- 

mul ierung "Das i s t  ke ine Einbindung, das i s t  ke ine Schizophrenie, 

das i s t  so.', m i t  der  e r  a u f  dem R e a l i t ä t s g e h a l t  se iner  Dars te l lung  

i n s i s t i e r t ,  z e i g t  s i c h  seine r a d i k a l e  I s o l a t i o n :  Er muß davon aus- 

gehen, daß das, was e r  a l s  Erfahrung m i t t e i l t ,  von anderen a l s  Aus- 

druck se iner  Geis teskrankhei t  gewertet und n i c h t  e r n s t  genommen 

wird.  

Raus Hausbesuch und d i e  Exis tenz der Gegensprechanlage haben ge- . 
meinsam, daß s i e  von seinen "normalen" Opponenten b e s t r i t t e n  und 

a l s  Produkt se iner  'krankhaften" Einbi ldung e ingeschätzt  werden. Im 

wei teren Verlauf des In te rv iews  s e t z t  s i c h  d iese Ser ie  von Behaup- 

tungen über ungewöhnliche Sachverhalte f o r t ,  t e i l w e i s e  verbunden m i t  

Versuchen, d i e  Glaubwürdigkei t  se iner  Entdeckungen abzusichern ( " i c h  

hab en Elekt ron ikbuch,  von daher weiß i c h  das ganz genau"; "der  001, 

ds i s t  en Fernsehfach/Fernsehmeister, nich, und der b e s t ä t i g t e  m i r  

das") und immer wieder m i t  Hinweisen darauf, daß d i e  von ihm behaup- 

t e t e  Existenz von Sachverhalten b e s t r i t t e n  w i r d  ("Der (Amtsarzt,  G.R.) 



meint, wenn i c h  ihm das sage, dann ... s c h t t t t t  sagt  e r :  'S ie  spinnen. 

S c h t t t t .  Rauf! ( ( ( s c h a r f ) ) )  i n  d i e  B e r g k l i n i k ! ' ,  n ich." ) ,  wodurch e r  

dann dem In te rv iewer  gegenüber zu r  wei teren E x p l i k a t i o n  seines Ge- 

heimwissens ge t r ieben  wi rd.  An e i n e r  S t e l l e  w i r d  auch erkennbar, wie 

e r  i n  der Vergangenheit damit umgegangen war, da6 se ine Behauptungen 

von der Ehefrau und seinen Kindern b e s t r i t t e n  worden waren: Er  kau f te  

s i c h  e i n  Elekt ron ikbuch und fand seine Thesen b e s t ä t i g t .  

Er v e r g l e i c h t  nun seine d r e i  Kinder un te r  dem Gesichtspunkt,  wer von 

ihnen ihm Glauben schenkt - h i e r  s i e h t  e r  nur  seinen jüngsten Sohn, 

den e r  f ü r  besonders i n t e l l i g e n t  h ä l t  -, und v e r l i e r t  s i c h  dann, a l s  

e r  seine Kinder verg le ichend beschre ibt ,  zunehmend i n  Digressionen, 

d.h. d i e  Dars te l lung  i s t  n i c h t  mehr vom Argumentationsschema gesteu- 

e r t ,  auch wenn t e i l w e i s e  argumentat ive Sequenzen e i n g e b e t t e t  s ind.  

A ls  e r  etwa zur Erk lärung der verg le ichsweise n i e d r i g e n  I n t e l l i g e n z  

se iner  Tochter erwähnt, s i e  habe einmal d i e  "engl ische Krankhei t"  

gehabt, d i e n t  ihm e i n e r  se iner  Psych ia t r iau fen tha l te  dazu, um d i e  

Krankhei t  z e i t l i c h  einzuordnen; und dann schwe i f t  e r  ab: e n t w i c k e l t  

e ine  p rak t i sche  Erk lärung f ü r  seine damalige Psych ia t r i s ie rung ,  geht 

au f  d i e  damalige Medikat ion e i n  und wechselt  über i n  d i e  Gegenwart, 

wobei e r  s i c h  a s s o z i a t i v  über das Thema seines Umgangs m i t  Psycho- 

pharmaka ausläßt ,  bevor e r  se ine Dars te l lung  mi t der  Koda "So i s t  

das." beendet. Den Erzählfaden g r e i f t  er n i c h t  mehr von s i c h  aus auf .  

Der In te rv iewer  s e t z t  da rau fh in  m i t  n a r r a t i v e n  Nachfragen d o r t  wie- 

der an, wo d i e  e i g e n t l i c h e  Erzählung aufgehör t  h a t t e :  be i  der Kind- 

h e i t  des Informanten i n  den e rs ten  Nachkriegsjahren. 

Die gerade struktureTT beschriebenen Textpassagen scheinen m i r  aus 

folgendem Grund von In te resse  zu se in:  Der Informant war schon im 

Anfangste i l  se iner  Dars te l lung  h ä u f i g  abgeschweif t  und h a t t e  dabei 

Bereiche g e s t r e i f t ,  d i e  m i t  dem vere inbar ten Thema, der  Erzählung 

se iner  Lebensgeschichte, n i c h t s  zu t u n  hat ten,  aber immer wieder 

war es ihm mühelos gelungen, an der S t e l l e  den Erzählfaden wieder-  

aufzunehmen, an dem d i e  Digress ion begonnen ha t te .  Das i s t  d o r t  
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n i c h t  mehr der F a l l ,  wo d i e  Dars te l lung  e inen argumentat iven Charak- 

t e r  annimmt, und e r  s i c h  zunehmend d a r i n  v e r s t r i c k t ;  d i e  aus se iner  

S ich t  inadäquaten, fremden me-Bilder ( 141, d i e  e r  seinen b iogra-  

phisch s i g n i f i k a n t e n  Opponenten (insbesondere se iner  ehemaligen 

Frau, seinen Schwestern und dem Amtsarzt) i n  bezug a u f  seine Person 

u n t e r s t e l l t ,  abzuwehren. Die Tatsache, da6 b e r e i t s  zu Beginn der 

Argumentation, a l s  es um einen "normalen" F a m i l i e n s t r e i t  geht, d i e  

"SchizophrenieM-Kategorie auf taucht ,  l i e f e r t  schon e inen w ich t igen  

Hinweis au f  seine fortwährende kommunikative I s o l a t i o n ;  a l s  e r n s t  

zu nehmender In te rak t ionskon t rahen t  scheidet  e r  f ü r  d i e  anderen aus. 

Er w i r d  damit k o n f r o n t i e r t ,  d i e  Welt i n  e i n e r  "uns" fremden, ver-  

rückten, wahnhaften Weise k o g n i t i v  aufzuordnen. I n  dem eben vorge- 

s t e l l t e n  Texts tück w i r d  e r  so sehr von der Abwehr d ieser  abso lu t  

ausgrenzenden Ident i tä tszuschre ibungen und - damit verbunden - der 

Aufste l lung,  Belegung und Ver te id igung verschiedener Behauptungen, 

d i e  von den anderen b e s t r i t t e n  werden und ihnen Anlaß b ieten,  i h n  

a l s  "schizophren" zu d i s k r e d i t i e r e n ,  beansprucht, daß e i n e  v ö l l i g e  

Defokussierung von s e i n e r  Vergangenheit e i n t r i t t  und einmal begon- 

nene k o g n i t i v e  Figuren n i c h t  abgeschlossen werden. 

(2 )  Im wei teren Ver lau f  der beiden In te rv iews i t zungen  kommt es i n -  

fo lge der Vorgaben und Nachfragen des Forschers ve rsch ieden t l i ch  zu 

autobiographischen n a r r a t i v e n  Passagen über w i c h t i g e  Themenbereiche 

(das Kennenlernen s e i n e r  Frau, d i e  Lehrze i t ,  e r s t e  Erfahrungen i n  

der  P s y c h i a t r i e  usw.), aber immer wieder h ö r t  de r  In formant  a u f  zu 

erzählen, t e i l t  seine geheimen Erkenntnisse m i t  und versucht,  s i e  zu 

belegen und i h r e  Anwendbarkeit zu demonstrieren, v e r l i e r t  s i c h  i n  D i-  

gressionen und f i n d e t  n i c h t  von s i c h  aus zur  Erzählung zurück. (Ober 

lebensgeschicht l iche Verkettungen innerha lb  der  l e t z t e n  fünfzehn 

Jahre f i nden  s i c h  ke ine längeren n a r r a t i v e n  Sequenzen i n  diesem 

Interv iew.)  

Nachdem er ,  wie eben geze ig t  wurde, das e r s t e  Mal vo r  a l lem aufgrund 

se iner  Verst r ickung i n  e i n e  argumentat ive Auseinandersetzung über 



Sachverhalte, die von anderen bes t r i t ten  und a l s  Ausdruck seines 

"Spinnens" gewertet worden waren, endgültig an einer narrativen Ge- 

stal tschließung gehindert worden war u n d  das Erzählschema verlassen 

hatte,  lösen sich spätere narrative Strukturen auch auf andere Weise 

auf: dann, wenn es um Einsichten geht, die e r  anderen gegenüber ver- 

schwiegen hatte und d ie  daher von ihnen nicht a l s  "Spinnerei" abge- 

tan werden konnten. 

Ein Beispiel: Er erzähl t  von seiner ers ten ,  Ca. zwanzig Jahre zurück- 

liegenden Hospitalisierung. Ich gehe hier nicht  näher auf d ie  Ver- 

wicklungen e in ,  die dem ersten Kl ini  kaufenthal t vorausgegangen waren, 

erwähne nur etwas, was fü r  das Verständnis der folgenden Textstel le 

relevant i s t :  Vor seiner Hospitalisierung war e r  auf das Thema der 

bevorstehenden Musterung überfokussiert gewesen und hat te  Angst da- 

vor gehabt, daß mit seiner Einberufung zur Bundeswehr die Beziehung 

zu seiner damaligen Verlobten (und späteren Frau) zerbrechen könnte; 

gleichzeit ig hatte e r  schon länger Interesse an der "mittleren Offi- 

zierslaufbahn" gehabt. In seinen Worten: "Das kommt zusammen, eben 

weil ich eh eh das Mädchen hat te ,  nich, und der Bund und so weiter, 

und ich wollte nicht ,  e r s t  nicht zum Bund und wollte doch wieder 

hin, diese schizophrene Situation war da, nich." 

Als e r  von seiner Zeit in der Klinik erzähl t ,  erwähnt e r  einen da- 

maligen Mitpatienten, der von ihm a l s  Bundeswehroberst i d e n t i f i z i e r t  

wird ("Patient  angeblich. Er l i e f  in Zivil rum.") und dem e r  einen 

großen Einfluß auf sein weiteres Schicksal zuschreibt ("Dem hat te  

ich erzähl t ,  daß ich mich fü r  d ie  Luftwaffe in teress ieren ,  und der 

hat das dänn auch eingereicnt ,  glaube ich. " )  Seine geschiedene Frau, 

seine Kinder und auch die anderen wüßten nichts von diesem "Oberst". 

Nachdem e r  gesagt hat ,  daß der "Oberst" Papiere eingereicht habe, 

f äh r t  e r  fo r t :  

I c h  wurde s o f o r t  n a c h h e r  eh  z w e i m a l  g e m u s t e r t ,  n i c h ,  wurde v o r ü b e r -  
gehend g e m u s t e r t ,  dann wurde i c h  ausgemuste r t . - ne ,  und  - dann wur-  
de i c h  das d r i t t e  Na1 g e m u s t e r t .  u n d  dann war i c h  - s c h r i e b  m i c h  
d e r  S t a b s a r z t  - u n t a u g l i c h  wegen - w i e  h e i ß t  das?  ... wegen " L e i -  
stungsschwäche".  ne. 
mhm 
Das i s t  a b e r  i r g e n d w i e  - muß das  eh  es waren  v i e l e  u n t a u g l i c h  we- 
gen  " ~ e i s t u n g s s c h w ä c h e "  ( ( ( g e h e i m n i s v o l l ) ) ) .  e s  waren so v i e l e  
u n t a u g l i c h  wegen " Le is tungsschwäche" .  
I c h  weiß b l o ß :  I c h  wurde g e m u s t e r t ,  i c h  kam von d e r  m u s t e r u n g  
z u r ü c k .  
Das e r s t e  m a l  N u s t e r u n g  war i c h  i n  d e r  B e r g k l i n i k .  da g i n g  i c h  
s o  h i n .  
Sag t  d e r  O b e r s t :  ( ( ( h e f t i g ) ) )  "Du g e h s t  h i n !  Und wenn du  auch  s o  
g e h s t ,  wenn s i e  d i c h  auch nach  Hause s c h i c k e n .  das macht  n i c h t s . "  
I c h  l a s  d i e  Z e i t u n g  so,  n i c h .  ( ( ( i n  den Händen z i t t e r n d ) ) )  
"Du g e h s t  h i n ! "  
I c h  komme d a h i n .  Sag t  d e r  S t a b s a r z t :  "Was i s t  denn m i t  I h n e n  l o s ?  
S i e  z i t t e r n  j a  so." 
I c h  sage: "Das g e h t  w i e d e r  weg, i c h  b i n  i n  d e r  B e r g k l i n i k  u n d  s o  
w e i t e r . "  
Da mußte i c h  v o r  v o r  v o r  den/  v o r  das eh/  v o r  dem eh wachhabenden 
eh  d i e n s t h a b e n d e n  Gremium da m i c h  v o r s t e l l e n .  Und da sahen s i e  
auch,  daß i c h  z i t t e r t e  und  so w e i t e r .  
I c h  sage s o  u n d  so, i c h  w o l l t e  P i l o t  werden  u n d  s o  w e i t e r ,  u n d  
d a s  wäre j a  auch  n i c h t  s c h l e c h t .  wenn i c h  j e t z t  T a b l e t t e n  nehme 
u n d  so w e i t e r ,  d a s  k ö n n t e  j a  auch  i m  E r n s t f a l l  p a s s i e r e n  u n d  s o  
w e i t e r  ( ( ( b e i l ä u f i g ) ) ) .  n i c h . "  
Und dann s a g t e n  d i e  und  dann t u s c h e l t e n  ( ( ( l e i s e ) ) )  s i e :  
"Ja, da haben  S i e  r e c h t  und  so w e i t e r .  Eh u n t e r  e r s c h w e r t e n  Be- 
d i n g u n g e n  eh  müßte man j a  auch f l i e g e n  können  u n d  a r b e i t e n  können  
u n d  so w e i t e r ,  n i c h ,  und  eh u n d  T a b l e t t e n  nehmen u n d  so w e i t e r ,  
n i c h . "  
Und eh j e d e n f a l l s  haben d i e  da i r g e n d w a s  ( ( ( l e i s e ) ) )  g e m a u s c h e l t ,  
ne.  
J e d e n f a l l s  d i e  B e r g k l i n i k  und  Gorau und ( d a s  Landeskrankenhaus) .  
das  i s t  s e i t d e m  - und auch schon  v o r h e r /  d i e  a r b e i t e n  u n t e r  e r -  
s c h w e r t e n  Bed ingungen ,  d i e  p s y c h i s c h  Kranken ,  d.h. d i e  L e u t e  a u s  
dem s c h i z o p h r e n e n  F o r m e n k r e i s  ( ( ( g e h e i m n i s v o l l ) ) ) ,  d i e  s i n d  j a  
n i c h t  k r a n k ,  ne. 
Das v e r s t e h e  i c h  j e t z t  n i c h t  eh. Was/ S i e  m e i n t e n  a l s o  eben eh, 
daß S i e  " u n t e r  e r s c h w e r t e n  Bed ingungen  a r b e i t e n " ?  

D i e  s i n d  m i t  T a b l e t t e n  
gedämpft .  
mhm 



Gedämpft ,  ne .  
mhm 
m i t  S c h l a f m i t t e l n  dämpfen und danach a r b e i t e n .  
mich  haben s i e  - m i t  300 N i l l i g r a m m  N e u r o c i l  und hab noch g e a r b e i t e  
mhm 
1s  ne  geheime Kommandosache i s t  das geworden: m i t  R a u s c h m i t t e l n  
a r b e i t e n .  
Das eh ehm das war habe  i c h  j e t z t  

Co w i e  s i e ' s  i m  w i e  s i e  e s  i m  V i e t -  

namkr ieg  gemacht haben:  D i e  haben j a  R a u s c h g i f t  g e r a u c h t ,  ne,  
mhm 
d i e  P i l o t e n  und so w e i t e r  und haben dann g e a r b e i t e t ,  T a b l e t t e n  
genommen und haben d a m i t  gekämpf t  und so w e i t e r ,  n i c h .  
Und das haben d i e  h i e r  auch aufgezogen ,  n i c h ,  und das s i n d  dann 
d i e  L e u t e  aus dem s c h i z o p h r e n e n  F o r m e n k r e i s ,  ne .  

H i e r  w i r d  deu t l i ch ,  wie Elemente der  psych ia t r i schen  Prozessierung 

( d i e  Behandlung m i t  Psychopharmaka, d i e  Kon f ron ta t ion  m i t  höherprä- 

d i k a t i v e n  k l i n i s c h e n  Kategorien) i n  d i e  "wahnhafte" Verarbeitung 

se iner  Er lebnisse einbezogen worden s ind.  Die Erkenntnis, d i e  e r  da- 

mals gewonnen und b i s  heute durchgehalten h a t  und d i e  u n t e r  Hinweis 

auf h i s t o r i s c h  spätere Belege ( P i l o t e n  im Vietnamkrieg) ,abgestütz t  

wi rd,  nämlich, wie e r  s i c h  später  ausdrückt,  " m i l i t ä r i s c h e  Test-  

person fü r  Medikamente" zu se in,  e rmög l i ch t  es ihm auch, gegenwär- 

t i g  a k t u e l l e  Probleme zu verstehen: Daß s i c h  d i e  Scheidung von 

se iner  Frau z.B. so i n  d i e  Länge gezogen ha t te ,  s e i  darauf  zurück- 

zuführen, daß man seine "Be las tbarke i t "  habe tes ten  wol len. 

Es. g i b t  a l so  n i c h t  nur  d i e  von ihm abgelehnten und i h n  a l s  "schizo-  

phren" ausqrenzenden me-Bilder, sondern auch d i e  von ihm akzep t ie r-  

ten, i h n  a l s  "schizophren" aus der  Masse heraushebenden: Er  i s t  

e i n e r  der "ausgesuchten Typen", wie e r  es an anderer S t e l l e  aus- 

drückt .  Die neue I d e n t i t ä t  b l e i b t  aber amorph: Er  i s t  e i n e r  aus 

der E1 i tekategor ie ,  n i c h t s  mehr. Damit verschwimmt auch e ine  persön- 

l i c h e  Biographie, denn a l l e s ,  was j e t z t  an seinem Leben i n t e r e s s a n t  

i s t ,  i s t  nur  un te r  diesem Aspekt von In teresse.  

Die Frage, weshalb s i c h  immer wieder n a r r a t i v e  S t ruk tu ren  auf lösen 

und durch theoret isch- argumentat ive verdrängt  werden, l ä ß t  s i c h  - 
das z e i g t  das Tex tbe isp ie l  - n i c h t  immer erschöpfend durch den Hin-  

weis auf d i e  permanente Abwehrl'mi r" inadäquater me-Bi l d e r  beantwor- 

ten. Wicht iger  e r s c h e i n t  m i r ,  daß d i e  Erfahrungszusammenhänge, auf 

d i e  der Sprecher e ingeht ,  a l s  solche n i c h t  mehr erzählbar  sind. Er 
behandelt Zusammenhänge, i n  denen d i e  t r i a d i s c h e  S t r u k t u r  der  Basis-  

regeln - i c h  gehe davon aus; i c h  gehe davon aus, daß du davon aus- 

gehst; i c h  gehe davon aus, daß du davon ausgehst, i c h  ginge davon 

aus ( d i e  " c o n s t i t u t i v e  expectancies" nach GARFINKEL (15  ) - zusaß- 
menqebrochen i s t  und ke ine m i t  se iner  Umwelt g e t e i l t e n  S i t u a t i o n s -  

d e f i n i t i o n e n  mehr h e r s t e l l b a r  sind. Die Erkenntnisse, über d i e  e r  

ve r füg t ,  s i n d  - und e r  weiß das - den anderen p r i n z i p i e l l  n i c h t  

mehr zugängl ich, und e r  i s t  soweit  aus der i n t e r a k t i v e n  Reziproz i-  

t ä t  herausgefal len, daß e r  s tändig seine eigenen P l a u s i b i l i t ä t s v e r -  

knüpfungen h e r s t e l l e n  und v e r t e i d i g e n  muß. Um seine E ins ich ten  zu 

belegen, i s t  e r  gezwungen, fortwährend i n  der  Z e i t  " h i n  und her zu 

springen". 

Ere ign isse,  d i e  i h n  betreffen, werden n i c h t  mehr s i g n i f i k a n t  a l s  Er-  

e ign isse  im Rahmen e i n e r  persönl ichen Biographie, sondern a l s  Hin-  

weise auf einen geheimnisvol len "master p lan"  der  u n t e r  anderem au f  

seine Person a b z i e l t .  I n  der  In terv iewführung machte s i c h  das da- 

r i n  bemerkbar, daß der Forscher s tänd ig  davon auszugehen hat te ,  daß 

n a r r a t i v e  Fragen nach biographischen Abläufen n i c h t  nu r  n i c h t  be- 

an twor te t  werden konnten - d i e  angesprochenen Ere ign isverket tungen 

l i e ß e n  s i c h  n i c h t  vergegenwärtigen -, sondern auch f ü r  den Informan- 

ten i r r e l e v a n t  waren: Es gab i n  seinen Augen s o v i e l  In teressanteres 

a l s  gerade das Unverwechselbare und P a r t i k u l a r e  se iner  Biographie (16). 



2. Das Thema Schuld und Verantwortung 

Im F a l l  dieses e b e n f a l l s  v i e r z i g j ä h r i g e n  Informanten s e t z t  s i c h  das 

Argumentationsschema immer s t ä r k e r  be i  der Dars te l lung  der l e t z t e n  

Phase se iner  Lebensgeschichte durch; h i e r  geht es thematisch um 

e ine  katast rophale Entwicklung, d i e  s i c h  über e inen Zeitraum von 

mehreren Jahren e r s t r e c k t  und s c h l i e ß l i c h  dazu g e f ü h r t  ha t te ,  daß 

e r  - etwa e i n  Jahr vo r  dem I n t e r v i e w  - von se iner  Frau zusammen m i t  

se iner  Tochter ver lassen worden war. E r  h a t  noch keinen Abstand zu 

d ieser  Z e i t ,  i n  der ihm andere und e r  s i c h  s e l b s t  zunehmend fremd 

geworden sind, und s i e h t  s i c h  z e n t r a l  - sowohl i n  se iner  Moral a l s  

auch i n  se iner  Norma l i tä t  - i n  Frage g e s t e l l t ;  e i n  n a r r a t i v e r  Be- 

zug au f  d i e  Entwicklung i n  diesem Zeitraum i s t  ihm n i c h t  mehr mög- 

l i c h .  Im Vordergrund s t e h t  d i e  Frage nach Schuld und Verantwortunq: 

Was i s t  e i g e n t l i c h  p a s s i e r t ,  und was sagen d i e  Ere ign isse  über i h n  

aus? Inw iewe i t  i s t  e r  schuldig, i nw iewe i t  s ind  andere verantwor t-  

l i c h  zu machen, inw iewe i t  i s t  a l l e s  au f  den na tu rgesch ich t l i chen  

Prozeß e i n e r  "Krankhei t"  zurückzuführen? 

Im Unterschied zu den eben v o r g e s t e l l t e n  Textauszügen t ragen h i e r  

d i e  argumentativen Sequenzen der  z e i t l i c h e n  Entwicklung Rechnung: 

Die Bedingungen und d i e  Dynamik des Entfremdungsprozesses i n  der 

Beziehung zur  Ehefrau und zur  eigenen S e l b s t i d e n t i t ä t  werden deut-  

l i c h  (auch wenn d i e  e inzelnen Stadien d i e s e r  Eska la t ion  immer mehr 

verschwimmen), b i s  e r  d i e  Dars te l lung  s c h l i e ß l i c h  m i t  der "Und so 

s i n d  d i e  Dinge dann i rgendwie a u f  d i e  Sp i t ze  get r ieben,  ne.' been- 

det.  Damit deutet  e r  d i e  Katastrophe an, d i e  d a r i n  bestanden hat ,  

daß e r  von se iner  Frau und se iner  Tochter f ü r  immer verlassen wor- 

den i s t .  

Die im folgenden in te ress ie rende  Darstellungssequenz beginnt  m i t  

der  Hervorhebung des ersten,  sch icksa lha f ten  Gewaltausbruchs gegen- 

über der Ehefrau, den der In formant  a l s  untyp isch f ü r  s i c h  charak- 

t e r i s i e r t  ("was i c h  normalerweise n i e  getan h ä t t e  und auch heute 
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n i c h t  t u n  würde, neu) und f ü r  den e r  e ine  Reihe un te rsch ied l i cher  

p rak t i scher  Erklärunqen (SCOTT/LYMAN 1976) en tw icke l t ,  d i e  z.T. i n  

einem spannungsreichen Verhä l tn i s  zueinander stehen und schon im 
Kern Widersprüche se iner  theoret ischen Verarbeitung s i c h t b a r  werden 

lassen. Er s t e l l t  s i c h  a l s  Opfer b iographischer ,  l o k a l e r  und s i t u a -  

t i v e r  Bedingungen dar, aber auch a l s  jemand, dessen Urtei lsvermögen 

e rha l ten  b l e i b t  und der  noch während des K o n t r o l l v e r l u s t e s  mora l i -  

schen P r i n z i p i e n  f o l g t :  "Und da hau i c h  meiner Frau e ine run te r .  

Aus Angst um d i e  Tochter, daß irgendwas p a s s i e r t . "  Während der Z e i t  

raum, i n  den d ieser  Gewaltausbruch f ä l l t ,  vom Informanten genere l l  

un te r  d i e  Kategorie "manische Phase" subsumiert wi rd,  verwendet e r  

g l e i c h z e i t i g  v i e l  Mühe darauf, sowohl d i e  Zwänge, denen e r  ausge- 

s e t z t  war, a l s  auch d i e  guten Gründe f ü r  s e i n  Verhalten herauszu- 

arbe i ten ,  so daß ke in  u n e r k l ä r t e r  Rest zu rückb le ib t .  Dar in  kommt 

das f ü r  i h n  c h a r a k t e r i s t i s c h e  Spannungsverhältnis zwischen Obernah- 

me, a l l t a g s w e l t l i c h e r  Ausfül lung und Ablehnung p s y c h i a t r i s c h e r  Zu- 

schre i  bungen zum Ausdruck. 

Die we i te re  Dars te l lung  i s t  immer s t ä r k e r  von ausqedehnten theore-  

t i schen  Kommentaren geprägt, b i s  s c h l i e ß l i c h  d i e  n a r r a t i v e n  Sätze 

v ö l l i g  von argumentativen verdrängt  werden. I n  den Kommentaren 

s e t z t  e r  s i c h  h e f t i g  m i t  dem auseinander, was im Anschluß an diesen 

e rs ten  K o n t r o l l v e r l u s t  und e ine psych ia t r i sche  Zwangseinweisung e i n i  

ge Z e i t  später  geschehen i s t ,  was ihm seine s i g n i f i k a n t e n  I n t e r a k -  

t ionskontrahenten angetan haben und was s i e  be i  gutem W i l l e n  h ä t t e n  

anders machen können, um e ine  solche unglücksel ige Entwicklung zu 

verhindern. - Um einen f l ü c h t i g e n  Eindruck von e in igen  d ieser  Kom- 

mentare zu geben: 

Im folgenden f inden s i c h  be isp ie lswe ise  im H i n b l i c k  auf  seine Frau 

argumentative Zuschreibungen konstanter  Persönl ichkei tsmerkmale .  



E: Und - s i e  h a t / s i e  war a l s o  en ganz a n d e r e r  Typ a l s  i c h .  
Während i c h  son b i ß c h e n  e x t r o v e r t i e r t ,  a l l e s  n a c h  außen m ö g l i c h s t  
auch  b e r e d e n  w o l l t e ,  um d a s  k l a r z u s t e l l e n ,  

I: mhm 
E: wurde s i e  r u h i g  u n d  s a g t e  gar n i c h t s  mehr. 

Am Anfang  u n s e r e r  Ehe h a t  d i e  m a l  z w e i  Tage l a n g  k e i n e n  Ton zu  
m i r  g e s a g t ,  ne. 
Son ganz r u h i g e r  Typ.  

I n  diesen Selbst-  und Fremdzuschreibungen typ ischer ,  konstanter  

Eigenschaften i s t  der Kontrast  von (meiner) Verständigungsberei t- 

s c h a f t  und ( i h r e r )  Verweigerung von Verständigungsbere i tschaf t  im- 

p l i z i e r t .  

I n  einem anderen Kommentar w i r d  d i e  Berecht igung der h i n t e r  seinem 

Rücken a r rang ie r ten  psych ia t r i schen  Zwangseinweisung b e s t r i t t e n  

( " s t a t t  j e t z t  en normalen Arz t ,  der behandelnde A r z t  oder sowas"), 

d. h. daß d i e  d ieser  Maßnahme zugrunde1 iegenden S i  t u a t i o n s d e f i n i -  

t i o n e n  und Ident i tä tszuschre ibungen abgewehrt werden. 

Dem von e i n e r  Opponentin geäußerten Alkoholismus-Verdacht h ä l t  e r  

entgegen, daß e r  i n  e i n e r  "manischen Phase" auch sehr v i e l  t r i n k e ,  

"aber i n  normalen Phasen t r i n k  i c h  mein Bierchen, genau wie jeder  

andere - oder auch n i c h t . "  Der R ü c k g r i f f  au f  d i e  an anderer S t e l l e  

h e f t i g  abgelehnte Krankhei tskategor is ierung - i n  der  In te rv iewe in -  

l e i t u n g  h a t t e  e r  be isp ie lswe ise  noch davon gesprochen: "Schmeißen 

Se mal d i e  ganzen Scheiß-Diagnosen mal übern Haufen, das i s t  der 

größte Humbug, den's g i b t ! "  - e r f o l g t  i n  diesem Zusanunenhang v ö l l i g  

s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  und w i r k t  ent lastend,  da i h r  d i e  negat iven Konno- 

t a t i o n e n  der a l t e r n a t i v e n  Kategor is ierung a l s  "A lkoho l i ke r"  feh len.  

Wich t ig  s i n d  auch d i e  immer wiederkehrenden Hinweise darauf, da8 

seine Frau s tänd ig  b e s t i r n t e n  an d i e  Kategor ie  "Ehefrau" gebundenen 

Erwartungen n i c h t  entsprochen und ihm im S t i c h  gelassen habe. E in 

Be isp ie l  aus dem Anfangs te i l  eines neuen Segments ( h i e r  geht es 

thematisch um d i e  Z e i t  nach se iner  psych ia t r i schen  Zwangshospita- 

l i s i e r u n g ) :  

E: Und a l s  i c h  dann n a c h  - sechs  Wochen nach  Hause kam, h a t  en  F r e u n d  
m i c h  a b g e h o l t .  n i c h t  me ine  F r a u  h a t  m i c h  a b g e h o l t ,  o b w o h l  d i e  m i c h  
v o r h e r  immer b e s u c h t  h a t  - und  - i c h  g l a u b ,  i c h  hab dann - w i e  i c h  
dann zu  Hause war,  r e g e l r e c h t  darum b i t t e n  müssen, i n  m e i n  B e t t  
s t e i g e n  zu  d ü r f e n  so mehr o d e r  w e n i g e r ,  n i c h t .  

I: mhm ... 
E: I c h  g l a u b ,  w i r  haben  s i e b e n  o d e r  a c h t  Wochen n e b e n e i n a n d e r  g e l e -  

gen,  daß i c h  n i c h t  m a l  ne Hand d r ü b e r  ( ( ( l e i c h t  s e u f z e n d ) ) )  ( ) 
d u r f t e ,  s t r e c k e n  d u r f t e  zu i h r ,  n i c h t ,  das  .. muß man v i e l l e i c h t  

I: mhm 
E: auch  m a l  sehen. das  i s t  ... etwas ,  was i c h  - i m  Grunde genommen 

g a r  n i c h t  - b e g r e i f e n  k o n n t e .  
I: mhm 
E: Denn - d i e s e r  - Ausbruch ,  d e r  damals e r f o l g t e ,  a l s  i c h  b e i  uns  d i e  

möbe l  a u s e i n a n d e r (  ) ,  d e r  war j a  n i c h t  gegen me ine  F r a u  
g e r i c h t e t ,  das  war j a  e twas ,  was i c h  s e l b e r  - n i c h t  mehr u n t e r  
K o n t r o l l e  h a t t e ,  n i c h t .  

Die auf t re tenden soz ia len  E inhe i ten  (e inze lne  Personen und d i e  

P s y c h i a t r i e )  werden - abgesehen von e i n e r  w ich t igen  und f ü r  d i e  

Argumentationsdynami k schl  i e ß l  i c h  entscheidenden Ausnahme - darauf  

r e d u z i e r t ,  ob es s i c h  um O ~ ~ ~ n e n t e n  oder Bundesqenossen handel t :  

E i n  Bekannter der  Fami l ie ,  den e r  m i t v e r a n t w o r t l i c h  macht fü r  se ine 

psych ia t r i sche  Zwangseinweisung, w i r d  a l s  " f rüher  mal en bekannter 

Schwabinger Schläger typ"  e ingeführ t ,  während e r  d i e  K l i n i k ä r z t i n  a l s  

Verbündete ans ieht :  ''Harn w i r  p r a k t i s c h  d i e  sechs Wochen n i c h t s  wei- 

t e r  getan, a l s  meine Frau da wieder von abzubringen, s i c h  scheiden 

zu lassen." 

Bei  der gerade erwähnten Ausnahme hande l t  es s i c h  um e i n e  Frau, der  

e r  noch imner f ü r  d i e  H i l f e  dankbar i s t ,  d i e  e r  von i h r  i n  e i n e r  

N o t s i t u a t i o n  er fahren hat .  Sie k o n f r o n t i e r t  i h n  m i t  e i n e r  Behaup- 

tung, d i e  aus zwei T e i l e n  besteht .  Dem ers ten  T e i l  ( " i c h  wäre b e i  

i h r  gewesen, und i c h  h ä t t e  . . . Alkohol  getrunken gehabt") stimmt e r  

zögernd zu ("Das st immt zwar, da6 i c h  da manchmal was getrunken 



hat te . " ) ,  während e r  den zweiten T e i l  ("und i c h  h ä t t e  schon mal d i e  

Flasche i n  der Hand gehabt, um s i e  i h r  übern Kopf zu hauen1') e r s t  

emphatisch (" 'spinnst doch e h r l i c 6 " )  b e s t r e i t e t .  A ls  s i e  w e i t e r  au f  

dem Wahrheitsgehalt  i h r e r  Behauptung i n s i s t i e r t ,  äußert e r  nur  noch 

Zwei fe l  und g i b t  dann s c h l i e ß l i c h  zu, daß es " j a  mögl ich" gewesen 

i s t ,  "daß i c h  da a lso  auch so durchgedreht gewesen b i n . "  Und sch l ieß-  

l i c h  gelangt  e r  zu dem genere l len Eingeständnis, daß e r  s i c h  - n i c h t  

nur  i n  der ~ i t i a t i o n ,  au f  d i e  seine Bekannte Bezug nimmt - " n i c h t  

mehr genau un te r  K o n t r o l l e "  gehabt habe. Daß der In formant  i n  der 

damaligen und a k t u e l l e n  Argumentation m i t  d i e s e r  Frau zu der Ein-  

s i c h t  vo rs töß t ,  s i c h  i n n e r l i c h  fremd geworden zu se in  und d i e  Kon- 

t r o l l e  über s i c h  ve r lo ren  zu haben, macht d e u t l i c h ,  wie s i g n i f i k a n t  

s i e  f ü r  i h n  i s t .  Nach der  Enakt ierung und Kommentierung dieses Kon- 

f l i k t s  geht es ihm im Rest der Dars te l lung  b i s  zur  Koda nur  noch 

darum, p rak t i sche  Erklärungen f ü r  d i e  i h n  beängstigende Se1 bs ten t -  

fremdung zu f inden.  

Seine Argumentation i s t  durchgängig von einem quälenden' Widerspruch 

geprägt,  der auch schon i n  vorausgegangenen T e i l e n  des In te rv iews  

zum Ausdruck gekommen war und durch den d e u t l i c h  wi rd,  wie d i e  Kon- 

s is tenz  i n  se iner  Haltung zur  eigenen Lebensgeschichte zerbrochen 

i s t .  Dieser Widerspruch w i r d  f ü r  i h n  s e l b s t  n i c h t  g re i fba r ,  da e r  

d i e  Bezüge a u f  un te rsch ied l i che  Opponenten k o q n i t i v  f rasment ie r t :  

Während e r  e i n e r s e i t s  gegenüber der Ehefrau e ine  mora l i sch  e n t l a -  

stende psych ia t r i sche  Erk lärung seines Verhaltens e i n k l a g t  ("das war 

j a  etwas, was i c h  se lber  - n i c h t  mehr u n t e r  K o n t r o l l e  hat te ,  n i c h t " ) ,  

wehrt e r  s i c h  andere rse i t s  h e f t i g  gegen pathologis ierende Zuschrei-  

bungen ( "S ie  können s i c h  n i c h t  k o n t r o l l i e r e n ,  auch wenn S i e ' s  wol- 

len." )  durch d i e  Psych ia t r ie ,  w e i l  durch s i e  se ine Entfremdung von 

anderen und s i c h  s e l b s t  w e i t e r  vorangetr ieben wi rd.  Er kämpft um 

d i e  Aufrechterhal tung eines Bezugs zur  eigenen Lebensgeschichte und 

f i n d e t  s i c h  n i c h t  r e s i g n a t i v  damit ab, i n  e i n e r  "manischen Phase" 

oder e i n e r  anderen p s y c h i a t r i s c h  re levanten Ausnahmesituation gewe- 

sen zu sein. E in  Ausdruck dieses Theor ied i lemas  i s t a u c h  e ine  deut- 

l i c h e  Akzentverlagerung i n  der Bewertung eines bestimmten Ere ign isses:  

Einmal i s t  davon d i e  Rede, daß e r  "das e r s t e  Mal so durchgedreht"  se i ,  

"daß i c h  se lber  n i c h  mehr genau weiß, was i c h  gemacht habe." Dem 

s t e h t  - i n  der argumentat iven Auseinandersetzung m i t  der P s y c h i a t r i e  - 
d i e  nach t räg l i che  Normalisierung gegenüber: "Wiev ie l  Leute g i b t ' s ,  

d i e  zu Hause mal durchdrehen?!" 

Auf dem Hintergrund e i n e r  Rekonstrukt ion se iner  Lebensgeschichte 

w i r d  das ganze Ausmaß der  Katastrophe, d i e  m i t  dem Ver lus t  se iner  

Fami l ie  über ihm hereingebrochen i s t ,  ve rs tänd l i ch .  Schon sehr f r ü h  

h a t t e  s i c h  bei  ihm d i e  F a l l e n d i s p o s i t i o n  e n t w i c k e l t ,  über das Er-  

br ingen außergewöhnlicher Leistungen i n  Ausbi ldung und Beruf  s i g n i -  

f i k a n t e  Liebesbeziehungen zu fördern und zu s ichern;  diesem Z i e l  

h a t t e  e r  a l l e s  untergeordnet.  Zweimal - das e r s t e  Mal a l s  junger  

Mann und j e t z t  erneut  - s c h e i t e r t  e r  beim Versuch, dieses Handlungs- 

schema zu r e a l i s i e r e n .  Dabei g e r ä t  e r  i n  ausweglose Si tuat ionen,  

d i e  durch den V e r l u s t  se iner  Sinngrundlagen gekennzeichnet s ind.  Der 

Verb i t terung,  d i e  während des (gerade v o r g e s t e l l  ten )  argumentat iven 

Sch luß te i l s  se iner  Erzählung so d e u t l i c h  wi rd,  w i r d  man eher ge- 

rech t ,  wenn man diese lebensgeschicht l iche Erfahrungsaufschichtung 

i n  Betracht  z i e h t .  Sie l ä ß t  s i c h  insbesondere durch e ine  s t r u k t u -  

r e l l e  f o r m a l - i n h a l t l i c h e  Beschreibung der n a r r a t i v e n  Sequenzen s e i -  

ner  Dars te l lung  entdecken, d i e  der h i e r  besprochenen längeren Argu- 

mentationsphase vorausgehen. 

3. Die exper tenhaf te  Hal tung gegenüber der eigenen Lebensgeschichte 

Charak te r i s t i sch  f ü r  d iese autobiographische Dars te l lung  i s t  das 

häuf ige A u f t r e t e n  t h e o r e t i  sch-argumentat iver (und t e i l w e i s e  be- 

schreibender)Textpassagen, i n  denen i n  a b s t r a k t e r  und g e n e r a l i s i e -  

render Weise d i e  eigenen "Krankheiten" e r ö r t e r t  und mi te inander  ver-  

g l i chen  und im Zusammenhang damit Vor- und Nach te i le  unterschied-  

l i c h e r  psych ia t r i scher  Techniken (Elektroschocks vs. Psychopharmaka) 

abgewogen werden.Diese Textpassagen - man könnte im Unterschied zu 



e i n e r  E r z ä h l l i n i e  von e i n e r  theoretisch-themenbezogenen L i n i e  

sprechen - konkurr ieren immer wieder m i t  n a r r a t i v e n  Sequenzen und 

setzen s i c h  ihnen gegenüber h ä u f i g  durch. Der Text z e i g t ,  wie der 

Informant - e r  i s t  38 Jahre a l t ,  h a t  e ine Freundin, d i e  n i c h t  m i t  

ihm zusammen l e b t ,  und geht  e i n e r  B ü r o t ä t i g k e i t  nach - un te r  eigen- 

wi 11 i g e r  und s e l  bstbewußter Ausnutzung von Elementen des p s y c h i a t r i  

schen Sinnsystems e ine  expertenhafte Haltung gegenüber der eigenen 

Lebensgeschichte ausgebi ldet  hat .  

Die Verwendung höherp räd ika t i ve r  k l i n i s c h e r  Kategor ien durch psychia- I 
t r i s c h e  Pat ienten i s t  n a t ü r l i c h  n i c h t s  Außergewöhnliches. I n  den 

I 

I n te rv iewtex ten  z e i g t  s i ch ,  wie gewöhnlich aufgrund des Eindringens ' 

psych ia t r i scher  (z.6. "psychotisch" , "schizophren") und la ienpsychia-  

t r i s c h e r  (z. B. "nervenkrank") quasi - erk lärender  Kurzkennzeichnungen 

das Deta i l l i e rungsn iveau  der Erzählung s t a r k  a b s i n k t  und d i e  Reaktua- 

l i s i e r u n g  lebensgesch ich t l i cher  Erfahrungen erschwert  oder v e r h i n d e r t  

wird. I n  dem h i e r  in teress ierenden Text b l e i b t  es n i c h t  be i  der Ver- 

wendung so lcher  Kürzel:  Die terminologische Ausgrenzung bestimmter 

Erfahrungszusammenhänge a l s  "Krankhei tu i s t  i n  diesem F a l l  imner 

wieder m i t  vergleichenden Erörterungen i n  expandierenden und d e t a i l -  
I 

l i e r t e n  theoret ischen Kommentaren verbunden, i n  denen der  Informant 

zum Ausdruck b r i n g t ,  daß e r  s e l b s t  d i e  Kompetenz beansprucht, zu 

Dingen S te l lung  zu nehmen, d i e  Psychiater  a l s  i h r e  Domäne ansehen. 

Um kurz au f  e i n i g e  Textmerkmale einzugehen, d i e  i n  diesem Zusammen- 

hang von In te resse  s ind:  

Der Erzähler  versucht  anfangs, a l s  e r  auf Auswirkungen von zwei per-  

sönl ichen ~ a t a s t r o ~ h e n  zu sprechen komnt, das "Krankheits1'-Thema von 

der von ihm gerade v e r f o l g t e n  E r z ä h l l i n i e  ge t renn t  zu ha l ten :  ent-  

weder - h i e r  geht es um den e rs ten  F a l l  - d i e  "Krankhei t"  nur  s ta-  

t i s c h  a l s  Hintergrundsbedingung f ü r  den V e r l u s t  e i n e r  A r b e i t s s t e l l e  

zu kennzeichnen, ohne au f  i h r e  Entwicklung einzugehen: 

E :  ( ( ( l e i c h t e s  R ä u s p e r n ) ) )  D u r c h  d i e  K r a n k h e i t  e r g a b  e s  s i c h  d a n n  
a b e r ,  d a 8  i c h  ( ) i n  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~dann - d o r t  a u c h  
g e k ü n d i g t  h a b e  .. 
Und nach d e r  K r a n k h e i t  - war e s  d a n n  w i e d e r  ganz s c h w i e r i g .  
D a s  h a t t e  m i r  a l l e s  - z u g r u n d e  g e r i c h t e t  d i e s e  K ü n d i g u n g  mehr 
o d e r  w e n i g e r .  

oder aber, a l s  es um d i e  zwe i teKa ias t rophegeh t ,  das Thema aufzu-  

schieben ("über Krankheiten wol len wer nachher ( ) " ) .  Das kann e r  

aber s e l b s t  n i c h t  durchhalten, da e r  s o f o r t  dazu übergeht, d i e  S c h i l -  

derung und t h e o r e t i s c h- d i s t a n z i e r t e  Kommentierung der e rs ten  "Krank- 

hei ts"-Episode nachzuholen, bevor e r  s i c h  i n  ähnlichem S t i l  über d i e  

zweite "Krankheitsu-Episode ausläßt.  Durch d iese z e i t l i c h e n  Verschie-  

bungen e n t w i c k e l t  s i c h  e ine k o m p l i z i e r t e  Dars te l lungss t ruk tu r .  

Die s t a t i s c h e  und extrem knappe Einführung der "Krankhei t"  a l s  Hin- 

tergrundsbedingung f ü r  e ine k r i  senhafte Entwicklung im Berufsleben 

und d i e  Entwicklung e i n e r  eigenständigen expandierenden "Krankhei tsu-  

L i n i e  i n  se iner  Dars te l lung  s ind  zwei Sei ten e i n e r  Medai l le :  Eine Re- 

k a p i t u l a t i o n  von Erfahrungen, f ü r  'die e r  den "Krankhei t s " - B e g r i f f  

r e s e r v i e r t ,  u n t e r l i e g t  h i e r  immer der Tendenz "auszuufern", daher 

der Versuch, das Thema zu kondensieren oder aufzuschieben, um Irri- 

ta t ionen  der E r z ä h l l i n i e  zu verhindern. Der au f  d i e  Dars te l lung  be- 

zogene Mark ierer  "Ober Krankheiten wol len wer nachher (18  ) "  i s t  

schon e i n  e r s t e r  Hinweis au f  d i e  terminologische Ausgrenzung dieses 

Erfahrungsbereichs und den Versuch, i h n  theoret isch- verg le ichend zu 

bearbeiten, auch a u f  d i e  Faszinat ion, d i e  dieses Thema a u f  den I n-  

formanten ausübt. 

Am folgenden Kommentar (aus dem Darstellungszusammenhang des e r s t e n  

Psych ia t r ieau fen tha l  t e s )  lassen s i c h  e i n i g e  Besonderheiten entdecken, 

d i e  f ü r  seine theoret ischen-Ausführungen überhaupt kennzeichnend 

s ind.  



E: Und da f i n g ' s  auch  s c h o n /  e s  i s  j a  so  gewesen: B e i  - n  p a a r  d i e -  

s e r  K r a n k h e i t e n  ( ) .. i s  es  j a  - b i s  i n s  H a l l u z i n a t o -  

r i s c h e  dann h i n e i n (  ) /gegangen ,  n i c h t .  

I: mhm 
E: D i e s e  K r a n k h e i t ( e n ) /  w i e  s o l l  man das  sagen? /  d i e s e  K r a n k h e i t ,  

i c h  seh  es  a l s  K r a n k h e i t .  i c h  seh es  a l s  e i n e  s e l b s t ä n d i g e  

Sache e i n m a l  wenn es  da i s t  und  
I: rnhm 
E: ( ( ( l a u t  a u s a t m e n d ) ) )  A l s o  e s  i s  j a  n i c h  so. daß man da n u r  v e r -  

b l ö d e t  o d e r  e i n s e i t i g  a u s g e r i c h t e t  i s t  o d e r  d e r g l e i c h e n .  
Denn es  i s t  auch s e h r  l e h r r e i c h ,  man l e r n t  j a  auch  s e h r  v i e l  
aus  d i e s e n  K r a n k h e i t e n ,  e s  i s  auch e i n e  - s e h r  v e r f ü h r e r i s c h e  
Sache, d i e s e  K r a n k h e i t ,  o b w o h l  man da f u r c h t b a r  l e i d e t  - d a d r u n -  
t e r .  

I: mhm 
E: Und es  k a n n  e i n e  wunderschöne  Sache s e i n ,  w i e  i c h  s p ä t e r  i n  a n-  

d e r e n  K r a n k h e i t e n  auch  e r f a h r e n  habe. 
I: mhm 
E: N i c h t ?  .. Eh a l s o  es  i s  s e h r  v i e l s c h i c h t i g  s e h r  s e h r  s e h r  s e h r  
I: h m  

E: s e h r  ... ( ( ( s t ö h n e n d ) ) )  ummmmm .. ummmmmm .. 

A u f f ä l l  i g  s i n d  z. B. d i e  unmi t te lba re  vergleichende Bezugnahme a u f  

andere "Krankhei t sU-Ep i  soden (e ine  General i sierungstendenz, d i e  

immer wieder i n  seinen Kommentaren zu e inzelnen Episoden s i c h t b a r  

w i rd ) :  "Bei - n paar d ieser  Krankheiten"; d i e  Verwendung psychia-  

t r i s c h e r  B e g r i f f 1  i c h k e i t  ( ' ' b i s  i n s  Ha l luz ina to r i sche" )  ,-vor a l lem 

aber d i e  abwägende Gesamtevaluation ( " sehr  ver führer ische Sache, 

diese Krankhei t ,  obwohl man da f u r c h t b a r  l e i d e t  - dadrunter" ) ,  wo- 

bei  h i e r  d i e  Betonung des Pos i t i ven ,  "Lehrreichen" usw. überwiegt. 

"Krankheiten" erscheinen a l s  fasz in ie render ,  unerschöp f l i cher  Ge- 

sprächsgegenstand, was gerade durch d i e  Wiederholungen im l e t z t e n  

(unvol ls tändigen)  Satz des Kommentars u n t e r s t r i c h e n  wi rd.  Der S t i l  

d ieser  Ausführungen i s t  kennzeichnend f ü r  d i e  Se lbs tdars te l lung  des 

Informanten, und es w i r d  g l e i c h z e i t i g  e i n  wesentl iches Merkmal s e i -  

ner  Beziehung zu se iner  I d e n t i t ä t  und Lebensgeschichte erkennbar: 

"Krankhei t"  i s t  n i ch ts ,  dessen e r  s i c h  schämen müßte, s i e  kann e t -  

was Besonderes oder sogar Bereicherndes sein, i n  gewisser Weise 

w i r d  s i e  zur  Sinnquel le. 

Der folgende Kommentar zu r  zweiten psych ia t r i schen  H o s p i t a l i s i e r u n g  

g i b t  e inen E i n b l i c k  i n  seinen d is tanz ie r t - exper tenha f ten  Umgang m i t  

psych ia t r i scher  Terminologie. 

E :  Und dann wurde  i c h  nochma l  k r a n k .  
Auch - zwar  n i c h t  mehr so r e i n  pano  eh pana  p a r a n o i d ,  a b e r  auch  
s c h i z o p h r e n  m i t  - m i t  s e h r  v i e l  p a r a n o i d e n  A n t e i l e n .  
Das h a t  s i c h  i m  L a u f e  d e r  Z e i t  eben - wurde aus  d e r  - u r s p r ü n g -  
l i c h e n  p a r a n o i d e n  K r a n k h e i t  wurde e i n e  S c h i z o p h r e n i e  .. wo a b e r  
immer s e h r  v i e l  p a r a n o i d e  A n t e i l e  - e i n g e b a u t  wurden,  ( n i c h t ) .  
Das P a r a n o i d e  h a t  s i c h  immer mehr a b g e f l a c h t .  h a t  s i c h  immer 

mehr g e l e g t .  
Aber  - i n  d i e s e  S c h i z o p h r e n i e  k o n n t e  man d i e s e  p a r a n o i d e n  A n t e i -  
l e  s e h r  g u t  g e b r a u c h e n .  ( ( ( l a c h e n d ) ) )  

I: mhm mhm 
E: S o (  ) s o  f u n k t i o n i e r t e  das dann (mehr o d e r  w e n i g e r ) .  

I m  Grunde genommen ummmmmmmm ..... ( ( t r i n k t  K a f f e e ) )  

Den Psychiatern begegnet e r  h i e r  auf ihrem Ter ra in ,  auch wenn s e i n  

spezi f ischer  Gebrauch k l i n i s c h e r  Termini von diesen v i e l l e i c h t  a l s  

Redeweise eines Nicht-Eingeweihten und a l s  Theorie-Anmaßung zurück-  

gewiesen, even tue l l  gar  a l s  Symptom se iner  "Krankhei t"  n i h i l i e r t  

werden könnte. 

An d ieser  S t e l l e  deu te t  s i c h  an, daß m i t  demdnspruchdarauf, so 

über s i c h  sprechen zu können, auch e ine  zumindest i m p l i z i t e  Opposi- 

t i o n  gegenüber Psychiatern und ihrem Deutungsmonopol verbunden i s t .  

An anderen S t e l l e n  g i b t  es Hinweise darauf, daß e r  Ärzte a l s  Oppo- 

nenten wahrnimmt, so etwa wenn e r  i h r e  I n d i f f e r e n z  gegenüber psycho- 

pathologischen Grundlagenfragen beklagt ,  während e r  s i c h  s e l b s t  m i t  

Jaspers' "Psychopathologie" befaßt; betont ,  daß e r  ihnen e r s t  habe 

sagen müssen, daß e r  "paranoid schizophren" se i ,  das habe ke iner  

von ihnen gewußt; oder im H i n b l i c k  au f  seine inzwischen gewonnene 

S icherhe i t  im Umgang m i t  Psychopharmaka hervorhebt:  "Und heutzu- 

tage - kann a l s o  k e i n  A r z t  m i r  was vormachen." Gerade d i e  jah re-  

lange medikamentöse Behandlung se i  n i e  adäquat gewesen ("was man m i r  

da a l l e s  h i n e i n s t o p f t  jedes Mal" ) ,  e r  s e l b s t  habe mühsam heraus- 



f i nden  müssen, welche Dosis f ü r  i h n  d i e  r i c h t i g e  s e i .  

Was andere Opponenten b e t r i f f t ,  so i s t  besonders a u f f ä l l i g ,  daß der 

Informant i n  seinen langen theoret ischen Kommentaren und B i l a n z i e -  

rungen vor a l lem m i t  s i c h  s e l b s t  argument ier t ,  was seinen Ausfüh- 

rungen h ä u f i g  e inen dozierenden Charakter v e r l e i h t :  Er s e t z t  s i c h  

etwa - aus führ l i ch  abwägend und d ies  und jenes berücks icht igend - 
damit auseinander, was den Charakter se iner  "Krankhei t"  ausmacht, 

was d i e  Vor- und Nach te i le  von Psychopharmaka gegenüber E lek t ro-  

schocks s ind  usw.. Aber seine Argumentation r i c h t e t  s i c h  auch ge- 

gen se in  früheres Ich,  wenn e r  seine anfängl iche H i l f l o s i g k e i t  und 

N a i v i t ä t  h e r a u s s t r e i c h t  ( "A lso  i c h  h a t t e  k e i n e r l e i  Ahnung! I c h  wußte 

gar n i c h t ,  was das E. I c h  h a t t e  n i e  einen psychisch..Kranken ge- 

sehen, ne.") und seine heut ige A u f g e k l ä r t h e i t  und Kompetenz dagegen 

h ä l t .  

Anfangs h a t t e  i c h  erwähnt, daß s i c h  häu f ig  theoret isch- verg le ichende 

Textpassagen gegenüber n a r r a t i v e n  durchsetzen. Dafür e i n  B e i s p i e l :  

A ls  der In formant  au f  d i e  Vorgeschichte e i n e r  bestimmten p s y c h i a t r i -  

schen H o s p i t a l i s i e r u n g  e ingeht ,  erwähnt e r  d i e  Relevanz bestimmter 

K ino f i lme  f ü r  d i e  Chaoti s ierung se iner  damaligen Er lebniswel  t, und 

s o f o r t  wechselt  e r  i n  d i e  Gegenwart und kommt a u f  bestimmte A k t i v i -  

t ä t e n  zu sprechen - etwa d i e  Lektüre von Hesse und Dostojewski -, 
be i  denen e r  "aufpassen" müsse, da m i t  ihnen d i e  Gefahr eines 

"Schubs" verbunden se i .  Dann k o r r i g i e r t  e r  s i ch :  "Naja wol len wer 

erstmal der Reihe nach gehen." und beginnt  nach dem ers ten  Erzähl-  

sa tz  ( " I c h  k r iege  dann a l s o  en Schub.") s o f o r t  m i t  e i n e r  genera l i -  

sierenden Beschreibung und Argumentation, i n  der  es um d i e  V e r a l l -  

gemeinerung se iner  Erfahrungen geht: ' Ich b i n  dann h i e r  meistens 

i n  der Krankheit ,  wenn i c h ' s  n i c h t  mehr aushalte, a u f  den Ausweg 

gekomen, nämlich Spaziergänge zu machen ..." usw.. Wieder k o r r i g i e r t  

e r  seine Dars te l lung  nach e i n i g e r  Z e i t :  "Gehen wer ers tmal  s c h r i t t -  

weise we i te r ,  ne.", kommt dann aber n i c h t  sehr w e i t :  A ls  e r  m i t  

B l i c k  auf seinen damaligen K l i n i k a u f e n t h a l t  erwähnt: "Man h a t  m i r  

wer weiß was hineingehauen. " , beginnt  e r  s o f o r t  m i t -  e i n e r  längeren 

und k r i t i s c h  abwägenden Kommentierung se iner  Psychopharmaka-Erfah- 

rungen insgesamt, wobei e r  sehr scharf m i t  der P s y c h i a t r i e  a l s  I n -  

terakt ionskontrahenten ins  Ger ich t  geht; g l e i c h z e i t i g  ge langt  e r  

zu dem Resümee, daß ihm " l e t z t l i c h  d i e  Medikamente aus der Krank- 

he i  t heraushelfen."  

Diese Hinweise zu den i n h a l t l i c h e n  und formalen Besonderheiten der  

zahl re ichen und expandierenden theoret ischen Kommentare i n  diesem 

Text haben v i e l l e i c h t  d e u t l i c h  gemacht, weshalb es m i r  angemessen 

erschien,  d i e  Haltung des Informanten zu s i c h  s e l b s t  und se iner  

Lebensgeschichte a l s  "exper tenhaf t"  zu bezeichnen. Dem Chaos undurch- 

schauter, lang andauernder Leidensprozesse begegnet e r  u.a. dadurch, 

daß e r  un te r  Zuhilfenahme e i n e r  höherprädikat iven psych ia t r i schen  

B e g r i f f l i c h k e i t  seine Erfahrungen ordnet  - e i n e  S t r u k t u r i e r u n g s l e i -  

stung, au f  d i e  e r  s t o l z  i s t .  Während bei  den meisten der von m i r  

i n te rv iewten  psych ia t r i schen  Pat ienten k l i n i s c h e  B e g r i f f e  mehr oder 

weniger un te rschwe l l i g  im Zuge l a n g j ä h r i g e r  i n s t i t u t i o n e l l e r  Prozes- 

s ierung ins  eigene autobiogrpahische Kategoriensystem 'hereinge- 

r u t s c h t "  sind, w e i s t  se in  Umgang m i t  diesen Termini au f  e ine  a k t i v e r e  

Aneignung und e i n  größeres Ausmaß an Bewußtheit. 

Bei der Analyse d ieses In te rv iews  lassen s i c h  vor  a l l e m  zwei lebens- 

gesch ich t l i che  Bedingungen i d e n t i f i z i e r e n ,  d i e  f ü r  d i e  Ausbi ldung 

des "Expertentums' dieses Informanten ausschlaggebend s ind:  

Eine wesent l iche Bedeutung kommt e i n e r  Frau zu, m i t  der  e r  s i c h  nach 

e i n e r  langen Phase des Mit-seinen-schmerzhaften-und-undurchschauten- 

Er lebn issen- A l le inse ins  anfreundet.  M i t  d i e s e r  Freundin, d i e  m i t  

psych ia t r i scher  Terminologie v e r t r a u t  i s t ,  s i e  gebraucht und vom 

Themenbereich der Psychopathologie f a s z i n i e r t  i s t ,  r e f l e k t i e r t  e r  

h ä u f i g  über seine Er lebnisse,  und a u f  diese Weise gewinnt e r  den 

Eindruck, mehr über s i c h  und seine "Krankhei t"  e r fahren  zu können, 

Ordnung zu schaf fen.  Durch d iese Beziehung zu e i n e r  s i g n i f i k a n t e n  



Anderen w i r d  e r  sowohl b e f r e i t  a l s  auch - aufgrund der  ständigen 

Thematisierung von "Krankhei t"  und außergewöhnlichen Bewußtseins- 

zuständen - v e r s t ä r k t  an seine psych ia t r i sche  Vergangenheit gebun- 

den. Die "Schizophrenie" w i r d  j e t z t  zu einem unerschöpf l ichen Ge- 

sprächsgegenstand, und seine dominante Se lbs tka tegor i s ie rung  a l s  

"schizophren" w i r d  im Gespräch k o n t i n u i e r l i c h  abgesicher t  und e r -  

sche in t  se lbs tve rs tänd l i ch .  

Daneben i s t  d i e  Erfahrung veränder ter  p s y c h i a t r i s c h e r  Rahmenbedin- 

gungen bedeutsam: Der Be t ro f fene  gewinnt i n  der Z e i t ,  i n  der e r  

s i c h  m i t  der gerade erwähnten Frau anfreundet,  den Eindruck, durch 

den selbständigen Umgang m i t  Psychopharmaka se ine "Krankhei t"  be- 

herrschbar zu machen. Zuvor war e r  - e r  stammt aus e i n e r  auslands- 

deutschen Fami l ie  und h a t t e  seine e rs ten  Psychiat r ieer fahrungen im 

Ausland gemacht - a u s s c h l i e ß l i c h  Elektroschocks und "Dauerschlaf" 

ausgesetzt gewesen. "Und danach h a t  man j a  kaum noch Erfahrungen, 

man weiß, wie man h e i ß t ,  man kennt seine E l t e r n  oder derg le ichen,  

aber man hat  j a  kaum Erinnerungen." Auf diesem Hintergrund w i r d  d i e  

Mög l i chke i t  des e igenverantwor t l ichen Gebrauchs von Psychopharmaka 

i n  der Bundesrepubl i k (Se1 bstdos ierung)  a l s  Befre iung e r l e b t ,  wo- 

hingegen Erfahrungen m i t  Psychopharmaka, auf deren Dosierung e r  

s e l b s t  keinen E i n f l u ß  gehabt hat ,  sehr nega t i v  sind. Wenn es h e i ß t :  

"Manhat m i r  wer weiß was hineingehauen.", dann k l i n g t  d i e  Erfahrung 

von Gewalt an. 

111. Abschließende Kommentare 

Wie u n t e r s c h i e d l i c h  d i e  h i e r  v o r g e s t e l l t e n  und d i s k u t i e r t e n  argu- 

mentat iven Sequenzen auch sind, so i s t  ihnen gemeinsam, daß der  

Auseinandersetzung m i t  "Krankhei t"  - daß man s i c h  a l s  "krank" oder 

eben n i c h t  a l s  "krank' b e g r e i f t  und i n  den Augen der  anderen a l s  

"krank" g i l t  oder hingegen f ü r  se in  Verhalten v e r a n t w o r t l i c h  ge- 

macht w i r d  - e ine z e n t r a l e  Bedeutung zukommt (17) .  M i t  d ieser  

Selbst-  und Fremdkategorisierung r ü c k t  d i e  Frage, wer man i n  Wahr- 

h e i t  % (und über welche Erken tnn ismi t te l  man v e r f ü g t  und worauf 

man Anspruch h a t ) ,  i n  den Vordergrund. Die Krankheitszuschreibung 

durch andere undloder s i c h  s e l b s t  s t e l l t  e ine wesent l iche Behaup- 

tung über d i e  eigene Person dar, au f  d i e  man argumentat iv - i n  der  

einvernehmlichen oder s t r i t t i g e n  Auseinandersetzung m i t  anderen und 

s i c h  s e l b s t  - r e a g i e r t .  Unter bestimmten Bedingungen, d i e  i n  der  

Erör terung des Textmater ia ls  d e u t l i c h  geworden sind, w i r d  diese 

Auseinandersetzung so bedeutsam und s t e h t  so v i e l  auf dem Sp ie l ,  

daß d i e  n a r r a t i v e  R e k a p i t u l a t i o n  der Lebensgeschichte oder w i c h t i -  

ger Phasen und Er fahr~ ingsbere iche n i c h t  mehr g e l i n g t .  Dabei l ä ß t  s i c h  

un:arscheiden, cb ma,i - wie etwa im d r i t t e n  F a l l  - von einem e i n -  

deutigen Standpunkt her  argument ier t  oder - wie etwa im zweiten 

F a l l  - m i t  s i c h  v ö l l i g  z e r s t r i t t e n  i s t  und v e r z w e i f e l t  nach der  

Wahrheit über d i e  eigene Person sucht. 

Der e r s t e  In formant  wehrt s i c h  e i n e r s e i t s  gegen d i e  vernichtende 

D i s q u a l i f i z i e r u n g  se iner  Person a l s  "schizophren" und nimmt anderer-  

s e i t s  zu einem späteren Ze i tpunk t  d iese Kategor ie  a l s  E h r e n t i t e l  - 
daß e r  H i t g l i e d  e i n e r  geheimen E l i t e t r u p p e  i s t  - f ü r  s i c h  i n  An- 

spruch, e ine Kategorie, i n  der  e r  v ö l l i g  aufgeht, denn das S p e z i f i -  

sche und Unverwechselbare (und n a r r a t i v  Rekap i tu l ie rbare )  an s e i n e r  

Lebensgeschichte und I d e n t i t ä t  gehen ver loren.  Im Vordergrund s t e h t  

d i e  Offenbarung se iner  p r i v i l e g i e r t e n  Erkenntnisse über Weltzusarmen- 

hänge. Der I n t e r v i e w e r  w i r d  eingeweiht.  



Während der  zwei te  In formant  i n  e ine  quälende und widersprüchl iche 

Auseinandersetzung über d i e  Frage v e r s t r i c k t  i s t ,  wer e r  i s t ,  und 

i n  diesem Zusammenhang gegenüber unterschied1 ichen Opponenten d i e  

Krankheitszuschreibung e i n k l a g t  oder aber v e r b i t t e r t  zurückweist,  

s e t z t  s i c h  der d r i t t e  Informant, indem e r  ze i twe ise  d i e  Haltung 

e ines Experten einnimnt, m i t  dem Charakter se iner  "Krankhei t"  aus- 

einander. Es geht h i e r  n i c h t  mehr - wie im zweiten F a l l  - um d i e  

mora l ische Beur te i lung  der eigenen Person, sondern um d i e  ruh ige  

Erör terung best imnter  aus der Lebensgeschichte ausgegrenzter und 

t h e o r e t i s c h  s y s t e m a t i s i e r t e r  Erfahrungszusammenhänge i n  abst rakten 

Termini.  I n  gewisser Weise ha t  e r  s i c h  so auch wiederum einen T e i l  

se iner  Lebensgeschichte, der  ihm fremd geworden und i n  den Zustän- 

d i g k e i t s b e r e i c h  p r o f e s s i o n e l l e r  Experten g e f a l l e n  war, zurückgeh01 t 

und ver fügbar  gemacht. 

Es ve rs teh t  s i c h  von s e l b s t ,  da6 m i t  der Erör terung d ieser  d r e i  

Varianten n i c h t  der Anspruch erhoben wird, etwas 'Abschließendes" 

über das Wie und Warum der  Verdrängung von Erzählsequenzen durch 

argumentat ive Sequenzen i n  n a r r a t i v e n  In te rv iews  zu formul ieren. 

Die Frage nach den Bedingungen fürden p a r t i e l l e n  oder vo l l s tänd igen  

V e r l u s t  des n a r r a t i v e n  Bezugs zur  eigenen Lebensgeschichte s o l l t e  

w e i t e r  i n  der  empir ischen Beschäft igung m i t  schon vorhandenem oder 

neu zu erhebendem Textmater ia l  v e r f o l g t  werden. I c h  hoffe auch, 

da6 n i c h t  aufgrund der Tatsache, daß i c h  mich h i e r  au f  Daten aus 

me-inem eigenen Forschungsprojekt beschränke, das Mißverständnis 

auf taucht ,  i c h  würde behaupten, das Dominant-Werden des Argumenta- 

tionsschemas s e i  etwas f ü r  In te rv iews  m i t  psych ia t r i schen  Pat ienten 

Spezi f isches (18). 

Auch h a l t e  i c h  solche In te rv iews  wie d ie jen igen,  a u f  d i e  i c h  mich 

h i e r  bezogen habe, i n  ke iner  Weise f ü r  " de fek t "  oder mißlungen. 

S ie b e r e i t e n  nur  i n s o f e r n  besondere Schwier igkei ten f ü r  d i e  Auswer- 

tung, a l s  h i e r  v e r s t ä r k t  m i t  argumentat ionsanalyt ischen M i t t e l n  

g e a r b e i t e t  werden muß. Es i s t  - insbesondere i n  der  Erör terung des 

zweiten und des d r i t t e n  F a l l s  - d e u t l i c h  geworden, da0 s t e t s  ver-  

suchtwerden s o l l t e ,  i n  der  Berücks icht igung der  n a r r a t i v e n  Sequen- 

zen soweit  wie mögl ich d i e  biographischen und sonst igen soz ia len  

Prozesse zu rekons t ru ie ren ,  d i e  f ü r  das Verständnis der Entwicklung 

und der Funktionen der  Eigentheor ien der Betroffenen r e l e v a n t  s ind.  

Gelegent l ich i s t  i n  der  l e t z t e n  Z e i t  k r i t i s i e r t  worden, d ie jen igen  

Sozia lwissenschaf t l icher ,  d i e  m i t  n a r r a t i v e n  In te rv iews  a rbe i te ten ,  

seien i n  der Datenerhebung und -ausWertung v ö l l i g  f i x i e r t  au f  d i e  

sprachl ichen ~ u ß e r u ' " ~ e n  des Informanten, d i e  s i e  un te r  der  Rubr ik  

"Erzählung" einordnen könnten; a l l e s  andere würde a l s  weniger ge- 

h a l t v o l l  abgewertet (19) .  Wenn i c h  von der  m i r  ve r t rau ten  Forschungs- 

p rax is  ausgehe, so e r s c h e i n t  m i r  d ieser  Vorwurf v ö l l i g  unbegründet. 

I c h  hoffe, daß d ieser  Aufsatz zur  Besei t igung dieses Mißverständnis-  

Ses beigetragen hat .  



Anmerkungen 

( 1 )  Es h a n d e l t  s i c h  ur, m e i q e  D i s s e r t a t i o n  (Riemann 1 9 8 3 ) .  

( 2 )  I n  d e r  Verwendung d i e s e s  Konz :?p ts  o r i e n t i o r e  i c h  m i c h  an K a l l -  

m e y e r / S c h ü t z e  1977 ,  d i e  z w i s c h e n  den K o m m u n i k a t i o n s s c h e m J t a  

d e r  E r z ä h l u n g ,  B e s c h r e i b u n g  u n d  A r g u m e n t a t i o n  u n t e r s c h e i d e n .  
Kommun ika t ionsschemata  d e r  5 a c h v e r h a l t s d a r s t e l l u n g  werden von  
i h n e n  a l s  " E x p 3 n s i s n  d e r  G o s p r ä c h s o r g t n i s a t i o n "  angesehen.  
" D i e  E x p a n s i o n  b e t r i f f t  P k t i v i t ä t e n  i m  Zusammenhang m i t  d e r  
g r u n d l e g e n d e n  Aufgabe,  U ? r s t ä n d l i c h k e i t  d e r  e i g e n e n  #uUerung  
f ü r  den P a r t n e r  z u  e r r e i c k . e n ,  indem 2.8. a u f  S a c h v e r h j l t e  r e -  
f e r i e r t  w i r d .  S a c h v e r h a l t s s c h e m a t a  nun  h a b e n  e i n e  komp lexe ,  
zusanmenhängende S a c h v e r h a l t s d a r s t e l l u n g  zum I n h a l t  (...). Auf  
d e r  Ebene d e r  G e s p r ä c h s o r g a n i s a t i o n  b l e i b t  d i e s e s  Wissen  v o n  
s o l c h ~ n  S a c h v e r h a l t e n  w e i t g e h e n d  i m p l i z i t ,  es  w i r d  n u r  andeu-  
t u n g s u e i s e  dara.uf  h ingend iessn  u n d  a n s o n s t e n  v o r a u s ~ g e s e t z t .  I n  
S a c h v e r h a l t s s c h e m a t a  dagegen w i r d  d i e s e s  Wissen  v o n  Sachver-  
h a l t e n  expliziert." (5 .  3 )  I n  K o m m u n i k a t i o n s s c h e m a t e  g e l t e n  

b e s t i m m t e  ZugzwZnge. und  es  h e r r s c h t  i n s o f e r n  e i n e  Asymmet r ie  
i n  d a r  R o l l - n v e r t e i l u n g ,  a l s  dem S c h e m a t r ä g e r  e i n  e x t e n s i v e s  
R e d e r e c h t  z u g e s t a n d e n  w i r d .  " S a c h v e r h a l t s s c h e m a t a  werden s t e t s  

i n  Hand lungsschemata  e i n g e b e t t e t ,  d.h. s i e  werden  d u r c h  b e-  
s t i m m t e  H a n d l u n g s z ü g e  a u s g e l ö s t  u n d  haben  e i n e  F 2 n k t i o n  i m  
Rahmen des ü b e r g e o r d c e t e n  Handlungsschemas."  (5.  4 )  ( Z i t i e r t  

w i r d  h i e r  n a c h  dem u n v e r ö f f e n t l i c h t e n  P l a n u s k r i p t . )  

( 3 )  V g 1 . z ~  don  G r u n d a k t i v i t ä t e n  des P r o p o n e n t e n  u n d  ,des Opponenten 
i m  K e r n  des  4 r g u m e n t a t i o n s s c h e m a s  S c h ü t z e  1978.  5. 73-77. 
D i e s e l b e n  G r u n d a k t i v i t ä t e n  l a s s e n  s i c h  i n  den  a r g u m e n t a t i v e n  
Sequenzen i n n e r h a l b  d e r  a u t o b i o g r a p h i s c h e n  S t e g r e i f e r z ä h l u n g e n  
irn Rahmen n a r r a t i v e r  I n t e r v i e w s  nachwe isen .  auch  wenn d a s  
e m p i r i s c h e  D p p o n e n t e n v e r h a l t e n  n i c h t  d i r e k t  b e o b a c h t e t  werdon  
kann.  Indem s i c h  d - r  I n f o r m a n t  - w i e  s e l e k t i v  u n d  v e r z e r r t  
auch  immer - a u f  d i e  P o s i t i o n e n  s e i n e s  bzw. s e i n e r  Opponenten 
b e z i e h t ,  w i r d  e r  bzw. werden  s i e  d u r c h  d e n  I n f o r m a n t e n  i n  
d i e  A r g u m e n t a t i o n s a r e n a  h e r e i n g e z o g e n .  - Es  g i b t  e i n e  V i e l z a h l  
v o n  n e u e r e n  A r b e i t e n  z u r  4 r g u a e n t a t l o n s a n a l y s e .  a u f  d i e  i c h  
i n  d iesem B e i t r a g  n i c h t  n ä h e r  e i n g e h e ,  da i c h  m i c h  a u f  d i e  em- 
p i r i s c h e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  m i t  dem m i r  v o r l i e g e n d e n  T e x t m a t e -  

r i a l  k o n z e n t r i e r e n  möchte.  A r g u m e n t a t i o n s a n a l y t i s c h e  K a t e g o r i e n  
werden v o n  m i r  i n  d iesem Zusammenhang n u r  dann g e b r a u c h t ,  wenn 
s i e  s i c h  t a t s ä c h l i c h  am D a t e n m a t e r i a l  " bewähren" .  Was g r u n d l e -  
gende Werke i n  d e r  i n t e r d i s z i p l i n ä r e n  a r g u m e n t a t i o n s a n a l y t i s c h e n  
D i s k u s s i o n  b e t r i f f t ,  v g l .  P e r e l m a n / O l b r e c h t s - T y t e c a  1971 u n d  
T o u l m i n  1975.  

( 4 )  V g l .  z u  i n t e r n e n  Zogzwängev des  Argurnen ta t ionsschemas :  S c h C t z e  
1978,  5. 77-80. 

( 5 )  I c h  b e s c h r ä n k e  m i c h  au f  ganz w e n i g e  H i n w e i s e  u n d  s e t z e  e i n e  a11-  
geme ine  V e r t r a u t h e i t  m i t  d e n  n a r r a t i v e n  I n t e r v i e w  - s o i n e n  t h e o -  
r e t i s c h e n  G r u n d l a g e n .  s e i n e r  P h a s e n a b f o l g e  ond  den  S t r a t e g i e n  
des  F o r s c h e r s  - v o r a u s .  U g l .  d i e  h i e r  r e l e v a n t e n  A r b e i t e n  v o n  
S c h ü t z e  (1977 ,  1983,  1584  u n d  i n s b e s o n d e r e  1986) .  Zum E i n -  
s a t z  des  narrative^ I n t e r v i e w s  i n  e i n e *  k o n k r e t e n  b i o g r a p h i e -  
a n a l y t i s c h e n  F o r s c h u n g s p r o j e k t  v ~ l .  Riemann 1983,  K t p .  2. 

( 6 )  E n t g e g e n  mancher  U n t e r s t e l l u n q e n ,  w i e  s i e  e t w a  i m  E t i k e t t  des 

" N a r r a t i v i s m u s "  a n k l i n g e n  u n d  i n  d e r  Eehaup tung  zum Ausdruck  
kommen, h i e r  würde  d e r  V e r s u c h  " e i n e r  e r z ä h l t h e o r e t i s c h e n  Fun-  
d i e r u n g  d e r  ( H e r v o r h e b u n g  v o n  m i r ,  G.R.) i n t e r p r e t a t i v e n  S o z i a l -  
f o r s c h u n g "  ( v g l .  Bude 1 9 8 5 )  unternommen.  i s t  f e s t z u h t l t e n ,  daß 
d i e j e n i g e n ,  d i e  a n  d e r  E n t w i c k l u n g  d i e s e s  E r h e b u n g s-  und An?- 
l y s e i n s t r u n e n t s  g e a r b e i t e t  haben,  n i o  e i n e n  f o r s c h u n g s i m p e r i a -  
l i s t i s c h e n  A n s p r u c h  v e r t r e t e n  haben.  D i e  F r a ~ e s t e l l u n g e n ,  f ü r  
d i e  s i c h  d e r  E i n s a t z  n a r r a t i v e r  I n t e r v i e w s  e i s n e t ,  l a s s e n  s i c h  
d e u t l i c h  e i n g r e n z e n .  Es i s t  n u r  e i n e s  v o n  v e r s c h i e d e n e n  V e r -  
f a h r e n .  d i e  s i c h  f ü r  d i e  B e a r b e i t u n g  von P r o b l e m s t e l l u n g e r  i m  
Rahmen e e r  k o m m u n i k a t i v e n  S o z i a l f o r s c h u n g  a n b i e t e n .  

( 7 )  V g l .  h i e r z u  S c h ü t z e  1977.  5. 1 7- 2 6  

( 8 )  S o l c h e  - a n g e s i c h t s  des  z e n t r a l e n  F o r s c h u n s s p r o b l e m s  - unange-  
messenen I n t e r v i e w e r v o r g a b e n  h ä t t e n  i n  d e r  von  m i r  d u r c h g e f ü h r -  
t e n  U n t e r s u c h u n g  z u  ß i o g r a p h i e v e r l ä u f e n  p s y c h i a t r i s c h e r  P a t i e n -  
t e n  b e i s p i e l s w e i s e  d a r i n  b e s t a n d e n ,  wenn i c h ,  um e i n e n  " A u f -  
h ä n g e r "  f ü r  i g e n d e i n e  A n f a n g s o r z ä h l u n g  z u  bekommen, d i e  I n f o r -  
manten nach  den  U r s a c h e n  i h r e r  " K r a n k h e i t "  o d e r  den  Gründen 
f ü r  i h r e  H o s p i t a l i s i e r u n g e n  g e f r a g t  o d e r  s i e  d a r i n  e r m u t i g t  
h ä t t e .  e i n m a l  o f f e n  a u s z u b r o i t e n ,  was man i n  d e r  P s y c h i a t r i e  
o d e r  u n t e r  P s y c h i a t e r n  e r l e b t  o d e r  d u r c h n a c h t .  I n  d iesem F a l l  
wären  s i e  p r i m ä r  a l s  " K r a n k e"  o d e r  a l s  P a t i e n t e n  i d e n t i f i z i e r t  
u n d  d a r i n  b e s t ä r k t  worden,  e i n e  d e u t l i c h  t h e o r e t i s c h - a r g u m e n t a -  
t i v  g e p r ä g t e  S e l b s t -  u n d  S a c h v e r h a l t s d a r s t e l l u n g  um d i e s e  Ka-  
t e g o r i e n  he rum zu o r g a n i s i e r e n .  D i e  F r a g e  n a c h  d e r  Lebensge-  
s c h i c h t e  a l s  s o l c h e r  w i r k t e  e n t i d e n t i f i z i e r e n d  - man h a t  mehr  
a l s  e i n e  " K r a n k h e i t "  o d e r  e i n e  P a t i e n t e n k a r r i e r e  - u n d  besaß 
n a r r a t i v e  G e n e r i e r u n g s k r a f t .  - Das S c h r i f t t u m  e h e m a l i g e r  p s y c h i a -  
t r i s c h e r  P a t i e n t e n ,  i n  dem s i c h  d i e  A u t o r e n  m i t  P s y c h i a t r i e -  
u n d / o d e r  K r a n k h e i t s e r f a h r u n g e n  b e f a s s e n ,  w e i s t  m e i s t  e i n e n  do-  
m i n a n t  a r g u m e n t a t i v e n  C h a r a k t e r  auf  - s e i  e s  i n  a n t i p s y c h i a t r i -  

schen  S e l b s t z e u g n i s s e n  (:.B. i n  P u b l i k a t i o n e n  d e r  E x - P a t i e n t e n -  
bewegung w i e  " f ladness N e t w o r k  News" o d e r  " T ü r s p a l t " ) ,  s e i  e s  i n  
D a r s t e l l u n g e n  v o n  e i g e n e n  " K r a n k h e i t s H- E p i s o d e n ,  d i e  d e r  Ö f f e n t -  
l i c h k e i t  o d e r  d e r  p s y c h i a t r i s c h e n  F a c h w e l t  a n g e b o t e n  werden  u n d  
d i e  i n  e i n i g e n  F ä l l e n  s o g a r  dazu  d i e n e n  s o l l e n ,  Z u t r i t t  zum 



psychiatrischen Diskurs zu orhalten. Vgl. zu unterschiedlichen 
Erfahrungsberichten und theoretischen Ciskussionen ehemaliger 
psychiatrischer Fatienten: Kaplan, Hrsg., 1954. 

( 9 )  Jgl. Rienann 1983, Kap. 2. 

(1G) Vgl. Schütze 1983. S. 265 f.; 1984. 5. 102 f.: 1986 und die 
stru4türellen Oeschreibungen in Riemann 1933 

(11) In wichtigen Schritt der Uissensanalyse werden derartige in 
Erziihltexte eingelagerte theoretische Stellen und sp3tere ar- 
gumentative Passagen aus dem Xachfrageteil il der Gesamtschau 
betrachtet, intern differenziert und vit dem in Seziehung ge- 
setzt. was man in der Analyse der Erzählteile an biographi- 
schon und sonstigen sozialen Prozsssnn entdeckt hat. Auf diese 
kJeise wird es möglich, der Entstehung von Eigentheorien im Le- 
bensablauf auf die Spur zu kommen und herauszufinden, welche 
Funktionen sie für don Betroffenen haben. - Im Fall des gerade 
erwähnten Informaqt.en ist es spannend zu rekonstruieren. ,, . wie 

sich seine Vorstellungen von einem naturgescliichtlichen Krank- 
heitsverlauf in seino Lebensgeschichte einfügen. wie sie ihm 
den Blick auf bestimmte soziale Prozesse und die Realität sig- 

nifikanter eeziehungen partiell verstellen. 

(12) Wenn ich Begriffe wie "Wahn", "Schizophrenie" usw. in Anführuqgs- 
zoichen setze, so ist dies kein flusdruck für ein, ironisches 

Verhältnis zur psychiatrischen Sprache und zum psychiatrischen 
Denken, scndern allein der Versuch. meine sozialwissenschaft- 
lichen Analyseressourcel von fremden Anleihen frei zu halten. 
Wie die folgonden Erörterungen zeigen, sind psychiatrische Oi- 
agnosen für mich lediglich als Teil des Datenmaterials von In- 
teresse: Uie gehen Betroffene mit ihnen um, und welche Wirkung 
entfalten sie in ihrer Lebensqeschichte? 

(13) Vgl. zum "dreifachen Zugzuang des St.egreif-Erzählens eigener- 
lebter Ereigniszusammenhänge rurGestaltschließung, Kondensie- 
rung und Detaillierung" Schütze 1993 a. S. 571 ff. 

(14) Vgl. zu Veads Theorie des Selbst: Mead 1934, Teil I11 

(15) Vgl. Garfinkel 1963, C. 190 

(16) Es wäre jetzt ein Mißverständnis anzunehmen, da0 in einem "Wahn" 
stets die Beziehung zur eigenen Lebensgeschichte verlorengeht. 
In der Analyse eines der von mir durchgeführten Interviews 
läßt sich etwa zeigen, wie durch ein bestimmtes geschlossenes 
Vorstellungssystem die Fortführung der biographischen Linie 
ermöglicht wird (vgl. Riemann 1983, S. 355-361) - ein Vor- 
stellungssystem. das im Gegensatz zu dem gerade erörterten die 

besondere Individualität des Retroffenen'betont und ihn nicht 
in einer Elite-Wir-Kategorie aufgehen läßt.1n diesem Fall bleibt 
das Erzählschema erhalten. - Ein anderer Informant erz2hlt eben- 
falls weiter: Als er in der Erzählunq des Ereignisablaufs den 
Wendepunkt seiner großen Entdeckungen srreicht, die von anderen 
damals und heute als "wahnhaft" eingestuft werden. goht es im 
weiteren Verlauf der narr3tiven DarsteLlung darum, was er im 
Laufe der Zeit unternonrren hat, um den mit seinen Entdeckuqgen 
verbundenen biographischen Entwurf, seine Mission. zu realisie- 
ren. und wie andere darauf bestrafend oder ermutigene reagiert 
haben. - Noch oine Anmerkung zu dem gerade in Ausschnitten vorge- 
stellten Interview: Ein mir vertrauter Einwand gegen die Be- 
schäftigung mit diesem Textnaterial lautet. laß dieser Fall zu 
"skurril" sei, als daG man als +ozialwissanschaftler et'das Sirn- 
volles damit anfange? könne. In der Textstruktur des Interviews - 
das hoffe ich gezeigt zu haben - kommt zum Ausdruck, daß gera- 
de eine derartige Nhilierung durch andere ein zentrales P r o S l ~ m  
des Betroffenen ist, ein Problem, das er u.a. argumentativ zu 
bearbeiten versucht. 

(17) Vgl. Riemann 1984 

(18) Im Kontakt mit einigen Kasseler Studenten, die biographieanaly- 
tische Studien auf der Basis narrativer Interviews burchgeführt 
haben oder noch durchführen, hake ich den Eindruck gewonnen, 
da0 es häufig zu theoretisch-argumentativen b b e r f o r m ~ n ~ e n  der 
Oarstellung der eigenen Lebensgeschichte kommt, wenn die jewei- 
ligen Informanten - vor dem hintergrund ihrer Zugehörigkeit zu 
bestimmten Professionen oder Therapie-Sub-Welten (vgl. Strauss 
1978 zum "social uiorldl'-~onzept) - intensiv mit Thearien konfrcn- 
tiert werden, die auf ihr eigenes Selbst abzielen. Sie sind 
dem Druck "einleuchtender" undsuggestiver Behauptungen und Theo- 
reme über Menschen "wie sie" (etwa die vom "Helfer-Syndrom" Ge- 
zeichneten) ausgesetzt und neigen dazu. falls sich aufgrund ihrer 
Lebensgeschichte eine entsprechende Aufnahmebereitschaft ausge- 
bildet hat, sie in ihr autobiographisches Kategoriensystem zu 
iibernehmen. Die argumentative Uberformung solcher Darstellungen 
zeigt sich u.a. darin, daß 
- ganze Lebensabschnitte als - aus jetziger Sicht - irrelevant 

übersprungen bzw. extrem kondensiert dargestellt werden odor 
durch erklärungstheoretische Passagen ersetzt werden; 

- es immer wieder zu ausgedehnten Kommentaren kommt, in denen 
2 . 0 .  die eigene unaufgeklärte Vergangenheit mit der "erleuch- 
teten" Gegenwart konfrontiert wird oder in lenen man sich 
mit biographisch signifikanten Opponenten - hiiufig einem oder 
beiden Elternteilen - auseinandersetzt und ihren negativen 
oder gar zerstörerischen Einfluß auf die eigene Entwicklung 
herausstreicht; 

- eine höherprädikative und abstrakt-vage Sprache zur Kennzeich- 



nung i n n e r e r  Zus tände  und  s o z i a l e r  Bez iehungen  b e n u t z t  w i r d :  
daß man d a b e i  s e i ,  d i e  K i n d h e i t  " a u f z u a r b e i t e n " ;  l e r n e ,  ' m i t  
G e f ü h l e n  umzugehSn und  i h n e n  zu  v e r t r a u e n " ;  s i c h  mehr " s p ü r e" ;  

s i c h  z u f r i e d e n e r  " e r l e b e "  usw. 
W i c h t i g e  E i n d r ü c k e  v e i d a n k e  i c h  i n  d iesem Zusemmenhang d e r  n o c h  
l a u f e n d e n  Y n t e r s u c h u n g  von R e c h t h i l d  R a f f e l  u n d  d e r  a b g e s c h l o s s e-  
n e n  U n t e r s u c h u n g  v c n  K a r l - G e o r g  R i n k l e f f  ( 1 9 8 4 ) .  

( 1 9 )  i c h  denke h i e r  i n  e r s t e r  L i n i e  an d i e   karikierende^ U b e r z e i c h -  
nungen von  Bude (lS'B5). Se ine  z a h l r e i c h e n  M i ß v e r s t ä n d n i s s e  h ä t t e n  
s i c h  b e i  e i n e r  w e n i g e r  v e r d a c h t g e l e i t e t e n  R e z e p t i o n  d e r  G r u n d l a -  
g e n t e x t e  und  b e i  e inem O l i c k  i n  e i n e  d e r  i n  d iesem Zusamnenhanq 
i n t e r e s s i e r e n d e 9  e m p i r i s c h e n  S t u d i e n  v e r m e i d e n  l a s s e n .  Es g e h t  
m i r  n i c h t  um e i n e  p a u s c h a l e  V e r t e i d i g u n g  d i e s e r  Un te rsuchungen ,  
i c h  me ine  n u r ,  daß man e t w a s  S u b s t a n t i e l l e s  ü b e r  e i n e  s i c h  n e u  
e n t w i c k e l n d e  F o r s c h u n g s r i c h t u n g  ( u n d  d i e  Sackgassen.  i n  d i e  
s i e  m ö g l i c h e r w e i s e  s t o l p e r t )  n u r  i n  E r f a h r u n g  b r i n g t ,  wenn l a n  
i h r e  k o n k r e t e  e m p i r i s c h e  A r b e i t  e r s t  e i n m a l  e r n s t  nimmt. D i e  
e t w a s  p l a t t e  U n t e r s t e l l u n g  v o n  P l a t t h e i t  - f ü r  den " M a r r a t i v i s -  
musl' ( u a s  auch  immer das  i s t )  s e i  " das Leben"  " g e b a u t  w i e  e i n e  
E r z ä h l u n g "  (Bude 1985,  5. 332)  - wäre  i n  dem F a l l  n i c h t  mehr s o  
l e i c h t  m ö g l i c h  gewesen. Es h a n d e l t  s i c h  b e i  den  s t r u k t u r e l l e n  
( f o r m a l - i n h a l t l i c h e n )  B e s c h r e i b u n g e n  des  D a t e n m a t e r i a l s  k e i n e s -  
wegs e i n f a c h  um d i e  n a i v - u n g e b r o c h e n e  N a c h z e i c h n u n g  dessen, was 

d e r  E r z ä h l e r  e inem m i t t e i l t .  
E i n  B e i s p i e l  f ü r  Budes v e r d a c h t g e l e i t e t e  K o n s t r u k t i o n  f i n d e t  
s i c h  b e i s p i e l s w e i s e  d o r t .  wo e r  a u f  d i e  S c h r i t t e  d e r  E r z ä h l a n a -  
l y s e ,  w i e  s i e  v o n  S c h ü t z e  (1983)  e n t w i c k e l t  werden, Bezug n immt 
u n d  a u s f ü h r t :  
'Oie D a t e n a u s w e r t u n g  k o n z e n t r i e r t  s i c h  b i s  zum v i e r t e n  d e r  sechs  
S c h r i t t e  a l l e i n  a u f  den  E r z ä h l t e x t .  E r s t  i m  v i e r t e n  Auswer tungs-  
s c h r i t t .  d e r  U i s s e n s a n a l y s e ,  werden d i e  a r g u m e n t a t i v e n  S t e l l e n  
des Tex tes ,  s o w o h l  a u s  d e r  B i l a n z i e r u n g s p h a s e  a l s  auch  aus  den 
E r z ä h l p h a s e n ,  m i t  d e r  v o r h e r  h e r a u s g e s c h ä l t e n  b i o g r a p h i s c h e n  
E r f a h r u n g s a u f s c h i c h t u n g  v e r g l i c h e n  und  a u f  i h r e  L e g i t i m a t i o n s - ,  
Ausb lendungs-  u n d  V e r d r ä n g u n g s f u n k t i o n  i n t e r p r e t i e r t .  Es g e h t  

o f f e n b a r  um e i n e  E v a l u i e r u n g  d e r  S e l b s t d e u t u n g e n  d e s  " I n f o r m a n-  
t e n "  ankand d e r  F r e g e  von Wahrnehmung u n d  Täuschung,  von  Wahr- 
h e i t  u n d  D i c h t u n g ,  v o n  R e a l i t ä t  u n d  E i n b i l d u n g .  D i e  g r u n d l a g e n -  
t h e o r e t i s c h e  V o r s t e l l u n g  l a u t e t  j a ,  da0 d i e  E r z ä h l u n g e n  d i e  P r i -  
mPrda ten  p r ä s e n t i e r e n  und  d i e  a r g u m e n t a t i v e n  Deutungen  s i c h  a l s  
sekundäre  Deutungen  d a r ü b e r  wölben.  Deu tungen  s c h e i n e n  f ü r  d e n  

N a r r a t i v i s m u s  den  C h a r a k t e r  von  P r a k t i k e n  des Umgehens, Kompen- 
s i e r e n ~  u n d  R a t i o n a l i s i e r e n s  zu haben. man i s t  d e r  meinung,  da5 
d i e  E r z ä h l u n g e n  u n m i t t e l b a r  w iedergeben .  was d e r  E r z ä h l e r  a l s  

H a n d e l n d e r  e r f a h r e n  h a t ,  u n d  d i e  Deu tungen  den S c h u t z u a l l  m i t t e l -  
b a r e r  V e r a r b e i t u n g e n  d a r s t e l l e n . "  (Bude 1985 ,  S.332) 

E i n  V e r g l e i c h  m i t  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  S t e l l e  b e i  S c h ü t z e  (1983, 
5.286) i s t  a u f s c h l u ß r e i c h ,  denn h i e r  w i r d  s i c h t b a r ,  w i e  Bude 

b e s t i m m t e  ( v o n  m i r  i m  f o l g e n d e n  h e r v o r g e h o b e h e )  b e g r - i f f e  unbe-  
r ü c k s i c h t i g t  l ä ß t ,  um d i e  E l e g a n z  u n d  E i n d e u t i g k e i t  s e i n e r  
S c h l u ß f o l g e i u n ~ e n  n i c h t  zu  g e f ä h r d e n :  
" E r s t  nachdem so d e r  wesentliche E r e i g n i s a b l a u f  u n d  d i e  g r u n d-  
l e g e n d e  b i o g r a p h i s c h e  E r f a h r i i n q s a u f s c h i c h t u n g  e r m i t t e l t  i s t ,  
w i r d  es i n  e inem v i e r t e n  A u s w e r t u n g s s c h r i t t ,  d e r  Y i s s e n s a n a l y -  
se, m ö g l i c h .  d i e  e i g e n t h s o r e t i s c h e n ,  a r g u m e n t a t i v e n  E i n l a s s u n g e n  
des  I ~ f o r m a n t e n  Z U  s e i f i e r  L e b e n s g e s c l i i c h t e  u n d  zu  s e i n e r  I d e n -  
t i t ä t  sowoh l  aus den  E r z ä h l p a s s a q e n  d e r  b e i d e n  e r s t e n  I n t e r -  
v i e w a b s c h n i t t e  a l s  auch  a u s  dem a b s c h l i e ß e n d e n  a r g u m e n t i e r e n d e n  
und  a b s t r a h i e r e n d e n  A b s c h n i t t  des  n a r r a t i v e n  I n t e r v i e w s  z u  ex-  
p l i z i e r e n  und  u n t e r  Ansehung des  E r e i g n i s a b l a u f s ,  d e r  E r f a h r u n g s -  
a u f s c h i c h t u n g  u n d  des Wechsels z w i s c h e n  den d o m i n a n t e n  ProzeE- 
S t r u k t u r e n  des  L e b e n s a b l a u f s  s y s t e m a t i s c h  auf  i h r e  O r i e n t i e r u n g s - ,  
V e r a r b e i t u n g s - ,  Deu tungs- ,  S e l b s t d e f i n i t i o n s - ,  L e g i t i n a t i o n s - ,  
Ausb lendungs-  und V e r d r ä n g u n g s f u n k t i o n  h i n  zu i n t e r p r e t i e r e n .  
Ohne den l e b e n s g e s c h i c h t l i c h e n  E r e i g n i s -  u n d  E r f a h r u n q s r a h m e n  
f ü r  d i e  e i g e n t h e o r e t i s c h e n  W i s s e n s p r o d u k t i o n e n  des  B i o g r a p h i e -  
t r ä g e r s  zu  kennen, i s t  e s  u n m ö g l i c h ,  den S t e l l e n w e r t  a u t o b i o -  
g r a p h i s c h e r  T h e o r i e p r o d u k t i o n e n  f ü r  den L e b e n s a b l a u f  zu  bestimmen." 

Das Argumenta t ionsschema b e s i t z t  e i n e  b e s o n d e r e  e r k e n n t n i s -  
g e n e r i e r e n d e  P r o d u k t i v i ä t .  I n  dem z w e i t e n  von m i r  d i s k u t i e r t e n  
B e i s p i e l  wurde b e i s p i e l s w e i s e  d e u t l i c h ,  w i e  d e r  B e t r o f f e n e  i n  
e i n e r  Phase e x t r e n e r  e x i s t e n t i e l l e r  V e r u n s i c h e r u n g  a u f  argumen- 
t a t i v e  K o m m u n i k a t i o n s r e s s o u r c e n  Z u r ü c k g r e i f t ,  um d e r  W a h r h e i t  
ü b e r  s i c h  a u f  d i e  Spur zu  kommen. 
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