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In eigener Sache 

I n  H e f t  19 d e r  ZUMA-Nachrichten h a t t e n  w i r  b e r e i t s  angekUndigt,  da$ Har tmut  

Esser a l s  Geschäf ts fUhrender  D i r e k t o r  b e i  ZUMA ausscheiden wUrde. D iese r  

Wechsel i s t  nunmehr vo l l zogen ;  am 1. A p r i l  1987 h a t  e r  se ine  T ä t i g k e i t  a l s  

o r d e n t l i c h e r  P ro fesso r  f U r  S o z i o l o g i e  an de r  U n i v e r s i t ä t  zu K ö l n  aufgenom- 

men. I n  d e r  Nachfo lge von Manfred KUchler l e i t e t e  Har tmut  Esser  ZUMA vom 

1. März 1985 b i s  zum 31. März 1987. 

Seine T ä t i g k e i t  f i e l  i n  e i n e  Z e i t  des Umbruchs, und zwar sowohl u n t e r  w is -  

s e n s c h a f t l i c h e n  w i e  u n t e r  o r g a n i s a t o r i s c h e n  Gesichtspunkten.  I n  den zwei 

Jahren s e i n e r  A r b e i t  haben s i c h  insbesondere unsere w i s s e n s c h a f t l i c h e n  H o f f -  

nungen e r f U l l t ,  d i e  Schwerpunkte de r  ZUMA-Grundlagenforschung a u f  Problem- 

s t e l l u n g e n  de r  Längsschn i t t ana lyse  - h i e r  v o r  a l l e m  i n  Form de r  m ik roana ly -  

t i s c h e n  Panelanalyse - und de r  Kontextanalyse zu ' e rwe i te rn .  W i r  be t rach ten  

es a l s  konsequente Unters tUtzung und F o r t f ü h r u n g  d i e s e r  Ansätze, daß s i c h  

d i e s e  Bemühungen I n  den l e t z t e n  Monaten zu sehr  konk re ten  A k t i v i t ä t e n  i n n e r -  

h a l b  und außerha lb  von ZUMA m i t  dem Z i e l  de r  p l a n v o l l e n  We i te ren tw ick lung  

dynamischer Mode l l e  k r i s t a l l i s i e r t  haben. Wir danken Har tmut  Esser f ü r  d i e -  

ses Engagement; d i e  von ihm v e r m i t t e l t e n  i n t e l l e k t u e l l e n  Anstöpe werden b e i  

ZUMA und m i t  ZUMA w e i t e r g e f ü h r t  werden. 

Der oben erwähnte o r g a n i s a t o r i s c h e  Umbruch b e i  ZUMA b e z i e h t  s i c h  a u f  d i e  am 

8. Dezember 1986 i n  Mannheim e r f o l g t e  GrUndung d e r  a s e l l s c h a f t  S o z i a l w i s -  

s e n s c h a f t l i c h e r  'n f rastrukture inr ichtungen (GESIS) e.V., dem Zusamenschlup 

de r  d r e i  reg iona len  Zentren Kö ln  ( Z e n t r a l a r c h i v  f U r  emp i r i sche  S o z i a l f o r -  

schung), Bonn ( In fo rma t ionszen t rum Soz ia lw issenscha f ten )  und Mannheim (ZUMA; 

f U r  e i n i g e  insbesondere ZUMA b e t r e f f e n d e  E i n z e l h e i t e n  s iehe  den B e i t r a g  "Das 

r e g i o n a l e  Zentrum Mannheim a l s  T e i l  des GESIS e.V." i n  diesem H e f t ) .  

D i e  ganz auSero rden t l i chen  Belastungen, d i e  m i t  de r  Vorbe re i tung  de r  Grün- 

dung von GESIS verbunden waren, h a t  Hartmut Esser k l a g l o s  a u f  s i c h  genomen; 

es i s t  n i c h t  z u l e t z t  seinem Engagement zu verdanken, daß das komplexe Wech- 

s e l s p i e l  zwischen den b e t e i l i g t e n  E in r i ch tungen  und Behörden ohne nennens- 

wer te  Panne zu  einem guten Ende gebracht  werden konnte. W i r  l assen  i h n  m i t  
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einem weinenden und einem lachenden Auge aus Mannheim scheiden: lachend, 

w e i l  e r  nunmehr Uber seine M i t g l i e d s c h a f t  im Kurator ium von GESIS ZUMA wei- 

t e r  au fs  engste verbunden b le iben  w i rd ,  und weinend, w e i l  w i r  seine K r e a t i -  

v i t ä t  vermissen werden. Wir wUnschen ihm v i e l  GlUck fUr seine A r b e i t  i n  

Köl n  . 

Nachfolger  von Hartmut Esser i s t  PD Dr. Peter  Ph. Mohler, der s e i t  1978 be i  

ZUMA zunächst a l s  P r o j e k t l e i t e r ,  dann a l s  Wissenschaf t l icher  L e i t e r  t ä t i g  

war; im November 1985 v e r l i e h  ihm der Fachbereich Gesellschaftswissenschaf- 

ten  der  U n i v e r s i t ä t  F r a n k f u r t  d i e  venia legendi  f U r  das Fach Sozio logie.  

FUr d i e  durch den Weggang von Hartmut,Esser, Friedhelm Meier und Bernd Wege- 

ner  vakanten Pos i t ionen  j n  der wissenschaf t l ichen Le i tung  konnten Dr. Andre- 

as Diekmano (MUnchenIWien), PD Dr, Dr. U1 r i c h  Mue l le r  (Ber l  i n )  und PD Dr. 

Norbert  Schwarz (Heidelberglchicago) gewonnen werden. M i t  diesen Berufungen 

s i n d  erneut  Schwerpunkte i n  der Methodenforschung gese tz t  worden. Vers tä rk t  

werden s o l l e n  d i e  Anstrengungen im Bereich der Analyse dynamischer Prozesse 

(Ze i t re ihen- ,  Panel-, Ereignisdaten),  darunter  un te r  anderem d i e  Analyse 

l a n g f r i s t i g e r  Konf l  i k t e  mi t . te l  s  evolutionär-dy-scher Model le .  Ferner so l -  

l e n  d i e  Forschungen im Bereich der Datenerhebung, insbesondere der Fragebo- 

genkonstrukt ion,  au f  der Grundlage kogn i t i onspsycho log ischer  Theorien erwei- 

t e r t  werden. 

E i n  w e i t e r e r  b e r e i t s  angekundigter Weggang h a t  zum 1. Mai 1987 s ta t tge fun-  

den: Dr. Werner W, s e i t  Mai 1978 a l s  L e i t e r  der  Vercodungsabtei lung be i  

ZUMA, h a t  seine S t e l l e  a l s  C3-Professor f U r  Komun ika t ionsw issenscha f t  un te r  

besonderer BerUcksichtigung der empirischen #omunikat ionsforschung an der 

Ludwig-Maximi l ians-Univers i tä t  i n  MUnchen angetreten. Werner FrUh und se in  

M i t a r b e i t e r  haben i n  den Jahren se iner  T ä t i g k e i t  hohe Standards fUr d i e  Ver- 

codung von Tex tmater ia l ien  u n t e r s c h i e d l i c h s t e r  Herkunf t  gese tz t ;  d ies  g i l t  

sowohl f U r  d i e  computerunterstUtzte a l s  auch fUr d i e  t r a d i t i o n e l l e  I n h a l t s -  

analyse. DarUber hinaus ha t  e r  d i e  Grundlagen fUr e i n  neues tex tana ly t i sqhes  

Verfahren - d i e  Semahtische S t r u k t u r -  und Inha l tsana lyse . (SSI )  - geschaffen. 

Wir hof fen,  daß e r  d iese Arbei ten,  d i e  e r  i n  MUnchen f o r t f u h r e n  wird,  b a l d  

zur  Pub l i ka t ions-  und Anwendungsreife br ingen wird.  Auch ihm wUnschen w i r  

f U r  d i e  Zukunf t  v i e l  E r fo lg .  
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I n f o l g e  de r  GrUndung von GESIS wurden d r e i  b i s  dah in  se lbs tänd ige  Mannheimer 

E i n r i c h t u n g e n  ZUMA a l s  Ab te i l ungen  angeg l i ede r t .  Es h a n d e l t  s i c h  um das Zen- 

t rum f U r  Mikrodaten,  dessen L e i t u n g  Georgios P a ~ a s t e f a n o u  ( B e r l i n )  Ubernom- 

men ha t .  Wei tere M i t a r b e i t e r  i n  de r  P ro jek tg ruppe  s i n d  P e t e r  Hartmann und 

Bernd Martens (be ide  Hamburg), Paul L U t f i n a e r  (Mannheim) sowie Joachim 

Wackerow ( B e r l i n ) .  Das Zentrum f U r  S o z i a l i n d i k a t o r e n f o r s c h u n g  w i r d  von 

Dr. Heinz-Herber t  &Li (Mannheim) g e l e i t e t .  Wei tere M i t a r b e i t e r  s i n d  S te fan  

Weick und E r i c h  Wieaand. Das schon i n  de r  Vergangenheit  ZUMA a s s o z i i e r t e  

ALLBUS-Projekt i s t  e b e n f a l l s  i n  d i e  GESIS-Dauerförderung Ubernormen worden. 

D i e  entsprechend b e i  ZUMA a n g e g l i e d e r t e  Ständige P ro jek tg ruppe  ALLBUS w i r d  

von Dr. Michael  Braun g e l e i t e t ;  w e i t e r e  M i t a r b e i t e r  s i n d  Barbara Erbs löh,  

Achim Koch und M a r t i n a  Wasmer. 

Wir w o l l e n  an d i e s e r  S t e l l e  n i c h t  mehr v i e l  Aufhebens von de r  Gründung von 

GESIS machen; dazu i s t  a u f  F e i e r n  i n  Kö ln  (arn.23. A p r i l  1987) und i n  Mann- 

heim (am 25. Mai 1987) schon genug gesagt  worden (das üb r igens  i n  naher Zu- 

k u n f t  i n  s c h r i f t l i c h e r  Form zugäng l i ch  s e i n  w i r d ) .  Dennoch s o l l  noch einmal 

da rau f  h ingewiesen werden, daß m i t  GESIS zum e r s t e n  Mal i n  de r  Geschichte 

de r  Bundesrepubl ik  d i e  dauerha f te  Verankerung (über  d i e  sog. "Blaue L i s t e " )  

e i n e r  umfassenden F o r s c h u n g s i n f r a s t r u k t u r  f U r  d i e  Soz ia lw issenscha f ten  ge- 

lungen i s t .  So w i e  d i e s  von GESIS e r w a r t e t  w i r d ,  h o f f e n  auch d i e  GESIS-Mit- 

g l i e d s e i n r i c h t u n g e n ,  daß d iese  I n f r a s t r u k t u r  umfassend genu tz t ,  d i e  For-  

schung e r l e i c h t e r t  und d i e  Q u a l i t ä t  de r  Ergebnisse v e r b e s s e r t  werden möge. 

M i t  de r  vo r l i egenden  Nummer können d i e  ZUMA-Nachrichten e inen  runden Ge- 

b u r t s t a g  f e i e r n :  S e i t  Dezember 1977 s i n d  zwanzig Nummern p u b l i z i e r t  worden. 

W i r  nehmen d i e s  zum Anlaß, i n  einem separaten Gesamtverze ichnis  m i t  einem 

Schlagwor t index d i e  Au fsä tze  und P r o j e k t b e r i c h t e  zusammenzustellen. Diese i n  

den l e t z t e n  zehn Jahren v e r ö f f e n t l i c h t e n  Au fsä tze  und B e r i c h t e  s p i e g e l n  den 

Wandel und d i e  Schwerpunktverlagerungen de r  s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n  metho- 

d ischen Forschung b e i  ZUMA w ide r .  

D i e  ZUMA-Nachrichten 20 befassen s i c h  p r i m ä r  m i t  zwei Schwerpunkten de r  Me- 

thodenforschung b e i  ZUMA i n  den l e t z t e n  Jahren: m i t  de r  Tes t -Re tes t -S tud ie  

zum ALLBUS 1984 und m i t  de r  Erhebung e g o z e n t r i e r t e r  Netzwerke i n  repräsenta-  

t i v e n  Befragungen. Das Design de r  Test -Retest -Stud ie  w i r d  d a r g e s t e l l t ,  und 

es werden Ergebnisse de r  Untersuchungen z u r  S t a b i l i t ä t  von Umfragedaten p rä -  
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s e n t i e r t .  Bel  den e g o z e n t r i e r t e n  Netzwerken legen d i e  B e i t r ä g e  das Design 

d e r  S t u d i e ,  d i e  Feldsteuerung b e i  de r  Datenerhebung und d i e  

Da tenorgan isa t ion  dar .  

Wie Rudol f  Wildenrnann, damal iger  Vors i t zender  des D i rek to r iums  von ZUMA, 

1977 i n  de r  Nummer 1, wUnsche i c h  den ZUMA-Nachrichten 20 e i n  k r i t i s c h e s  Pu- 

b l  l kum. 

Max #aase 

Vors i t zender  des ZUMA e.V. 
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Das regionale Zentrum Mannheim als Teil des GESIS e.V. 

1. - 
Die d r e i  regionalen Zentren ZUM, Informat ionszentrum Sozialwissenschaften 

( I Z )  i n  Bonn und Zent ra la rch iv  f U r  empirische Sozia l forschung an der  Unlver-  

s i t a t  zu Köln s i n d  d i e  M i t g l i e d e r  der neu gegrundeten Gese l l scha f t  Soz ia l -  

w issenschaf t l i cher  In f ras t ruk tu re in r ich tungen (GESIS) e.V. Es i s t  d i e  Aufga- 

be von GESIS, i n  den Bereichen von Gese l l scha f t  und P o l i t i k  grundlegende so- 

z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e  Dienste Uberregional und i n t e r n a t i o n a l  f U r  Wissen- 

s c h a f t  und Prax is  zu erbringen. Satzungsgemäß s i n d  d iese Aufgaben w ie  f o l g t  

umschrieben: 

- B e r e i t s t e l l u n g  und A k q u i s i t i o n  von Beständen q u a n t i t a t i v e r  Daten e in -  
s c h l i e ß l i c h  deren k o n t i n u i e r l i c h e r  Aufbereitung, - Aufbau faktographischer und b ib l iograph ischer  Datenbanken und Sicherung 
deren ö f f e n t l  i cher Nutzung, - Beratung i n  methodischen Bereichen und Entwicklung neuer Verfahren und Me- 
thoden fUr d i e  Empirische Soz ia l  forschung, - Dauerbeobachtung g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Entwicklungen. 

M i t  GESIS werden diese schon j e t z t  von den einzelnen I n s t i t u t i o n e n  erbrach- 

t e n  D iens t le is tungen gebundelt und damit e ine  opt imale I n f r a s t r u k t u r  f U r  d i e  

Empirischen Sozialwissenschaften un te r  Vermeidung unnöt iger  Doppelarbeiten 

a u f  Dauer gesichert .  

ZUM h a t  m i t  der  GrUndung von GESIS e i n  neues Gesicht  gewonnen. Entsprechend 

den Empfehlungen des Wissenschaftsrates vom Januar 1986 zu GESIS wurden 

k l e i n e r e  Einr ichtungen am j e w e i l i g e n  O r t  i n  d i e  bestehenden größeren aufge- 

nommen. FUr Mannheim h e i ß t  d ies,  daß d r e i  b i s l a n g  a l s  P r o j e k t e  von der Deut- 

schen Forschungsgemeinschaft bzw. von der S t i f t u n g  Volkswagenwerk ge fö rder te  

Vorhaben i n  ZUMA e i n g e g l i e d e r t  worden sind: a l s  Ständige Projektgruppen der 

ALLBUS (Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften) und das 

Zentrum f U r  Sozialindikatorenforschung sowie a l s  Projektgruppe das Zentrum 

f U r  Mikrodaten (ZMD). Diese d r e i  Mannheimer Einr ichtungen s o l l e n  im fo lgen- 

den kurz  vorgeste l  1 t werden. 
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2. D ie  ständlaen P r o l e k t q r u ~ m  

2.1. D i e  ''Al laemeine Bevölkerun-fraae der Soxla lwi  ssenschaften tAl&BUSl 

Die Allgemeine BevUlkerungsumfrage der Sozialwissenschaften wurde M i t t e  der  

70er Jahre a l s  Forschungsprogramn geplant, das Uber d i e  Erhebung und Ver- 

b r e i t u n g  a k t u e l l e r  und repräsen ta t i ve r  Daten fUr  d i e  Bundesrepubllk n i c h t  

nur  e ine  Beschreibung der soz ia len  R e a l i t ä t ,  sondern darOber hinaus auch d i e  

systematische Erfassung soz ia len  Wandels ermUglichen s o l l .  E i n  zen t ra les  

Z i e l  des ALLBUS i s t  es, Uber d i e  Generierung und B e r e i t s t e l l u n g  von Daten 

fUr  Forschung und Lehre im Bereich der  Sozialwissenschaften e i n e  k o n t l n u i e r -  

l l c h e ,  I n h a l t l i c h  f ruch tbare  und methodisch anspruchsvol le Informatfons-  

grundlage zu schaffen, d i e  a l lgemein und ohne Kosten ver fugbar I s t .  Kern des 

Forschungsprograms s i n d  damit regelmäßig zu wiederholende BevUlkerungsum- 

f ragen m i t  einem zum T e i l  konstanten, zum T e i l  va r iab len  Fragenprogram, das 

z e n t r a l e  Bereiche der Empirischen Sozia l forschung abdeckt. DarUber hinaus 

w i r d  m i t  jedem ALLBUS auch versucht, Uber methodische Sonderstudien einen 

B e i t r a g  zur  Grundlagenforschung im Bereich der Umfragemethodologie zu l e l -  

sten. 

D ie  Allgemeine BevUlkerungsumfrage der Sozialwissenschaften 1 s t  a l s  gemeln- 

sames Vorhaben von ZUM und dem Zent ra la rch iv  f U r  empirische Sozia l forschung 

i n  KUln entstanden. Der ALLBUS w i r d  von ZUM o r g a n i s i e r t ,  von ZUM und 28 

gemeinsam durchgefuhrt  und zur  Z e i t  von einem Gremium ex te rner  Fachwlssen- 

s c h a f t l e r  b e t r e u t  und mi tgesteuert .  Nach 1980, 1982, 1984 und 1986 w i r d  lm 

Herbst 1988 d i e  fUn f te  Erhebung s t a t t f i n d e n .  

Gemäß den Zielsetzungen fUr dieses Forschungsprogrm d i e n t  der  ALLBUS f o l -  

genden Aufgaben: 

- der d e s k r i p t i v e n  Soz ia lber ich te rs ta t tung  und der Untersuchung von Ursachen 
und Zusamenhängen von E ins te l lungen und Verhaltensweisen der BevUlkerung 
durch d i e  B e r e i t s t e l l u n g  a k t u e l l e r  Querschnl t tsdaten m i t  Schwerpunktthemen 
(1980 Pol i t i k  und Freundschaftsbeziehungen, 1982 Re1 i g i o n  und Wel tanschau- 
ung, 1984 Sozia le Ung le ichhe i t  und Wohl fahr tsstaat ,  1986 Bi ldung und Kul- 
t u r f e r t i g k e i t e n ,  1988 Einste l lungen zum p o l i t i s c h e n  System); 

- der g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Dauerbeobachtung und Analyse des soz ia len  Wandels 
durch d i e  Wiederholung von Fragen aus Untersuchungen der fUn fz iger ,  sech- 
z i g e r  und s iebz iger  Jahre sowie durch d i e  Schaffung von Z e i t r e i h e n  m i t  
H i l f e  e ines konstanten Fragenantei ls .  D.h. der ALLBUS h a t  inzwischen t e l l -  
weise e ine  eigene base- l lne aufgebaut, so z.B. zu w i r t s c h a f t l i c h e n  Erwar- 
tungen und Bewertungen; 

- der i n t e r n a t i o n a l  vergleichenden Gesel lschaf tsanalyse durch enge Koopera- 
t i o n  m i t  dem amerikanischen General Socia l  Survey und durch d i e  Einbindung 
i n  das I n t e r n a t i o n a l  Socia l  Survey Program (ISSP), an dem z.B. auch Au- 
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s t r a l  ien, Großbrl tannlen, I t a l  len, Österreich, Ungarn und d i e  USA bete i -  
l i g t  s ind (1986 Soziale Netzwerke und UnterstUtzungsbezlehungen, 1988 Fa- 
m i l i e  und s lch  wandelnde Geschlechterrollen); 

- der methodischen lbnfrageforschung durch spez ie l le  Zusatzstudlen (1986 Non- 
Response-Studie, 1984 Test-Retest-Studie, 1982 In ternat iona le  Verglellch- 
ba rke l t  von soz ia lw issenschaf t l l chen  Skalen, 1980 Entwicklung e iner  Skala 
zur sozialen ErwUnschtheit, Interviewerbefragung und Wohnquartiersbe- 
schrei bung) . 

Trotz seiner kurzen Laufze i t  I s t  der ALLBUS d ie  be re i t s  am häuf igsten I n  der 

deutschen soziologischen Forschung und Lehre verwendete Umfrage. Der .ALLBUS 

hat s lch  I n  mehrfacher Hinsicht  zu einem bedeutsamen Instrument der Empirl- 
schen Sozlalforschung entwickel t .  Als Einzeluntersuchung b i e t e t  jeder ALLBUS 

elne umfassende Variabl engrundlage zur Deskr ipt ion und Analyse des j e  ge- 

wählten thematischen Schwerpunktes. Als Repl ikat ionsstudie hat d i e  kumulati- 

ve, systematische Wiederholungserhebung d ie  Basis f U r  Analysen des l a n g f r i -  
s t igen sozialen Wandels geschaffen und ermtlglicht nun auch - spez ie l l  durch 

d ie  konstante Erhebung demographischer Merkmale - Sozialstrukturanalysen auf 

e iner  b re i t en  Datenbasis. Als Grundlage fUr in ternat iona l  vergleichende For- 

schungen b l e t e t  der ALLBUS m i t  der Betei l igung am In ternat iona l  Social Sur- 

vey Program (ISSP) s e i t  1986 n i ch t  mehr nur d ie  Mögl ichkei t  der verglelchen- 

den Betrachtung von Elnzelitems, sondern hat elne Grundlage f U r  d i e  verg le i -  

chende Analyse abgegrenzter Themenkomplexe geschaffen. A ls  Methodenfor- 

schungsprojekt sch l l eß l l ch  hat der ALLBUS n i ch t  nur einen Forschungsbeitrag 

ge le i s te t ,  sondern w i rd  - wie d ie  Erfahrungen zeigen - auch Im Rahmen der 

methodischen Grundausbildung i n  der,sozialwlssenschaftllchen Lehre genutzt. 

Die se lbs t  de f i n i e r t en  Z ie le  des ALLBUS-Forschungsprogrms und d i e  inzwi- 

schen gewachsenen Erwartungen und Anspruche der Nutzer dieser Datengrundlage 

werden d ie  zukUnftlge Gestaltung des ALLBUS bestimnen. M i t  der GrUndung von 

GESIS und der damit verbundenen Ins t l t u t l ona l l s i e rung  und dauerhaften Flnan- 

zlerung des ALLBUS-Forschungsprogramns Im Rahmen von ZUMA i s t  eine grund- 

sä tz l i che Voraussetzung fUr d ie  wei tere Arbei t ,  nämlich d ie  Sicherung der 

Kont lnui  t a t ,  gewährleistet. FUr zukUnftige Erhebungen w i rd  e in  Schwerpunkt 

auf d i e  Verbesserung der Datengrundlage zu setzen sein. Hierzu gehurt e iner-  

sei  t s  d ie  ube rp r~ fung  der Ouali t ä t  der erhobenen Indikatoren im Hinbl i c k  auf 

I h re  Eignung f U r  d i e  Abbildung sozialen Wandels (Sonderstudie 1988), aber 

andererseits auch elne grundsätzliche Ref lek t ion  der de f i n i e r t en  Stichprobe 

bzw. Grundgesamthelt (Problematik der Einbezlehung z.B. ausländischer M i t -  

bUrger) . I n  bezug auf d ie  inha l  t l  iche Gestaltung des Fragenprogramns werden 

vers tärk t  BemUhungen unternomnen, durch Elnbezlehung externer Experten elne 



noch s t l r k s r e  Vcrbf ndung der thsorat9schen und mp4 PP schen Erklarung bm, 

Abbfldung fnhal t l4cher Thmenschwerpunkte zu erreichen. Dfe Koordinatfon und 

Iknsetaung der natfonalen und fnternatfonalen Forschungsinteressen w i rd  I n  

d f s s m  Zusmsnhang von Bedeutung sefn, 

ober dfess methodi schen und Inha l t 1  ichen Perspektl wen hlnaus w i rd  z.Zt, d i e  

Iknstsl lung von e f n m  me i j l h r9gen  auf efnen ej,njährigen Turnus fUr  den ALL- 

BUS df s k u t i e r t  , W4 t ef ner so1 chen j ä h r l  ichen Al lgmeinen BevUl kerungsumfrage 

fllr dfa Soz1alw1ssenschaften kennte d i e  be re i t s  j e t z t  j ä h r l f c h  durchgefUhrte 

Erhebung des internatfonalen Projektverbundes ISSP elndeut lg i n  das For- 

schungsprogramm ALLBUS I n t e g r i e r t  werden. Entscheidender 1s t  jedoch, das m i t  

e f n m  AbbBUS fm Jahres-Rhythmus auch ku rz f r i s t f ge re  soziale Wandlungsproaes- 
se zu erfassen sfnd, 

2 2 ,  ~ ~ ~ a t 8 r e n f 8 r s c ~  

Dle Ständfge Projektgruppe SozialfndikatorenforscRung hat s i ch  aus dem b i s  

1978 geforderten SPES-Projekt (Sozfalpol 1 t l  sches Entscheidungs- und I n d i  ka- 

to rensystm POP d i e  Bundesrepublik Deutschland) und aus Projekten des gegen- 

war t ig  noch laufenden SonderforschungsbereicRs 3 uWikroanalytische Grundla- 

gen der Gese l lschaf tspo l l t fk "  der Universf täten Frankfurt  und Hannheim ent- 
wickel t .  Das angesammelte "know howu und d ie  do r t  erarbei teten konaeptuellen 

Beiträge und Datenbestände zur gese l lschaf t l i chen Dauerbeobachtung so l len  

nunmehr im Rahmen von GESIS weiterentwickel t  und f U r  d i e  Ö f fen t l  i c h k e i t  a l s  

I n f ras t ruk tu r -  und Serviceleistungen nutzbar gemacht werden. 

Gesell schaf t l  iche Dauerbeobachtung Im Sinne der kon t i  nu le r l  I chen Messung und 

Analyse ausgewählter Dimensionen des sozfalen Wandels und der Wohlfahrtsent- 

wl.cklung rnfthf l f e  von Sozfalen Ind i  katoren $1 l d e t  das Programm, aus dem s ich  

d fa  folgenden Aufgaben der Projektgruppe ablei ten:  

- Fortschreibung und Ausbau eines Systems von Sozialen Indikatoren fUr d ie  
Bundesrepublik; 

- Weiterentwicklung und Erprobung von Methoden der gese l lschaf t l i chen Dauer- 
beobachtung p 

- VerUffentl ichung von Trend-Reports und Soclal-Reports zu Tendenzen des so- 
z i a l en  Wandels und der Wohlfahrtsentwicklung; 

- Aufbau elnes datenbankgestUtzten Informationsservice f U r  U f fen t l i che  und 
p r i va te  Wachf ragerg - Beratung On a l l e n  i nha l t l i chen  und methodischen Aspekten der Sozialbe- 
r ich ters ta t tung und der gesel lschaft l lchen Dauerbeobachtung; - Ver6fPentllchung eines Informationsdlenstes Soziale %ndlkatorenp 

- WefterfUhrung einer umfangreichen Waterlalsammlung und Dokumentatfon von 
Quel len und Methoden der gesel lschaft l lchen Dauerbeobachtung, 
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Bel der Arbe i t  der Projektgruppe Sozlalindlkatorenforschung geht es weniger 

um d ie  DurchßUhrung und Archivlerung von Primärerhebungen a l s  um d i e  theo- 

r i e -  und polit ikbezogene Bere i ts te l lung von Indikatoren f U r  verschiedene Le- 

bensbereiche, gese l l  schaf t l  iche Problemfelder und -gruppen, S ta t l s t i sche  In-  

formationen werden systematisch und problemorient ier t  ausgewählt und aufbe- 

r e i t e t ,  auf  Datenträgern gespeichert, ständig a k t u a l i s i e r t  und ßUr Interes- 

senten - zu einem späteren Zeitpunkt muglichst on l lne  - zum Abruf berei tge- 

hal ten. 

Damit werden wicht ige Informationen sowohl f ü r  gese l lschaf tspo l i t i sche Dis- 

kussionen und Entscheidungsprozesse a l s  auch fUr  d ie  sozialwissenschaft l iche 

Forschung zur VerfUgung g e s t e l l t  und e in  Bei t rag zur Kumulierung und Verbes- 

serung des quant i ta t iven Wissens Uber den sozialen Wandel und d i e  Wohl- 

fahrtsentwicklung i n  der Bundesrepublik ge le is te t .  

3. P ie  P r o i e k t a r u ~ ~ e  ''Zentrum fUr Mikrodaten tZ#DIU 

Die Daten der amtlichen S t a t i s t i k  b i lden eine zentrale Grundlage sor la lw is -  

senschaft l icher Forschung. Um nutzbar zu sein, bedUrfen diese Daten jedoch 

einer Uber d ie  Standardaufbereltung und -auswertung der Ämter hinausgehende 

Bearbeitung. Das große Aussagepotential, das i n  den Daten l i e g t ,  s o l l  f U r  

d i e  Sozialwissenschaften dadurch ausgeschupft werden, daß im PMD amtliche 

Daten a l s  anonymislerte Mlkrodaten aufbere i te t  und nach dem for tgeschr l t ten-  

sten Stand der Forschung erschlossen werden. Das ZMD baut zu diesem Zweck 

auf den Ergebnissen des von der S t i f t ung  Volkswagenwerk f inanz ier ten Pro- 

j ek t s  "Vergleichende Analysen der Soz ia ls t ruk tur  m i t  MassendatenU (VASMA) 

auf und s o l l  folgende Aufgaben wahrnehmen: 

- Beschaffung der relevanten Daten durch Verhandlung m i t  den amtlichen Ste l -  
len  und Aufbereitung der Daten fUr d ie  Nutzung durch d i e  Wissenschaft t n  
einer Datenschutzanforderungen und BedUrfnisse der Wissenschaft i n  g l e i -  
cher Weise befriedigenden Form; 

- Aufbau und Bere i ts te l lung e iner  Programninfrastruktur fUr  d i e  Analyse von 
Massendaten; 

- eigenständige wissenschaftl iche Forschung und spez ia l i s i e r t e  Weiterbildung 
wissenschaftl ichen Nachwuchses im Bereich der Analyse von Massendaten der 
amtl lchen S t a t i s t i k ;  

- H i l f es te l l ung  be i  Untersuchungen ?Ur einzelne Wissenschaftler, Forschungs- 
I ns t i t u t i onen  und andere Stel len,  d i e  n i ch t  Uber eigene AnalysemUgllchkel- 
ten verfugen. 

Im Rahmen des Projekts 'Vergleichende Analysen der Soz ia ls t ruk tur  m i t  Mas- 

sendaten" (VASMA) wurden be re i t s  e in ige der genannten Aufgaben wahrgenomnen. 

So konnte z.B. e i n  Archiv amtl icher Mlkrodaten fUr d i e  Bundesrepubllk und 



zahl  r e i c h e r  PUr d i e  Sozia l  s t ruk tu rana lyse  besonders w i c h t i g e r  ~ a t e n s - ä t z e  

verschiedener west- und osteuropäischer Länder und der USA aufgebaut werden. 

Das Arch iv  w i r d  schon j e t z t  von Forschern und I n s t i t u t i o n e n  des I n -  und Aus- 

lands genutzt. 

E i n  großer f e i l  der ä l t e r e n  Mikrozensen (1956-1971) s i n d  im Sonderfor- 

schungsbereich 3 noch Uber das SPES-Projekt erworben worden, jedoch s i n d  nur 

d i e  wenigsten davon dokumentiert.  Mach e rs ten  Kontakten bestehen gute Aus- 

s ichten,  d i e  Daten I n  das ZWD zu Ubernehmen. 

Ganz a l lgemein b e r e i t e t  der Zugang zu den Daten der amt l ichen S t a t i s t i k  

nach wie vor  große Probleme. Im Gegensatz zu den USA und Großbr i tannien,  wo 

es sogenannte Bub l i c  Use F i l e s  g i b t ,  handhaben d i e  S t a t i s t i s c h e n  Bundes- und 

Landesämter den Zugang zu i h r e n  Datenbeständen un te r  Hinweis au f  Daten- 

schutzprobleme b i s l a n g  äußerst  r e s t r i k t i v .  Das neue Bundesstat is t ikgesetz 

l ä ß t  demgegenOber zu, daß der Wissenschaft Einzelangaben U b e r m i t t e l t  werden 

können, d i e  t t f a k t i s c h  anonymis ier t "  sind, d.h, i h r e  De-Anonymisierung muß 

n i c h t  m i t  S icherhe i t  ausgeschlossen sein, sondern nur  noch unverhal tn ismäßig 

großen Aufwand an Z e l t ,  Kosten und A r b e i t s k r a f t  er fordern.  Vor diesem Hin- 

te rg rund  s o l l  d i e  DurchfUhrung eines gemeinsamen Pro jek ts  m i t  dem S t a t i s t i -  

schen Bundesamt dazu dienen, 

- das Kr1 te r ium des unverhäl tn ismäßig hohen Aufwandes der De-Anonymi s lerung 
zu opera t iona l  i s l e r e n ,  

- d i e  Anforderungen daraus f U r  d i e  Ausgestaltung von H i k r o d a t e n f l l e s  f U r  
w issenschaf t l i che  Zwecke abzu le i ten  und 

- das Design PUr e ine  Wissenschaftsstichprobe, d i e  d iese Anforderungen e r -  
f U l l t ,  festzulegen, 

Sobald a u f  d ieser  Grundlage der Zugang zu den Daten der amt l ichen S t a t i s t i k  

ges icher t  i s t ,  s o l l  das ZMD i n  d i e  i n s t i t u t i o n e l l e  Förderung einbezogen wer- 

den. 

Der Aufbau eines Wikrodaten-Archivs, aus dem Daten f U r  verschiedenste Be- 

dUrfn isse e f f i z i e n t  genutzt  werden können, setz ' t  e ine  l a n g f r i s t i g  konz ip ie r -  

t e  Datenbank voraus. Außerdem i s t  es notwendig, e ine Fr : ; -2minfrastruktur  

zur  Analyse der Nassendaten zu schaffen, Grundlage d ieser  I n f r a ? : - u k t u r  w i r d  

das aus dem VASM-Projekt zu Ubernehmende Programsystem TASUS s e i n .  Es ha t  

e ine  große Nähe zu KOSTAS, dem i n  Konstanz von Nagl en tw icke l ten  Konstanzer 

s t a t i s t i s c h e n  Analysesystem. Es w i r d  geprUft  werden, I n  welcher Weise TASUS 
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und KOSTAS verbunden und a l s  Basis der aufzubauenden Ana lyse in f ras t ruk tu r  

b e t r a c h t e t  werden können. 

Neben diesen f U r  d i e  AufgabenerfUllung des ZMD vorrangigen Z i e l e n  werden a l s  

methodische und i n h a l t l i c h e  Arbei ten w e i t e r  i n  A n g r i f f  genomnen werden: 

- E r s t e l l u n g  von Klassi f ikat ionsschemata und VergleichsschlUsseln, m i t  denen 
L a n g f r i  s tanalysen und komparative Arbei ten ermUgl i c h t  werden; 

- Verg le ich  von Umfragedaten und Daten der amt l ichen S t a t i s t i k .  Damit s o l l e n  
vor  a l lem d i e  b e i  ZUMA schon durchgefuhrten Untersuchungen zu Fragen des 
Mi t te ls tandsI1bias '  v e r t i e f t  werden; 

- i n h a l t l i c h e  Analysen der au fbere i te ten  Daten zur  Entwicklung von Ungleich- 
h e i t  und K lassens t ruk tu r  i n  der  Bundesrepublik nach 1970 sowie d i e  Unter- 
suchung der  Entwicklung von Haushal tsst rukturen.  D ie  i n  den großen Daten- 
massen angelegten Mögl ichkei ten der  Kohortendi f ferenzierung können insbe- 
sondere f U r  d i e  d i f f e r e n t i e l l e  Analyse der F e r t i l i t ä t s e n t w i c k l u n g  s e i t  
1970 genutzt  werden. 

4. Schl ußbemerkunq 

D ie  d r e i  zu ZUMA hinzugestoßenen Projektgruppen verdeu t l i chen  d i e  Ausweitung 

des Dienstleistungsangebotes fUr d i e  Empirische Sozia l forschung durch d i e  

GrUndung von GESIS. I n  den nächsten Monaten w i r d  d i e  sachl iche,  räumliche 

und auch persone l le  I n t e g r a t i o n  der  Gruppen I n  d i e  Arbei t sab läu fe  von ZUMA 

zu l e i s t e n  sein. Diese Aufgabe h a t  e r s t e  P r i o r i t ä t  i n  der  in te rnen  Arbe i ts -  

planung f U r  d i e  komnenden Monate. Dennoch ho f fen  w i r ,  Ihnen schon i n  der 

nächsten Ausgabe der ZUMA-Nachrichten ber ich ten  zu können, welche konkreten 

neuen D iens t le is tungen i n  welchem z e i t l i c h e n  Rahmen ZUMA a l s  regionales 

GESIS-Zentrum Mannheim zukUnft ig  anbieten wird.  

Dieser B e i t r a g  wurde von Max j (q-e ver faß t .  



Wie stabil sind Umfmgedatew? Beschreibumg umd erste Ergebrmise 
der Test-Retest-Stadle zum ALLBUS 1980 

Grund1 agenforschung im Berei ch von Umf ragmethodol ogi e und Mf ragmethodi  b 
I s t  elne von mehreren zentralen Aufgaben des Forschungsprogrms &JJlUS 
(-raae der S O ~ l a l ~ l S ~ ~ ~ S ~ h a f k ~ ~ ) ~  H i t  Jeder ALLBUS- 
Umfrage i s t  von daher eine "begleitende fflethodenstudiew verbunden gewesen, 
m i t  deren Ergebnissen d ie  Diskussion zent ra ler  Fragestellungen der lh f rage-  
forschung emplrlsch vorangetrieben werden so l l .  Begleitende Methodenstudie 
zum ALLBUS 1984 war d ie  sog. aJest-Retest-S&udle" gewesen, bel  der elne 
Tei lst ichprobe der Befragten des ALLBUS I984 an zwei.  Wachbefragungen t e l l -  
genomnen hat. Z ie l  der Studie war d le  F E -  -. Die Primärauswertung e r fo lg te  durch elne Arbeitsgruppe, d i e  eigens zu 
diesem Zweck geb i lde t  worden war. Die Ergeb isse i h r e r  Arbe i t  werden i n  s i -  
nem Sonderband der Z e l t s c h r l f t  M ~ o c ~ o i o g i c a ~ k e t h o d s  and ResearchY veröf-  
f e n t l i c h t  (Heft  2/1987), Die Daten der Test-Retest-Studie zum ALLBUS 1984 
werden i n  Kurze beim Zentralarchlv f U r  empirische Sozialforschung an der 
Un ivers i tä t  zu Köln a r c h i v i e r t  und sind dann f U r  Interessenten f r e i  zugang- 
1 Ich. 

Im folgenden werden zunlchst d ie  Konzeption und d ie  Real is!erung der Test- 
Retest-Studie beschriebeno Dieser eher konventlonel 1 e wMethodenbericRtn sn- 
det m i t  einem systematischen QuerschnlttsvergleleQi h i s c h e n  .denjenigen Be- 
fragten, d i e  an der Hauptstudle zum ALLBUS 1984, nicht aber an den W- 
bef  ra- t e i  1 genomnen haben (M=2.850), und den jenigen Befragten, d le  
später auch an bejdea Nachbefragungen der Test-Wetest-Studie teilgenommen 
haben (N=154)* Geht es dabei um d le  Frage der S t l c h n u m r o b e ~ l i k t t  des Test- 
Retest-Samples, dreht s ich  der eigentlich substant ie l le  T e i l  dieses A r t j k e l s  
um d ie  Frage der mr-t: Wie s t a b i l  s ind  ümfrage- 
daten? 

1. Die  T e s t - R e t e s t - S t u d l e n u m t l o n .  Reallsleruna und - 
Al l e  uberlegungen zur Konzeption und DurchfUhrung der Test-Retest-Studle 

s ind ausgegangen vom Zeltrelhencharakter der ALLBUS-Daten. W111 man slch, 

Insbesondere Im Rahmen komplexer Analysemodelle, versichern, da$ es s l ch  bel  

gemessenen Veränderungen Ober d te  Ze l t  t a t s l c h l i c h  um Wandel und n i ch t  nur 

um methodische Artefakte handelt, s ind Angaben Uber d ie  methodische Q u a l l t l t  

der Meßlnstrumente unabdingbar. Als Ind ika tor  f U r  d l e  S t a b i l i t l t  von Mep- 

Instrumenten Uber d ie  Ze l t  e lgnet s lch  d ie  Jest-Retest-Rellabllitat. 

1.1 Kbnze~ t l on  und BearUnWa der Test-Retest-Stu- 

Die Re1 iab11 l t i I t  von Me$lnstrumenten g i l t ,  neben Y a l i d l t i t ,  a l s  zentrale 

Voraussetzung fUr d ie  Q u a l l t ä t  der erhobenen Daten und damlt a l s  zentrale 

Voraussetzung f U r  das Testen von Hypothesen. Die wichtigsten s ta t is t ischen 
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- 

Grundlagen zur Messung von R e l i a b i l i t ä t  wurden i n  der psychologischen Test- 

theor ie  en tw icke l t  und auch von soziologischer Se i te  Ubernornen (Hel- 

se1Bohrnstedt 1970: 104-129), doch werden Re1 l a b i l 1  tä ten  i n  Arbe1 ten der 

empirischen Sozlalforschung häuf ig  n i c h t  berechnet oder zumindest n i c h t  pub- 

1 i z i e r t  (PorstISchmidt %982:9). 

Das aus der klassischen Test theor le (LordINovick 1968) bekannte Konzept der 

Re1 l a b i l  i t ä t  se t z t  s i ch  a) m i t  der S t a b i l i t ä t  eines Meßinstruments' Uber d fe  

Z e i t  undloder b) m i t  der internen Konsistenz eines Sets von Items auseinan- 

der, von denen anzunehmen i s t ,  daß s i e  e i n  gemeinsames la ten tes  Konstrukt 

messen. R e l i a b i l i t ä t  i s t  d e f i n i e r t  a l s  d i e  quadr ier te Ko r re l a t i on  mischen 

gemessenen und "wahrenu Werten von Variablen bm.  a l s  Maß PUr das Verhäl tnfs 

der Varianz der wahren Werte zur Varianz der beobachteten Werte. H i t  anderen 

Worten: E in  hoher Rellabilltätskoeffimlent I s t  e i n  I nd i ka to r  fUr e ine hohe 

I n te r ko r re l a t l on  zwischen dem empi r lschen Wert e iner  Variablen und ihrem 

wahren Wert (LordINovick 1968). 

E r f o l g t  d i e  Reliabilitätsbestimniung auf der Basis zeitverschobener Messungen 

be i  Konstanz der Befragungseinhei ten  (a lso  im Panel ) , kann von Seabi 1 i tä t s -  

messung gesprochen werden (vgl .  Wegener 1983:54ff.): $ t a b i l i t 2 [ t  beschreibt  

das Ausmaß, i n  dem Befragungspersonen eine bes t i r n te  Frage Uber mehrere Er- 

hebungszeltpunkte hinweg konsistent ,  a lso  m i t  dem gleichen Response, beant- 

worten. 

Wenngleich d i e  Bestimmung der T e s t - R e t e s t - R e l i a b i l i t ä t  a l s  der e infachste 

F a l l  der Stabll i tätsmessung bezeichnet w i rd  (Wegener 1983:54), erweist  s i e  

s ich  dennoch aus mehreren GrUnden a l s  schwierig: 

1. Veränderungen gemessener Werte Uber d i e  Z e l t  ktinnen Folge von Meßfehlern, 
aber auch Folge tatsächl ichen Wandels sein, oder von beidem zusmen .  

2. Veränderungen gemessener Werte ktinnen Folge untersch ied l icher  kontextu- 
e l l e r  Bedingungen be i  den Interv lews der unterschiedl ichen Befragungs- 
wel len se ln  (2.B. aufgrund der unterschiedl ichen Anwesenheit we i te rer  
Personen beim Interv iew).  

3. Konstanz gemessener Werte kann dadurch entstehen, daß beim Befragten e i n  
Lern- oder Er innerungseffekt  a u f t r i t t  (der Befragte ktinnte s i ch  z.B. 
bewußt bemUhen, d i e  gle ichen Antworten zu geben wie beim ersten I n t e r -  
view, auch wenn s i ch  seine ta tsäch l iche E ins te l lung zu einem bes t i r n ten  
Prob1 em s e i t  damals verändert hat). 

4. Veränderungen gemessener Werte ktinnen einfach dadurch entstanden seln, 
daß s i ch  der Befragte nach dem ersten In terv iew m i t  dem Gegenstand des 
In terv lews i n tens i ve r  befaßt ha t  und e r s t  dadurch - a lso  m i t h i n  a l s  Folge 
der Erstbefragung - eine Meinungs- oder Einstellungsänderung aufgetreten 
i s t  (vgl  . Campbell IS tan ley  1966, CarminesIZel l e r  1979). 
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Da i m  ALLBUS a l s  e i n e r  au f  Rep l i ka t ion  basierenden Stud ie  bestimmte Erhe- 

bungsinstrumente regelmäßig e ingese tz t  werden, erschien es unbedingt notwen- 

d ig,  Informat ionen Uber d i e  T e s t - R e t e s t - R e l a a b i l i t ä t  zumindest d ieser  Stan- 

dardlnstrumente zu erhal ten,  Weben diesem eher forschungspragmatischen Argu- 

ment g i b t  es mindestens zwei systematische Argumente, d i e  d i e  DurchfUhrung 

der Test-Retest-Studie im Zusammenhang m i t  dem ALLBUS a l s  e i n e r  Datenbasis 

f U r  Zel t re lhenanalysen au f  der  Grundlage r e p l i k a t i v e r  Querschn i t te  n i c h t  nur  

s i n n v o l l ,  sondern unabdingbar erscheinen l iepen.  

So kann, erstens, m i t  Hi  l f e  d ieser  Panel-Studie e r m i t t e l t  werden, w ie  kon- 

s i s t e n t  Befragungspersonen d i e  g le ichen  Fragen beantworten, wenn s i e  i nner- 

h a l b  r e l a t i v  kurzer  Z e i t  mehrmals m i t  ihnen k o n f r o n t i e r t  werden: D ie  Ergeb- 

n isse  der Test-Retest-Studie ermUgllchen Aussagen Uber k u r z f r i s t i g e  Verände- 

rungen oder Uber d i e  S t a b i l i t ä t  von Merkmalen und E ins te l lungen a u f  I n d i v i -  

dualebene. Unseres Wissens i s t  d iese Frageste l lung i n  e i n e r  al lgemeinen 

BevtHkerungsumfrage b isher  n i c h t  untersucht  worden, 

Bei  Anwendung von Strukturgleichungsmodellen m i t  l a t e n t e n  Var iablen kann, 

zweitens, zwischen der S t a b i l i t ä t  der  "wahrenN Werte (wahrem Wandel) und 

S t a b i l i t ä t  der  meßfehlerbehafteten beobachteten Werte (k lassische Test- 

Retest-Re1 i a b i  1 1 t a t )  unterschieden werden (vg l  . Hel se 1969, W i  1 ey/Wi l e y  

1970). 

1-2  D D  
Die  Dlskusslon um das Design der Test-Retest-Studie k o n z e n t r i e r t e  s i c h  vor  

a l l e m  a u f  d i e  Vorste l lungen Uber das Feld, insbesondere Uber d i e  Zahl der 

Erhebungen und d i e  Zeitabstände zwischen den Erhebungen, den Stichprobenplan 

und d i e  StichprobengrUße sowie das Erhebungsinstrument. 

1.2.1 Yors te l  lunaen Uber das F e l d  

I n  der  e inschlägigen L i t e r a t u r  besteht  Ubereinstimmung, daß b e i  Vorlage von 

nur  einem I n d i k a t o r  p r o  Konstrukt  mindestens d r e i  Erhebungszeitpunkte vor-  

l i e g e n  mUssen, um d i e  g l e i c h z e i t i g e  Schätzung von R e l i a b i l i t ä t  und S t a b l l l -  

t a t  der  wahren Werte zu ermUglichen. (vgl .  #eise 1969, Arminger 1976, Kess- 

1 erIGreenberg 1981). 
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Da d i e  Haupterhebung des ALLBUS 1984 a l s  e r s t e  Welle des Panels angenomnen 

wurde, waren f U r  d i e  Test-Retest-Studle demzufolge zwei Nachbefragungen er -  

f o r d e r l i c h .  Entscheidend war, i n  welchem zeitlichen Abstand d i e  Nachbefra- 

gungen s t a t t f i n d e n  so1 1 ten. 

D ie  Abstände zwischen den Erhebungen eines Panels hängen sehr s t a r k  von den 

~ i e i s e t z u n ~ e n  e i n e r  spez i f i schen S tud ie  ab; a l lgemein g U l t i g e  Aussagen kan- 

nen n i c h t  g e t r o f f e n  werden. Die Regelung, d i e  f U r  d i e  Test-Retest-Studie 

gefunden wurde, b a s i e r t e  sowohl a u f  theoret ischen a l s  auch a u f  pragmatischen 

uberlegungen. D ie  Abstände zwischen den Wel l e n  so1 1 t e n  r e l a t i v  k u r z  sein, um 

das Ausmaß t a t s ä c h l i c h e r  Veränderungen zu minimieren. A l l e r d i n g s  s o l l t e n  d i e  

Zei tabstande auch n i c h t  zu  k u r z  sein, w e i l  das Antwortverhal ten sonst zu 

s t a r k  von Erinnerungs- oder Lerne f fek ten  der Befragten Uber lagert  s e i n  kann- 

te. Da d i e  gesamte F e l d z e i t  des A L L B U S ' ~ ~ ~ ~  ohnehin n i c h t  unangemessen aus- 

gedehnt werden konnte, wurde s c h l i e ß l i c h  entschieden, daß jede Person der 

St ichprobe j e w e i l s  nach exakt  v i e r  Wochen zum erstenmal, nach exakt  we i te ren  

v i e r  Wochen zum zweitenmal nachbefragt werden s o l l t e ,  wobei e ine  ger inge 

Varianz im F a l l e  k u r z f r i s t i g e n  Nicht-Erre ichens e i n k a l k u l i e r t  wurde. 

1.2.2 St lchorobenolan und Stichorobenarößa 

Das St ichprobenverfahren so1 1 t e  so angelegt  sein, daß a l s  Ergebnis der  d r i  t- 

t e n  Panel-Welle noch mindestens 150 v o l l s t ä n d i g  r e a l i s i e r t e  In te rv iews vor- 

l i e g e n  s o l l t e n .  Diese Zahl, d i e  später  auch t a t s ä c h l i c h  e r r e i c h t  werden 

konnte, h a t  s i c h  a l l e s  i n  a l lem - insbesondere fUr  d i e  Analyse von Subgrup- 

pen - i m e r  noch a l s  r e l a t i v  n i e d r i g  erwiesen, konnte a l l e r d i n g s  im Rahmen 

e i n e r  r e a l i s t i s c h e n  Kos tenka lku la t ion  f U r  d i e  Gesamtstudie n i c h t  höher an- 

gese tz t  werden. 

Grundgesamtheit der  zweiten Welle s o l l t e n  zunächst a l l e  Personen sein, fUr  

d i e  i n  der  Haupterhebung e i n  v o l l  ständiges I n t e r v i e w  zustande gekomen se in  

wurde und d i e  s i c h  zur  Teilnahme an wei teren Befragungen b e r e i t  e rk lä ren  

wurden. Grundgesamthel t der d r i t t e n  Well e so1 1 ten  a l  1 e Te1 1 nehmer an der 

zwei ten Welle sein. 

D ie  so gefaßte Grundgesamtheit der  Befragten f U r  d i e  zwei te Welle mußte dann 

a l l e r d i n g s  aus Kostengrunden neu d e f i n i e r t  werden. N i c h t  mehr Befrag- 

ten, f U r  d i e  i n  der  Hauptstudie e i n  vo l l s tänd iges  I n t e r v i e w  r e a l i s i e r t  wur- 



de, so l l t en  zur Grundgesamthelt gehUren, sondern nur noch d l e  Befragten d- 
der d r e i  i n  der Hauptstudle elngesehten ~ t ichprobennetze.~)  Ausgesucht 

wurde das Wetz, i n  dem I n  der Hauptstudle acht Brutto-Adressen a l s  Kontakt- 

adressen bearbel tet  werden s o l l t e n  ( i n  den belden anderen Wetzen s o l l t e n  nur 

j e  7' Adressen bearbei tet  werden), Zum Einsatz so l l t en  a l l e  210 smp le  po in ts  

dleses Netzes kommen, 

I n  jedem dleser 210 sample po in ts  s o l l t e  von a l  l en  Befragten der Waupt- 
erhebung d i e  Berei tschaft  zur Teilnahme an zwei Wlederholungsbefragungen 

erbeten werden. Je zwei der acht Adressen jedes der 210 sample po ln ts  s o l l -  

ten f U r  d l e  Wacherhebungen ausgewählt werden. Die Intervlewer s o l l t e n  zum 

Zeitpunkt der Haupterhebung selbst  n i ch t  wlssen, daß es do r t  definitiv zu 

Wachbefragungen kommen so l l t e .  

Damft Ratte s ich  e l n  Brutto-Ansatz von insgesamt 420 Kontaktadressen (210 

sampl e pol  n t s  x 2 Adressen) a1 s Ausgangspunkt f U r  d i e  Test-Wetest-Studie 

ergeben. Bei e i  ner erwarteten Ausschopfung von 7'0% f W  d l  e ALLBUS-Hauptstu- 

d ie  reduzierte s ich  d ie  Anzahl der Adressen auf 294. 

Von dlesen 294 s o l l t e n  s ich  - so d ie  Schätzung - 235 oder 80% nach dem Bn- 

terv iew i n  der Hauptstudle zur Tellnahme an wefteren Befragungen b e r e i t  

erklären. Von diesen 235 so1 1 ten dann - wiederum geschtitzt - ca. 854% t a t -  

sachl ich i n  der zweiten Welle teilnehmen; d ie  Zahl der realisierten I n t e r -  

views nach der zweiten Welle wurde somit auf  ca. 200 fes tge legto  Wenn - so 
d ie  wei tere Schätzung - von diesen 200 wiederum 7'5% auch i n  der d r l t t e n  

Wel 1 e t e i  l nahen, wäre d i e  angestrebte Stlchprobengr6pe von 150 wo0 1 stand4- 

gen Interviews i n  der d r i t t e n  Welle r e a l i s i e r t .  

1.3 && E r h e R u n c r s l n a t r w  

Erhebungslnstrument der ersten Welle des Panels war der regulare Fragebogen 

zum ALLBUS 1984. Gemäß den datknschutzrechtl ichen Bestirmungen e n t h i e l t  e r  

am Ende eine Erklärung Uber d i e  Berei tschaft  zur Teilnahme an welteren Be- 

fragungen. 

Das Instrument, m i t  dem d ie  Wachbefragungen durchgePUhrt wurden, war elne 

auf etwa d ie  Ha l f t e  der Befragungszeit reduzierte Version des Fragebogens 

der Hauptstudle. Die Fragen, d ie  I n  der Nachbefragung zum Elnsata kamen, 
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wurden u n t e r  verschiedenen Gesichtspunkten ausgewahlt. I n  e r s t e r  L i n i e  wur- 

den Fragen berUckslchtlgt,,  d i e  a l s  Standardlnstrumente des ALLBUS-Programns 

g e l t e n  können, a l s o  Fragen, d i e  b e r e i t s  innerha lb  von ALLBUS-Umfragen r e p l l -  

z i e r t  worden waren. Dabei s o l l t e n  Fragen un te rsch ied l i chen  Skalenniveaus zum 

E insa tz  komnen, und zwar sowohl Fragen aus den I n h a l t l i c h e n  Bereichen a l s  

auch demographl sche Fragen. 

1.4 ß e a l l s i e r u n a  der S tud ie  

Oie angestrebte Stichprobengröße von 150 v o l l s t ä n d i g  r e a l i s i e r t e n  In te rv iews 

i n  der  d r i t t e n  Welle konnte, t r o t z  e i n e r  n i c h t  ganz den Erwartungen entspre- 

chenden Tei lnahmeberei tschaf t  der  Befragten nach der Hauptstudie, l e t z t l i c h  

doch r e a l i s i e r t  werden. S t a t t  der  ursprUngl ich 235 Personen e r k l a r t e n  s l c h  

nach dem ers ten  I n t e r v i e w  nur 210 zur  Teilnahme an we i te ren  Befragungen 

b e r e i t .  Von diesen 210 Personen konnten i n  der  zweiten Welle 181 (oder 86%) 

b e f r a g t  werden, i n  der  d r i t t e n  Welle noch einmal 154 (oder 85% von 181). 

Anders ausgedruckt: von den 210 Personen, d i e  ursprUngl ich z u r  Teilnahme an 

den Nachbefragungen b e r e i t  waren, konnten 154 (73% von 210) t a t s a c h l i c h  

dreimal b e f r a g t  werden ( d e t a i l l i e r t e  Angaben zur  Ausschöpfung f inden  s l c h  i n  

Tabe l le  1). 

Tabe l le  1: Erwartete und r e a l i s i e r t e  Ausschöpfung der Test-Retest-Studie 

Erwar te t  Real i s i  e r t  

a Haushal ts-Adressen 420 420 

b Teilnehmer an der e rs ten  Befra- 
gung (Hauptstudi e) 294170% von a 255=51% von a 

C Zur Teilnahme an Nachbefragungen 
b e r e i t  235~80% von b 210~82% von b 

d Teilnehmer der  zweiten Welle 200085% von C 181586% von C 

e Teilnehmer der  d r i t t e n  Welle 150075% von d 154~85% von d 

E i n  zen t ra les  Problem jeder  Panel-Studie i s t  d i e  sog. " S t e r b l i c h k e i t "  (Camp- 

b e l l l s t a n l e y  1966), a l s o  das Wegfal len von Befragungspersonen Uber d i e  Ze i t .  

Da es i n  der  Test-Retest-Studie zum ALLBUS 1984 i n  f a s t  a l l e n  F ä l l e n  gelun- 

gen war, Kontakt  zur  Z ie lperson aufzunehmen, können d i e  Grunde f U r  den Aus- 

f a l l  von Befragungspersonen reproduz ie r t  werden (vg l  . Tabe1 l e  2). 



11e & Ausfal lgr i lnde I n  der  Test-Wetest-Studie 

A u s f a l l  i n  der  ... 
2, Welle 3. Welle Gesamt 
W % W %  W %  

a) Wich te r re ichbarke i t  4 
Urlaub, D fens t re lsen  6 

b) Krankhe i t  4 

C) Verweigerungen, Abbruche 2  
"Zu persun l i che  Fragen" 2  
"Fragengle ichhei t '  5  
Kein In te resse  4 
Keine Z e l t  2  
T r o t z  Term1 nabsprache 
n i c h t  anzu t re f fen  - 

Aus der  Tabe l le  lassen s i c h  d r e i  Hauptarten von Aus fä l len  ablesen, nämlich 

a) Wich te r re ichbarke l t ,  b) befragungsunabhängige A u s f ä l l e  (Krankhei t )  und C) 

o r e a k t i v e n  Aus fä l le ,  d i e  man a l s  mehr oder minder massive Verweigerungen zu 

i n t e r p r e t i e r e n  hat. 

Ikii zu vermeiden, daß d i e  Befragungsergebnisse Uber d i e  Z e i t  durch einen 

Wechsel des In te rv iewers  zwischen den d r e i  Wellen b e e i n f l u ß t  wilrden, s o l l t e n  

d i e  Wachbefragungen von j e w e i l s  dem g le ichen  In te rv iewer  durchgef i lhr t  wer- 

den, der  auch d i e  Befragung i n  der e rs ten  Welle ausgefUhrt ha t te .  Dies konn- 

t e  i n  130 oder 84% der 154 i n  a l l e n  d r e i  Wellen r e a l i s i e r t e n  In te rv iews auch 

e r r e i c h t  werden. I n  23 F ä l l e n  waren zwei In te rv iewer  an der Rea l i s ie rung  der 

d r e i  In te rv iews b e t e i l i g t ,  i n  einem F a l l  d r e i  In te rv iewer .  

D ie  In te rv iews der Nachbefragungen wurden I n  der  Z e i t  zwischen dem 15. A p r i l  

und 8. August 1984 durchgefuhrt. Ausgehend von den In te rv iews i n  der  Haupt- 

erhebung (Fe ldze i t :  12. März - 30. Mal 1984) s o l l t e  jede Befragungsperson 

nach exakt  v i e r  Wochen zum ersten, nach exakt  wei teren v i e r  Wochen zum zwei- 

ten  Mal nachbefragt werden, 

Im Laufe der  F e l d z e i t  z e i g t e  s i c h  schne l l ,  daß diese Vorgabe zu r e s t r i k t i v  

war. O f t  konnte - t r o t z  p r i n z i p i e l l e r  B e r e i t s c h a f t  e ines Befragten zur  T e i l -  

nahme an we i te ren  Befragungen - k e i n  Termin i n  der  geplanten Erhebungswoche 
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r e a l l s l e r t  werden. Um d i e  angestrebte AusschUpfungsquote e r re ichen  zu kUn- 

nen, wurden d i e  Abstände zwischen den Befragungen f r U h z e l t l g  neu d e f i n i e r t :  

N fch t  mehr d i e  v i e r t e  und d i e  achte Woche nach der Befragung i n  der  e rs ten  

Welle a l l e i n  s o l l t e n  z u l ä s s i g  sein,  sondern - a l l e r d i n g s  nur  a l s  Ausnahme 

von d i e s e r  Regel - e ine  Zeitspanne von der d r i t t e n  b i s  zur  fUnf ten und von 

der s ieb ten  b i s  z u r  neunten Woche. 

A l l e s  i n  a l lem konnte aber auch d iese we i te rge faßte  Vorgabe n i c h t  v ö l l i g  

e ingehal ten werden. Der Abstand zwischen den Befragungen der e rs ten  und 

zwei ten Welle be t rug  zwar d u r c h s c h n i t t l i c h  32 Tage, zwischen der zweiten und 

d r i t t e n  Welle d u r c h s c h n i t t l i c h  28 Tage, doch wurden 24% der In te rv iews i n  

der  zwei ten Welle mehr a l s  5 Wochen nach der Befragung i n  der  e rs ten  Welle 

r e a l i s i e r t ,  13% der In te rv iews i n  der d r i t t e n  Welle mehr a l s  fUnf  Wochen 

nach der Befragung i n  der  zweiten Welle. 

Nach Abschluß der Fe ldarbe i ten  wurde be i  a l l e n  Befragten der d r i t t e n  Panel- 

Welle e ine  te le fon ische  F e l d k o n t r o l l e  durchgefUhrt. I h r e  Ergebnisse PUhrten 

dazu, a l l e  154 F ä l l e  a l s  k o r r e k t  r e a l i s i e r t  e inzus tu fen  und i n  d i e  Analysen 

m i t  einzubeziehen. 

1.5 Qual 1 t ä t  der  S t i c h ~ r o b e  - Verale ich der  Pane l -S t i ch~robe  m i t  der  S t i ch -  

Qrobe des Ai LBUS 1984 
Um zu prt l fen, inw iewe i t  d i e  Test-Retest-Stichprobe zumindest näherungswelse 

e i n  A b b i l d  der  Hauptstudie d a r s t e l l t ,  wurden f U r  e ine  große Anzahl ausge- 

wäh l te r  Var iablen d i e  Häuf igke i tsver te i lungen der Hauptstudie (bezogen au f  

3,004-154~2.850 Befragte)  m i t  denen der Tes t -Re tes t -Te i l s t i chp robe  v e r g l i -  
2 chen. M i t  H i l f e  des Chi -Tests wurde dann geprUft ,  ob d i e  Verte i lungen fUr 

d i e  entsprechenden Var iablen s i g n i f i k a n t  voneinander abwichen. 

Bei dem Verg le ich  der  Häuf igke i tsver te i lungen berUcks ich t ig ten  w i r  vo r  a l lem 

d i e  w i c h t i g s t e n  sozio-demographischen Variablen, d i e  durch w e i t e r e  o b j e k t i v e  

Merkmale w ie  d i e  " f r i l he re  b e r u f l i c h e  Stel lung1' und d i e  " b e r u f l i c h e  S t e l l u n g  

des Vaters" ergänzt  wurden. 

Neben diesen f U r  e inen Verg le ich  der  ALLBUS-Hauptstudie und der Test-Retest- 

St ichprobe zen t ra len  Merkmalen haben w i r  noch e ine  große Anzahl von E i n s t e l -  
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l ungsvar lab len  zu verschiedenen Themenberelchen nach der g le ichen  Vorgehens- 

weise a n a l y s i e r t .  Unser besonderes In te resse  g a l t  dabei den Fragen zu den 

Bereichen Wohl fahr tsstaat ,  Ungle ichhei t ,  Gas ta rbe i te r  und P o l i t i k .  

FUr d i e  j e w e l l i g e n  I tembat te r len  zu diesen Themenbereichen haben w i r  darUber 

hinaus d i e  Kovarianzen berechnet. Wir haben dann auch h i e r  d i e  j e w e i l i g e n  

Kovarianzmatrizen der Befragten der Test-Betest-Studie m i t  den r e s t l i c h e n  

Befragten der Hauptstudie verg l  ichen. E i n  Verg le ich  der  Kovarlanzmatrizen 

s t e l l t  e inen strengeren Test  der  Datenqua l l tä t  der  Test-Retest-Studie dar  

a l s  der  b loße Verg le lch  der  Randvertellungen. Sind nämlich auch d i e  b l v a r i a -  

t e n  Verte i lungen zwischen den Stichproben ähn l i ch ,  I s t  d i e s  e i n  w e i t e r e r  

Beleg f U r  d i e  ~ h e s e ,  daß d i e  Test-Retest-Stichprobe e i n  v e r k l e i n e r t e s  Spie- 

g e l b i l d  der  ALLBUS-Stichprobe i s t ,  e i n  Ergebnis, das wegen mogl icher Zu fä l -  

l l g k e i t e n  i m  Antwortverhal ten aus dem Vergle ich der Bandvertei lungen a l l e l n e  

n i c h t  unbedingt zu e r z i e l e n  i s t ,  

1.5.1 Yera le ich  der  Häuf iakel  t s v e r t e l l u n a e n  

Der Verg le lch  der  ~ a n d v e r t e i l u n g e n  b e i  den P e m o ~ r a ~ h l s c h e n  Variablen2) z e i g t  

kelne s i g n i f i k a n t e n  Unterschiede zwischen der Test-Retest-Stichprobe und der 

St ichprobe der  Hauptstudle. E inz ige  Ausnahme der a n a l y s i e r t e n  demographi- 

schen Var iablen I s t  das A l t e r  des Befragten m i t  elnem ~ h l ~ ~ - ~ e r t  von 24.43 

b e i  elnem S ign l f l tanzn lveau von p <.001. A l l e r d i n g s  h a t  d i e s e r  hohe ch i2 -  

Wert seine Ursache I n  der  Berechnungsformel dieses P4aßesO3) Bel e i n e r  an- 

deren Zusarmenfassung der A l te rska tegor ien  t r e t e n  ke ine  s i g n i f i k a n t e n  Unter- 

schiede zwischen den Verte i lungen auf. 

D ie  - a l l e r d i n g s  noch n i c h t  s i g n i f i k a n t e n  - Abweichungen beim Einkommen 

( ~ h i  102=16.29, p-.092) s i n d  gleichermaßen a u f  d i e  Kategor i  s lerung zu- 
2 rUckzufUhren. Auch h i e r  wurde der Chi -Wert b e i  e i n e r  anderen Zusammenfas- 

sung der Kategor ien (z.B. zu insgesamt 5 neuen Kategorien) e b e n f a l l s  drama- 

t l s c h  sinken, da s i c h  dadurch d i e  Abweichungen der Prozentwerte insbesondere 

der  unteren Kategor ien e rheb l i ch  ver r ingern  wUrden. 

E i n  Oberbl ick Ober d i e  Ergebnisse des Vergle ichs der  verbleibenden demogra- 

phischen Var iablen e r g i b t  s i c h  aus Tabel le 3. Eine d e t a i  11 i e r t e r e  Dars te l -  

lung der Ergebnisse f i n d e t  s i c h  b e i  Zei fang (1987). 
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-1 1e 3: Verg le ich  ausgewahl t e r  demographischer Var iablen zwi schgn ALLBUS- 

Hauptstudle und Test-Retest-Studie - Ergebnisse der  Chi -Tests 

Var iab le  c h i 2  d f P 

Schulabschluß 
Beruf1 i c h e r  Ausbi ldungsabschluß 
S t e l  lung i m  Erwerbsleben 
Beruf  11 che S t e l l  ung 
E r s t e  beru f1  i che  S t e l  lung 
Fami l ienstand 
Beruf  11 che S t e l l  ung Vater 
Konfession 
Geschlecht 

Zusamnenfassend kUnnen wi  r f e s t h a l  ten, daß s i c h  b e i  k e i n e r  soz10.-demographi- 

schen Var iablen s i g n i f i k a n t e  Unterschiede zwischen den H ä u f i g k e l t s v e r t e l -  

lungen der St ichprobe des ALLBUS 1984 und der Retest-Stichprobe zeigen, d.h. 

d i e  Retest-St ichprobe b e i  den demographlschen Var iablen i n  der  Ta t  e i n  ver- 

k l e i n e r t e s  A b b i l d  der  ALLBUS-Hauptstudie d a r s t e l l  t. 

Neben den demographlschen Var iablen wurden - a u f  d i e  g l e i c h e  Welse - Ca.. 50 

Einste l lunasi tems? UberprUft. Der Vergle ich d ieser  Items zwischen der  Test- 

Retest-St ichprobe und den r e s t l i c h e n  Befragten der Hauptstudie fUhr te  nur  i n  

einem F a l l  (Parteienthermometer ' fUr  d i e  DKP) zu einem s i g n i f i k a n t e n  Unter- 

schied4) zwi schen den b e i  den ~ t l c h p r o b e n . ~ )  

Obgleich gerade b e i  den E ins te l lungsvar lab len  i n  starkerem Maße a l s  b e i  den 

demographischen Var iablen Unterschiede i n  den Häuf igke i tsver te l lungen zu 

erwarten waren, i s t  es doch außerorden t l i ch  bemerkenswert, daß auch b e i  

diesen Var iablen ke ine  s i g n i f i k a n t e n  Verzerrungen der  Randvertei lungen au f -  

ge t re ten  sind. 

1.5.2 Yera le ich  der  Kovarianzen ausaewähl t e r  F i n s t e l l  unasi tems 

Obwohl b e r e i t s  der  Vergle ich der  u n i v a r l a t e n  Verte i lungen der E ins te l lungs-  

i tems zwischen ALLBUS-Hauptstudie und Test-Retest-Studie e i n  durchgängig 

p o s i t i v e s  Ergebnis im Sinne unserer Erwartungen erbrachte, h i e l t e n  w i r  es 

dennoch f U r  e r f o r d e r l i c h ,  auch b i v a r i a t e  Verte i lungen (Kovarianzen) zwischen 

ausgewählten Items bzw. innerha lb  best imnter  I tembat te r ien  zu berechnen und 

zu vergle ichen.  Dabei haben w i r  uns au f  d i e  I tembat te r ien  'E inste l lungen zum 

Wohl fahr tsstaat" ,  "E ins te l  lungen zu s o z i a l e r  Ungle ichhei  t", ' E i n s t e l  lungen 



zu Gastarbei tern"  sowie "Elnste l lungen zu den p o l l t f s c h e n  Par te ien"  (Par te l -  

enthermometer) beschränkt. Wenn d i e  Test-Retest-Studl e i n der  Ta t  e l  n Sple- 

g e l b i l d  der  ALLBUS-Hauptstudle se in  s o l l ,  mUßten auch d i e  Kovarianzen der 

Items Innerha lb  d ieser  E l n s t e l l u n g s b a t t e r i e n  g l e i c h  oder zumindest sehr 

ä h n l i c h  sein. 

A l s  I n d i k a t o r  f U r  d i e  Ubereinstimmung zwischen den Kovarianzen d i e n t  auch 

h i e r  der  c h 1 2 - ~ e s t .  Eine Ubers icht  Uber d i e  Ergebnisse v e r m i t t e l t  Tabel le 4- 
-6 )  

Jabel l e  4: Vergle ich der Kovarianzmatrizen der Test- fetest-Studie und der 
Hauptstudie ALLBUS 1984 - Ergebnisse der Chi -Tests 

E i n s t e l  
E l n s t e l  
E l n s t e l  
E l n s t e l  

1 ungen zum Wohl fahr tsstaat  37.05 3 6 .420 
lungen zu s o z i a l e r  Ung le ichhe i t  27.08 3 6 .858 
1 ungen zu Gastarbei tern 10.29 10 .416 
lungen zu p o l i t i s c h e n  Par te ien  40.64 28 .058 

Aus der Tabe l le  i s t  zu ersehen, daß d i e  Kovarianz-Strukturen der ALLBUS- 

Hauptstudie und der Test-Retest-Studie sehr ähnl i c h  s indO7)  Dies b e s t ä t i g t  

d i e  Ergebnisse der Vergle iche u n i v a r i a t e r  Verte i lungen und f u h r t  uns 1 e t z t -  

l i c h  zu dem Schlup, daß d i e  Test-Retest-Stichprobe t a t s ä c h l i c h  e i n  v e r k l e i -  

ner tes  A b b i l d  der  St ichprobe der ALLBUS-Hauptstudie d a r s t e l l t .  

2. ,Zur Stab1 11 t a t  von Umfraaedaten - Verale l  ch ausaewähl t e r  Var iab len  

D ie  e i g e n t l i c h  z e n t r a l e  s u b s t a n t i e l l e  Frage dieses A r t i k e l s  b e s c h ä f t i g t  s i c h  

m i t  der  S t a b i l i t ä t  von Umfragedaten. Bei der Verwendung solcher Daten i n  

komplexen Analysemodellen und be i  Zei t re ihenanalysen i s t  S t a b i l i t ä t  unab- 

dingbare Voraussetzung: Erhebl iche A n t w o r t i n s t a b i l i t ä t e n  b e i  der  Beantwor- 

tung e inze lner  Fragen Uber d i e  j e w e i l i g e n  Wellen werden d i e  A u f s t e l l u n g  von 

Modellen m i t  m u l t i p l e n  Ind ika to ren  beeinf lussen,  wie auch manche i h r e r  Er- 

gebnisse durch Rekurs au f  den Dateninput e ine p l a u s i b l e  Erk lärung e r fahren  

werden. 

D ie  Dars te l lung  unserer Ergebnisse trennen w i r  nach demographischen Var la-  

b l e n  und E ins te l lungsvar lab len .  Innerha lb  d ieser  belden Bereiche d l f f e r e n -  

z i e r e n  w i r  noch einmal i n  k a t e g o r i a l e  und I n t e r v a l l  skal  i e r t e  Variablen. FUr 
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belde Varlablengruppen werden R e l l a b l l t ä t e n  und S t a b l l l t a t e n  berechnet. D ie  

R e l l a b l l i t a t e n  und S t a b l l i t a t e n  der I n t e r v a l l s k a l l e r t e n  Var lablen wurden 

nach Heise (1969) e r m i t t e l t .  Da nach unserem Wissen b i s h e r  noch kelne Metho- 

de e x i s t i e r t ,  um auch b e i  ka tegor ia len  Var iablen Unzuver läss lgke l t  von wah- 

rem Wandel zu trennen, kUnnen fUr  d iese Var iablen kelne entsprechenden Werte 

errechnet  werden.8) Um Jedoch auch d i e  S t a b l l l t ä t e n  d ieser  Var iablen zu prU- 

fen, haben w i r  j e w e i l s  d i e  s t a b i l e n  Antworten Uber zwei bzw. d r e i  Wellen 

ausgewiesen und d i e  entsprechenden Assoziationsmaße (Cramer's V bzw. Tau B) 

berechnet 

2.1 DemoaraRhi sche Var iab len  

Bei demographischen Var iablen k o m t  der  A n t w o r t s t a b i l i t ä t  aus zwel GrUnden 

besondere Bedeutung zu: Zum einen dienen s i e  i n  v i e l e n  Analysen von Umfrage- 

daten a l lgemein a l s  unabhangige Variablen, zum anderen s i n d  d i e  Ergebnlsse 

unserer Analysen w i c h t i g  f U r  d i e  Weiterentwicklung s t a n d a r d i s i e r t e r  I n -  

strumente zur  Messung somiodemographischer Hintergrundsmerkmale i n  Umfragen. 

a) Ka teaor ia le  Var iab len  

Bel Betrachtung der ka teaor la len  Var iab len  Uber 31 1e d r e i  We1 l e n  zeigen 

s i c h  b e i  den prozentualen A n t w o r t s t a b l l l t ä t e n  beim Geschlecht und beim Famf- 

1 ienstand ml t 99,4%1°) bzw. 98.1% Ubere lns t lmung äußerst  befr iedigende 

S tab i  1 i tätswerte.  

Zu f r iedens te l lende  A n t w o r t s t a b i l i t ä t e n  e rha l ten  w i r  auch b e i  den Fragen nach 

dem al lgemeinbi ldenden Schulabschluß (89,3%) und der Konfession des Befrag- 

ten  (89,0%) sowie dem Schulabschluß des Vaters (89,6%). 

A l s  Ursache f U r  d i e  Veranderungen beim Schulabschluß des Befragten vermuten 

w i r ,  daß n i c h t  i m e r  der höchste Schulabschluß angegeben wurde, daß a l t e r e  
Befragte Schwier igkei ten hat ten,  i h r e n  Schulabschluß I n  d i e  Antwortkatego- 

r i e n  einzuordnen (anderer Name des Abschlusses), oder daß von e in igen  Be- 

f r a g t e n  der Schulabschluß - insbesondere i n  der  e rs ten  Welle - zu hoch an- 

gegeben wurde. 

Bei den Befragten, d i e  wechselnde Angaben Uber i h r e  KonfessionszugehUrlgkelt 

machen, nehmen w i r  an, daß Personen, d i e  aus der  K i rche  ausgetreten s i n d  

bzw. konver t ie r ten ,  i n  e i n e r  Welle d i e  j e t z i g e  bzw. keine Konfession genannt 

und i n  e i n e r  anderen Welle i h r e  urspr i ingl iche Konfession angegeben haben. 
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Die a u f  den e rs ten  B l i c k  Uberraschend hohen Werte beim Schulabschluß des Va- 

t e r s  r e s u l t i e r e n  daher, daß f a s t  80% der Väter  e inen Volks- bzw. Hauptschul- 

abschl uß haben und somit ke ine  großen K l a s s i f i  k a t i o n s l e l  stungen vom Befrag- 

t e n  g e f o r d e r t  waren, 

D ie  S t a b i l i t ä t e n  der  wei teren ausgewählten sozio-demographischen Var iablen 

s i n d  weniger zufr iedenste1 lend. Variablen, deren A n t w o r t s t a b l l l  t ä t e n  Uber 

a l l e  d r e i  Wellen Uber 70% 1 legen und deshalb von uns noch a l s  akzeptabel 

bezeichnet werden, s i n d  "derzei  t i g e  b e r u f l  i che Erwerbs tä t igke i  t" (81,2%), 

"Uberwlegender Lebensunterhal tn (78,4%), 'de rze i t ige  b e r u f l  i che  S t e l l  ungU 

(73,0%) und ' b e r u f l i c h e r  Ausblldungsabschlußu (72,0%). Warum s l n d  d iese 

Stabi  li t ä t e n  n i e d r i g e r  a l s  e l g e n t l  i c h  e rwar te t?  

Da a l l e  v i e r  I tems Uber r e l a t i v  v i e l e  Antwortkategor len (zwischen 8 und 32 

Kategorien) verfUgen, i s t  e ine  p e r f e k t e  AntwortUbereinstimnung Uber a l l e  

d r e l  Wellen von vornherein n i c h t  zu erwarten. Daneben d u r f t e n  b e i  den Fragen 

nach dem l e t z t e n  b e r u f l i c h e n  Ausblldungsabschluß, der  d e r z e i t i g e n  Erwerbs- 

t ä t i g k e i t  und dem Uberwiegenden Lebensunterhalt d ie jen igen  Befragten Schwie- 

r i g k e i t e n  haben, s i c h  immer i n  d i e  g l e i c h e  Antwortkategor le einzuordnen, d i e  

mehrere AusblldungsabschlUsse haben, verschiedene Erwerbs tä t igke i ten  ausUben 

undloder i h r e n  Lebensunterhalt m i t  mehreren Einkonunensarten bes t re i ten .  

T r o t z  der  r e l a t i v  n iedr igen  S t a b i l i t ä t e n  Uber a l l e  d r e l  Wellen s o l l t e  man 

a l  l e r d i n g s  n l c h t  unberUcksicht igt  lassen, daß d i e  prozentualen uberelnst lm- 

mungen beim Verale ich der  e inzelnen Wellen b e i  a l l e n  v i e r  I tems zwischen 

75,0% und 91,6% l i e g e n  und somit a l s  r e l a t i v  hoch anzusehen sind. Schl lep-  

l i c h  s l n d  auch d i e  j e w e i l i g e n  Assozlationsmaße f U r  a l l e  v i e r  Var lablen sehr 

hoch. 

Varlablen, deren Stabi  1 i t ä t e n  Uber a l l e  d r e l  Wel l e n  a l s  n i c h t  akzeptabel 

angesehen werden mUssen, s i n d  ' ' l e t z t e  b e r u f l i c h e  S te l lung"  (55,7%), "beruf-  

l i c h e  S te l lung  des Vaters" (52,1%) und "e rs te  b e r u f l i c h e  S te l lung"  (42,OX). 

Dies i s t  jedoch n i c h t  Uberraschend, wenn w i r  uns vergegenwärtigen, daß bef 

diesen Fragen von den In te rv iewten  j e w e i l s  e ine  b e t r ä c h t l i c h e  K l a s s l f i k a -  

t i o n s l e l s t u n g  g e f o r d e r t  wird:  D ie  Befragten mUssen i h r e  j e w e i l i g e  b e r u f l i c h e  

S te l lung  bzw. d i e  i h r e s  Vaters e i n e r  der  32 (bzw. beim Vater  sogar 37) vor- 

gegebenen Antwortkategor ien zuordnen. 
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A l l e  diese Ergebnisse bestät igen eine allgemeine Erklärung fUr  d i e  Antwort- 

s t a b l l l t ä t  von Variablen: Je größer d i e  W-Q i s t ,  um 

so mehr mt d i e  An two r t s tab i l l t t i t  &, 'da aufgrund der geringen Bandbreite 

der I n te rp re ta t i on  einzelner Antwortkategorien s i ch  Antwortunslcherheiten i n  

e iner  Wlederholungsbefragung l e i c h t e r  i n  der Wahl e iner  anderen Antwortkate- 

go r l e  niederschlagen könnenn (Koch 1985:30). 

Betrachten w i r  im folgenden d i e  v i e r  Fragen nach den beru f l i chen Stellungen 

etwas genauer: Wie Koch;(1985:67fe) zu Recht anmerkt, muß der In te rv iewte  

be i  der Beantwortung dieser Fragen zwei Arten von Differenzierungen le is ten :  

Zunächst muB e r  un ter  den r e c h t l i c h - i n s t i t u t i o n e l l  de f i n i e r t en  Stellungen im 

Beruf "seinew Ste l lung wiederfinden (z.B. Arbei ter ,  Angestel l ter) .  Im zwei- 

ten  S c h r i t t  muß e r  dann eine Di f ferenzierung im hierarchischen Niveau inner-  

halb des gewählten Oberbegr i f fs  vornehmen (ungelernter Arbe i te r ,  angelernter 

Arbe1 t e r  usw .) . 
Wie aus der nachstehenden Tabelle 5 hervorgeht, scheinen d i e  Befragten m i t  

der ersten Di f ferenzierung (Einordnung i n  d i e  Hauptkategorien) wenig Proble- 

me zu haben. Sehen w i r  von der Frage nach der ''ersten beru f l i chen Stel lung" 

ab, so können d i e  Antwor ts tab i l i tä ten  a l s  sehr gu t  bezeichnet werden. 

Jabelle 5: Antwor ts tab i l i tä ten  Uber a l l e  d re i  Wellen fUr d i e  Fragen nach den 
beru f l i chen Stellungen 

Nach 7 bzw. 8 Nach 32 bzw. 37 Prozent- 
Hauptgruppen Untergruppen satzdi  f- 
d i f f e r e n z i e r t  d i f f e r e n z i e r t  ferenz 
N S %  M S X % 

Derzei t i g e  be ru f l  iche 
S t e l l  ung 63 62 98.4 63 46 73.0 25.4 

Le tz te  be ru f l  iche 
Ste l  lung 61 55 90.2 61 34 55.7 34.5 

Erste be ru f l  i che  
S t e l l  ung 131 73 55.7 131 55 42.0 13.7 

Beruf1 iche S t e l l  ung 
des Vaters 140 113 80.7 140 73 52.1 28.6 

N = Befragtenzahl, S = Anzahl s t a b i l e r  Antworten, 
X = An te i l  s t a b i l e r  Antworten von N 



OfPens lch t l i ch  s t e l l t  das e l g e n t l l c h e  Problem f U r  den Befragten d l e  Elnord- 

nung "se ineru  b e r u f l i c h e n  S t e l l u n g  i n  d i e  entsprechende Subkategorle dar, 

d.R, wenn der Befragte nach 32 bzw. 37 Subkategorien d i f f e r e n z i e r e n  mup, 

s lnken d i e  A n t w o r t s t a b i l i t ä t e n  Uber a l l e  d r e i  Wellen d r a s t l s c h  ab ( b i s  zu 

34,5%) 0 

Neben d ieser  zu gropen Anzahl von Antwortkategor ien s i n d  d i e  verschiedenen 

Vorgaben i n  den Subkategorien t e i l w e i s e  den Befragten n i c h t  g e l ä u f i g  (zu 

genere l le  Bezeichnungen), oder s i e  s i n d  n l c h t  t rennschar f  genug .ll) 

A l s  Folgerung aus diesen Ergebnissen schlagen w i r  f U r  zukUnft ige Befragungen 

vor, d iese Frage z w e i g e t e i l t  zu erheben (Frage 1 nach der Hauptkategorle, 

Frage 2 nach der ,zuaehUrlaen Subkategorie), und d i e  Subkategorien p r ä z i s e r  

zu formul ieren.  

Sehr hohe A n t w o r t s t a b i l i t ä t e n  zeigen s i c h  b e i  e i n e r  wei teren Fragengruppe, 

nämlich den fUnf  Fragen nach den b e r u f l i c h e n  Tä t igke i ten .  Bel k e i n e r  d ieser  

'o f fenu  g e s t e l l t e n  Fragen ( d e r z e i t i g e  b e r u f l i c h e  T l t i g k e i t e n  von Selbständl-  

gen und Nicht-Selbständigen, e r s t e  und l e t z t e  b e r u f l i c h e  T ä t i g k e i t  sowie d i e  

beru f1  l che  T ä t i g k e i t  des Vaters) f a l l e n  d i e  Stabi  1 i t ä t e n  Uber a l l e  d r e i  

Wellen u n t e r  78%. 

Wie Koch h i e r z u  ausfUhrt, e n t s p r i c h t  d i e  Aufforderung, e ine  Berufsbezelch- 

nung un te r  Bezug a u f  d i e  T ä t i g k e i t s i n h a l t e  zu nennen, e i n e r  weitgehend im 

A l l t a g  Ubl ichen Konvention der B e r u f s k l a s s i f i k a t i o n .  Da d i e  Nennung e i n e r  

solchen konkreten Berufsbezeichnung f U r  d i e  Befragten d i e  Wiederholung e i n e r  

o f t  geUbten Leistung d a r s t e l l t  (Koch 1985: 6 6 ) ,  f a l l e n  d i e  A n t w o r t s t a b i l i t ä -  

t e n  entsprechend hoch aus (zum fusamenhang zwischen Fragen im I n t e r v i e w  und 

den Konzepten, m i t  denen Personen i h r e  Erfahrungen codieren, vgl .  Can- 

n e l l  /Kahn 1968:558). 

Diese fUnf  Fragen ohne s t a n d a r d i s i e r t e  Antwortvorgaben werden a l s o  von den 

Befragten sehr r e l i a b e l  beantwortet. D ie  s i c h  aus d ieser  F e s t s t e l l u n g  unmlt- 

t e l b a r  ergebende Frage, ob und f a l l s  j a  i n  welchem Ausmaß "of feneu Fragen 

zuver läss iger  beantwortet  werden a l s  s t a n d a r d i s i e r t e  Fragen zum g le ichen  

Sachverhalt,  l ä ß t  s i c h  ebenfa l l s  m i t  der  Test-Retest-Studie untersuchen. Die 

Frage nach der Branche, i n  der  der  Befragte d e r z e i t  a r b e i t e t ,  wurde sowohl 
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o f f e n  a l s  auch m i t  s tandard is ie r ten  Antwortvorgaben (31 Antwortkategor ien)  

vorgelegt ,  

Ausgehend von der uberlegung, daß d i e  Zuordnung e i n e r  Branchenbeschreibung 

zu einem Wir tschaf tszweig durch s p e z i e l l  q u a l i f i z i e r t e  Vercoder besser ge- 

l e i s t e t  w i r d  a l s  durch d i e  Befragten, mUßte d i e  R e l i a b i l i t ä t  der  of fenen 

Frage höher s e i n  a l s  d i e  der  geschlossenen. Diese Hypothese w i r d  durch d i e  

Daten b e s t ä t i g t :  Während 93,7% a l l e r  Befragten Uber a l l e  d r e i  Wellen d i e  

o f fene  Frage s t a b i l  beantworten, s i n d  d i e s  b e i  der  geschlossenen Frage "nur" 

83,9%. 

A l s  e rs tes  ZwischenresUmee können w i r  fes tha l ten ,  daß Fragen, d i e  komplexe, 

aber f U r  den Befragten unmi t te lbar  a l l t a g s r e l e v a n t e  Probleme zum Thema ha- 

ben, möglicherweise besser i n  o f fener  Form g e s t e l l t  und von geschul ten Ver- 

codern k l a s s i f i z i e r t  werden s o l l t e n .  Fragen m i t  voraeaebenen A n t w 0 r t k a t e a ~ -  

werden dann sehr r e l i a b e l  beantwortet, wenn d i e  Antwortvorgaben k l a r  

und e indeut ig  formul i e r t ,  gegeneinander k l a r  abgegrenzt und d i e  In fo rmat io -  

nen f U r  d i e  Befragten l e i c h t  "abrufbar' sind. 

b)  J n t e r v a l l  skal i e r t e  Var iab len  

Bei den j n t e r v a l l s k a l  l e r t e n  sozio-demoara~hischen Var iab len  e r h a l t e n  w i r  

erwartungsgemäß hohe A n t w o r t s t a b i l i t ä t e n  sowohl b e i  der  Frage nach dem 

A l t e r  w ie  auch b e i  der  Kinderzahl der  Befragten. D ie  S t a b i l i t ä t e n  Uber a l l e  

d r e i  we l len  e r re ichen  b e i  beiden Fragen f a s t  100%. 

Beim Verg le ich  der  Antworten Uber d i e  d r e i  Wellen f U r  d i e  beiden Fragen nach 

dem A l t e r  b e i  der  e rs ten  H e i r a t  ( f U r  - v e r h e i r a t e t e  bzw. verwi twete oder ge- 

schiedene Befragte)  und b e i  den Angaben zur  wöchentl ichen A r b e i t s z e i t  können 

d i e  Ergebnisse a l s  noch be f r ied igend bezeichnet werden.12) 

Auf den e rs ten  B l i c k  unbefriedigende Resul tate ergeben s i c h  b e i  den r e s t l i -  

chen i n t e r v a l l s k a l i e r t e n  Demographievariablen. Vor a l lem b e i  der  f U r  Soz ia l -  

s t ruk tu rana lysen  zen t ra len  Var iablen "Einkomnentt machen nur 26,8% der  Be- 

f r a g t e n  Uber a l l e  d r e i  Wellen exakt  d iese lbe  Angabe. 

A l l e r d i n g s  s i n d  d iese Abweichungen n i c h t  so dramatisch, w ie  es zunächst den 

Anschein hat: Wie w i r  den Daten entnehmen können, geben v i e l e  Befragte i n  

e l n e r  Welle das genaue Einkomnen an, z.B. DM 2.030,-, machen aber i n  der  
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nlchsten Welle nur noch eine gerundete Angabe, I n  diesem Fa11 a lso  DN 

2.000,-, Blas w i r d  auch evident be i  e iner  Betrachtung der Korrelat ions- 

koef f i z len ten:  So zeigen s ich  i n  a l l e n  d re i  Beziehungen zwischen den Wellen 

Kor re la t ionskoef f i z ien ten von Uber 0.900, d.h. d i e  Zusammenhänge der Einkom- 

mensangaben s ind  mischen den einzelnen Wellen sehr hoch. 

DarUber hinaus weisen d i e  nach Heise (1969) berechneten Schätzwerte Pur d i e  

Re1 l a b i l  i t ä t e n  und d i e  Stabi 1 i t ä t e n  >timt1 tcher I n t e r v a l l  skal i e r t e r  Demogra- 

phievar iablen äuperst befriedigende Ergebnisse auf. FUr a l l e  Variablen be- 

tragen d i e  Re1 l a b i  1 i täten mindestens 0968; d i e  Stabi  1 i täten zwischen den 

Wellen l iegen be i  f a s t  a l l e n  Variablen zwischen .900 und 1.000. 

Abschliepend sei  noch auf  e i n  äuperst interessantes Ergebnis verwiesen, das 

im nächsten Kap i te l  eingehender d i s k u t i e r t  werden s o l l :  Bei f a s t  a l l e n  demo- 

graphischen Variablen s ind  d i e  Antwor ts tab i l i tä ten  zwischen der zweiten und 

der d r i t t e n  Welle Roher a l s  d ie jenigen zwischen Welle 1 und 2 bzw. 1 und 3,  

2.2 E i t e l l u n q s w a r i ~  

Vergleichen w i r  d i e  Antwor ts tab i l i tä ten  der Einstel lungsfragen m i t  denen der 

demographischen Variablen, so zeigen s i ch  erwartungsgemäp be i  f a s t  a l l e n  

E ins te l  lungsitems erheb1 i c h  n iedr igere  Antwortstabi l  i t ä t e n  sowohl im Ver- 

g l e i ch  von j e  zwei wie auch Uber a l l e  d re i  Wellen, 

Led ig l i ch  be i  der Frage nach der subjekt iven Schichteinstufung sowie be i  den 

Fragen nach ihrem vergangenen bmw. zukUnftigen Wahlverhalten scheinen d ie  

Befragten festgefugte Meinungen zu haben bzw. s ich  gu t  an i h r e  l e t z t e  Wahl- 

entscheidung zu erinnern: Rund 80% a l l e r  Interv iewten gaben nämlich be i  a l -  

'len d r e i  Befragungen jewe i ls  d i e  g le iche Antwort. 

a) 
Bel den k a t e ~ o r t a l  ska l l e r t an  FraQgn zum Wohlfahrtsstaat zeigen s i ch  nur be i  

d re i  Items ( I tem D: 'Staat l iche FUrsorgepf l ichta,  I tem F: "Gutes Leben i n  

der BRDD und I tem G: 'Gerechte Vertei lunga) Antwor ts tab l l i tä ten  von rund 50% 

Uber a l l e  d re i  Wellen. Zu diesen Items, d i e  eher generel le Einstel lungen zum 

Wohlfahrtsstaat thematisieren, e x i s t i e r t  be i  den Befragten o f f e n s i c h t l i c h  

auch e i n  r e l a t i v  PestgePUgtes Meinungsblld. 
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Neben dieser eher i nha l t l l chen  Erklärung du r f t e  jedoch auch noch e i n  frage- 

technlscher Faktor fUr d ie  hUheren S t a b i l l t ä t e n  gegenOber den anderen fUnf 

1tems13) verantwort l ich sein: A l l e  d re i  Items weisen jewei ls  nur einen S t l -  

mulus auf, während dies be i  den res t l i chen Items meist n i ch t  der F a l l  

1st.14) So konnte belspielswelse elne Befragungsperson be l  I tem A i n  der 

ersten Welle a l s  Stimulus den ersten Satz des Items ('Jeder muß f U r  s lch  

se lbs t  sorgen'), be i  der nächsten Welle den zweiten Satz m i t  Betonung auf 

po l l t l schem Kampf und bei  der l e t z ten  Welle diesen zweiten Satz m i t  Betonung 

auf gewerkschaftl 1 chem Kampf beantwortet haben .15) 

Während be i  e in igen Items zum Wohlfahrtsstaat noch S t a b i l i t a t e n  von Ca. 50% 

aufgetreten sind, f inden s lch  bei  den Unglelchheitsitems keine S tab i l i t ä ten  

I n  dieser HUhe. Bei einem einzigen Item dieser Ba t te r i e  geben noch Uber 40% 

der Befragten dreimal d ie  gleiche Ahtwobt, d i e  anderen Items werden nur noch 

von ca. jedem d r i t t e n  Befragten Uber a l l e  d re i  Wellen s t a b i l  beantwortet. 

I tem A f a l l t  I n  der S t a b i l i t ä t  v U l l i g  ab und weist  m i t  22.5% einen äußerst 

n iedr igen Wert auf. W i r  fuhren dieses Ergebnis vor al lem auf den doppelten 

Stimulus, der I n  diesem Item enthal ten I s t ,  zur(lck.l6) 

Neben dem Problem doppelter St imul i  du r f t e  fUr  d i e  r e l a t i v  niedr igen Stabl- 

11 ta ten der Wohlfahrts-, aber I n  noch stärkerem Maße der Ungleichhei t s l  tems 

d i e  mangelnde Trennschärfe der Antwortkategorien verantwortl i c h  se1n.l') 

Analysieren w i r  d i e  Htiufigkel tsvertel lungen pro Welle, so sehen wi r ,  daß d ie  

meisten Befragten elne der beiden m i t t l e ren  Antwortkategorien angeben (aus- 

weichen?) und s ich  d ie  I n s t a b i l i t ä t e n  vor al lem aufgrund eines Pendelns 

zwischen diesen belden Antwortkategorlen ergeben. 

Die starke Konzentration auf eine der beiden m i t t l e r e n  Antwortkategorien 

du r f t e  im Ubrlgen auch darauf zurUckzufUhren sein, daß s ich  e in ige In te r -  

viewte durch d ie  Fragen zu den Themen Wohlfahrtsstaat und Ungleichhel t In-  

t e l l e k t u e l l  Uberfordert fUhl ten oder s ich  zu diesen Fragen noch keine Mel- 

nung geb i lde t  hatten. Anstat t  nun m i t  of fener Melnungslosigkelt zu reagieren 

(also m i t  'weiß n i ch tU  zu antworten), versuchten s i e  wohl, elne i nha l t l i che  

Antwort zu geben; i n  der Regel wichen s i e  auf d ie  m i t t l e r e n  Antwortkatego- 

r i e n  aus. Eher z u f ä l l i g  entschieden s i e  s ich  dann f U r  d i e  elne oder d ie  an- 

dere der beiden m i t t l e r e n  Antwortkategorien. 
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Gerade d l e  Frage, ob s l c h  e lne  Befragungsperson b e r e l t s  m i t  einem T R m  

auseinandergesetzt h a t  bzw, ob e i n  Themengebiet PUP den Befragten e ine  ba- 

stimmte Relevanz hat, w l r k t  s l c h  e rheb l i ch  a u f  d i e  A n t w o r t s t a b i l i t a t  und 

auch d i e  R e l i a b i l i t a t  aus. So w e i s t  Converse (1970) darauf  h in,  dap d l e  un- 

t e r s c h i e d l i c h e  Z e n t r a i i t ä t ,  d i e  e i n  Erhebungsobjekt f U r  den Befragten Rat, 

f U r  d i e  Höhe der F l u k t u a t i o n  se iner  Antworten i n  Banelstudlen entscheidend 

i s t .  Le ider  können w i r  d iese These m i t  u n s e r m  Datenmaterial n l c h t  w e i t e r  

ver fo lgen.  

Betrachten w i r  noch d i e  Ergebnisse der Fragen zu p o l i t i s c h e n  Wer to r ien t ie -  

rungen ( Inglehart - Index) :  D ie  RUchsten S t a b l l i t ä t s w e r t e  Uber a l l e  d r e i  Wel- 

l e n  e r h a l t e n  w i r  beim w i c h t i g s t e n  und beim unwicht igsten Z i e l  , d.h. d i e  

Befragten scheinen diese beiden Z i e l e  noch - r e l a t i v  gesehen - e indeut ig  

fes t legen  zu kUnnen, während das zwei t -  und das d r i t t w i c h t i g s t e  Z i e l  eher 

z u f l l l i g  b e s t i r n t  werden, Dies w i r k t  s l c h  i n s o f e r n  dramatisch aus, a l s  das 

zwe i tw ich t igs te  Z i e l  f U r  d i e  Zuordnung der Befragten zu den Inglehartschen 

Wertetypen von z e n t r a l  e r  Bedeutung i s t ,  Der I n  v i e l e n  m p i  i-Ischen Arbe i ten  

verwendete Index i s t  a l s o  nach den Daten j l i ese ! ro~ t%dle  a u f  Indiv idualebene 

Uber d i e  Z e i t  e i n  i n s t a b i l e s  Instrument. 

b) I[) 
Auf den e rs ten  B l i c k  weisen d l e  v i e r  l n t e r v a l l s k a l i e r t ~  Gastarbei ter- I tems 

keine befr iedigenden A n t w o r t s t a b i l i t a t e n  auf. Nur j e w e i l s  j e d e r  v i e r t e  Be- 

f r a g t e  nennt i n  a l l e n  d r e i  Wellen denselben Skalenwert CUP e i n  bes t l rmtes  

Item. Dieses Ergebnis i s t  jedoch n i c h t  Uberraschend, wenn w i r  uns vergegen- 

wärt igen, da$ dem Befragten jewei 1 s e ine  Skala m i t  7 Ausprägungen vorge leg t  

wurde. H i e r  g i l t  s i c h e r l i c h ,  was S t a d t l e r  (1980:8) e b e n f a l l s  Im Zusammenhang 

m i t  n ich t -verba len  Siebener-Skalen f e s t s t e l l t ,  nämlich "da$ Skalen mOt r e l a -  

t i v  v i e l e n  Kategor ien d i e  Personen h i n s i c h t l i c h  i h r e s  DifPerenzlerungsver- 

mUgens oder i h r e r  Dl f ferenzierungswi  11 i g k e i e  Uberfordernu. 

Wesentl ich aussagekräf t iger  a l s  d i e  A n t w o r t s t a b i l i t a t e n  von Randvertei lungen 

s i n d  f U r  d i e  Beur te i lung  der Items s i c h e r l i c h  d i e  aus den Kor re la t ions-  

k o e f f i z i e n t e n  errechneten . R e l i a b i l i t ä t e n  und S t a b l l l t l t e n  der  Items. Wahrend 

d i e  R e l i a b i l i t ä t e n  m i t  Werten zwischen .755 und .956 sehr Roch sind, kennen 

d i e  S t a b i  1 i t ä t e n  zwischen den Wel l e n  b i  s  a u f  wenige ~usnahmen '~)  a l  s  besten- 

fa  D l s zufr iedenste1 lend  bezeichnet werden, 
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Wenden w i r  uns abschließend den A n t w o r t s t a b i l i t ä t e n  der  Parteienthermometer 

zu. Von den beiden extremen Par te ien  NPD und DKP abgesehen bewegen s i c h  d l e  

A n t w o r t s t a b l l i t ä t e n  Uber a l l e  d r e l  Wellen nur  zwischen 18.3 und 27.5%. A l -  

l e r d i n g s  s o l l t e n  w i r  b e i  diesen Werten beachten, daß w i r  es h i e r  m i t  Ant- 

wortskalen zu t u n  haben, d i e  dem Befragten 11 ( 1 )  MUgl ichkei ten der  Einord- 

nung b ie ten ,  d.h. w i r  mUssen von vornherein n i e d r i g e  A n t w o r t s t a b i l i t ä t e n  

erwarten. D ie  sehr hohen S t a b i l i t ä t e n  fUr d i e  beiden rad ika len  Par te ien  NPD 

und DKP scheinen zwar d iese Aussage zu r e l a t i v i e r e n ,  s i n d  jedoch darauf  

zurUckzufUhren, daß d i e  Mehrzahl der Befragten d iese Par te ien  i n  a l l e n  d r e l  

Wellen extrem schlecht  (meist  m i t  -5) bewertet  hat. 

Wesentl ich bedeutsamer s i n d  auch b e i  der  Analyse der Ergebnisse zum P a r t e l -  

enthermometer d i e  R e l i a b i l i t ä t e n  und S t a b i l i t ä t e n  der  Items. Sowohl d i e  

Re1 i a b i  1 i t ä t e n  m i t  Werten zwischen -700 und .856 a l s  auch d i e  S tab i  1 i t ä t e n  

m i t  Werten zwischen .900 und 1.000 s i n d  f U r  d i e  Items beeindruckend Roch. 

L e d i g l i c h  d i e  S t a b i l l t ä t e n  f U r  d i e  SPD insgesamt und f U r  d i e  F.D.P. zwischen 

Welle 1 und 3 ( S t a b i l i t ä t e n  zwischen -664 und .817) mUssen a l s  n i c h t  b e f r l e -  

digend e i n g e s t u f t  werden. O f f e n s i c h t l i c h  haben aber d i e  Befragten der  Test- 

Regest-Studie e i n  r e l a t i v  festgefugtes Meinungsbild von den sechs Parte ien,  

das i n  den hohen S t a b i l l t ä t e n  zum Ausdruck kommt. 

Abschließend kommen w i r  zu einem der  zen t ra len  Ergebnisse der Test-Retest- 

Studie, a u f  das b e r e i t s  im vorhergehenden K a p i t e l  ku rz  hingewiesen wurde. 

Wir haben unsere b isher igen  Analysen vor  a l l e m  a u f  d i e  Höhe der  Antwort- 

s t a b l l l t ä t e n  Uber a l l e  d r e i  Wellen konzent r ie r t .  Vergle ichen w i r  dagegen d i e  

Stabi  1 i tä ten  zwischen den j e w e i l  lgen Befragungswel len,  so können w i r  e ine  

in te ressan te  Regelmäßigkeit konstat ieren:  Bei f a s t  a l l e n  demograph!schen 

E i n s t e l l  ungsvar lablen s i n d  d i e  Antwortstabi  11 t a t e n  zwischen der  zwei ten und 

der d r i t t e n  Welle hUher a l s  zwischen der e rs ten  und der  zwei ten bzw. der 

e rs ten  und der d r i t t e n  ~ e 1 l e . l ~ )  

A l s  Ursache f U r  dieses Ergebnis vermuten w i r ,  daß s i c h  d i e  Befragten e r s t  

beim zwei ten I n t e r v i e w  bewußt waren, daß s i e  noch e i n  d r i t t e s  Mal be f rag t  

wllrdenZo) und s i e  deshalb d i e  beiden l e t z t e n  In te rv iews e r n s t h a f t e r  durch- 

gefUhrt  haben, d.h. v a l i d e r  a l s  i n  der  Hauptstudie geantwortet  haben. 
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DarUber hinaus I s t  es auch mugllch, da@ sfch d le  Befragten nach dem ersten 

In terv iew m i t  den Themen der lbnfrage auseinandergesetzt haben bm. 'unbe- 

wußtm I n f o m t l o n e n  zu den angesprochenen Themen g e s m e l t  haben (vgl .  dazu 

auch Jagodzinskl IKKlhnel ISchmidt 1987). 

Welche von dlesen belden Erklärungen zutrifft, kUnnen w i r  anhand des vor- 

llegenden D a t e m t e r l a l s  n i ch t  entscheiden. Hlerzu wären weitere Untersu- 

chungen e r fo rde r l  Ich. 

3 o 

Neben der Beschreibung der Test-Retest-Studie zum ALLBUS 1984 setzten w i r  
uns i n  diesem A r t i k e l  m i t  zwei Fragen auseinander. 

%m ersten T e i l  s lnd w i r  der Frage nachgegangen, Inwieweit d i e  Test-Retest- 

Stlchprobe rep r l sen ta t i  v Pur d ie  ALLBUS-Haupterhebung i s t .  Vergleiche der 

Hluf lgkei tswertel lungen zent ra ler  Varlablen wle auch der Verglelch der Kova- 

r l a n m t r l z e n  mehrerer Elnstellungsfragen zeigten, daß d i e  Test-Betest-Stu- 

d le  I n  der Tat e ln  verkleinertes Abbi ld der ALLBUS-Hauptstudle d a r s t e l l t .  

I m  zwel ten Te f l  d fskut ie r ten  wf r d le  Antwortstabl l  l t ä t e n  ausgewählter Varla- 

b len Uber a l l e  d re l  Wellen. Obwohl keine der demographischen Variablen elne 

A n t w o r t s t a b l l i t l t  von 100% Uber a l l e  d re l  Wellen erreichte,  waren d i e  Stabl- 

l l t ä t e n  von a l l e n  f U r  d i e  Analyse von Umfragedaten zentralen soziodemogra- 

phlschen Varlablen außerordentl ich hoch. Die Frage, wie s t a b i l  Umfragedaten 

e lgen t l l ch  sind, f lndet ,  zumindest soweit es d ie  &mo~rgghischen Vari- 

angeht, an den Daten der Test-Retest-Studie eine ermutigende Antwort. 

Im Verglelch zu diesen Variablen slnd d ie  Antwor ts tab l l i ta ten Uber a l l e  d re l  

Wel l en  be i  den E lns te l  lungsvarlablen erwar tungsgdß niedr iger.  Dies i s t  

aber o f f ens l ch t l l ch  sehr häuflg e i n  Resul tat  der Operat lonal ls lerung der 
Variabl-en, 

FKlr d i e  HUhe der Antwor ts tab i l i ta ten scheinen vor al lem frasetechnlsche 
Aspekte ausschlaggebend zu sein. So hat d i e  Zahl der Antwortkategorien bzw. 

d i e  Sgannwel t e  der Skalen einen erheb1 lchen E in f lup  auf d i e  Stabl 11 taten, 

den. Je ger inger d ie  Anzahl der Antwortkategorien 1s t  bm. j e  kurzer d l e  
Skalen sind, m so s t a b l l e r  s lnd  I n  der Regel d ie  Antworten und v lce  versa. 
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Erheb1 l c h e  Auswl rkungen a u f  d i e  A n t w o r t s t a b l l i  t a t e n  zeigen s l c h  darUber 

hlnaus, wenn Fraaen n l c h t  e lndeut la  f o r m u l i e r t  s i n d  und mehr a l s  e lnen S t l -  

mulus enthal ten,  oder d i e  Antwortkategor len n i c h t  ausreichend t rennscharf  

slnd. 

E l n  we l te res  zen t ra les  Ergebnis i s t ,  daß d i e  A n t w o r t s t a b i l l t a t e n  zwischen 

der  zwei ten und d r i t t e n  Welle b e i  f a s t  a l l e n  Var iablen hUher s l n d  a l s  d i e j e -  

n lgen zwischen Welle 1 und 2 bzw. Welle 1 und 3. W i r  kUnnen nur  vermuten, 

daß b e i  den Befragten m i s c h e n  der e rs ten  und zweiten Welle 'verschiedene 

Sensib i  1 1 slerungs-, Mot ivat ions-  und LernprozesseU (vg l  . Koch 1985:61) ab- 

gelaufen slnd, d i e  s l c h  b e r e i t s  a u f  das Antwortverhal ten i n  der  zweiten 

Wel l e  ausgewirkt  und l e t z t l  i c h  i h r e n  Niederschlag i n  den hUheren Antwort- 

s t a b i l l t l t e n  zwischen Welle 2 und 3 gefunden haben. 

Dieser A r t 1  k e l  wurde von den f rUheren ALLBUS-Projektmi t a r b e i  t e r n  Rol f P o r s t  

und Klaus 7 e i f a n q  ver faß t ,  . d i e  auch d i e  Test-Retest-Studie im Rahmen des 

ALLBUS-Projektes b e a r b e i t e t  haben. Abschn i t t  2.1 wurde un te r  M i t a r b e i t  von 

Achlm W ers te1  1 t, der M i t a r b e i t e r  des ALLBUS-Projekts i s t .  

Anmerkunaen 
1) E i n  " S t l  chprobennetz' s t e l l  t e ine  systematische Unterst ichprobe aus den 

Ca. 50.000 Stimnbezirken der Bundesrepublik und West-Berl ins b e i  Wahlen 
zum Deutschen Bundestag bzw. zum B e r l i n e r  Abgeordnetenhaus dar (zur  
Stichprobenziehung v g l  . Kirschner 1984). Jedes Stichprobennetz besteht  
aus 210 sample Po in ts  (= Stimnbezirke bzw. synthet ische Stimnbezirke). 

2) D ie  aus fUhr l i che  Dokumentation des Vergle ichs der  Randvertei lungen sowie 
d i e  Kovarianzmatrizen f inden  s i c h  b e i  Zei fang (1987). 

3) I n  der  l e t z t e n  A l te rska tegor ie  "89 und mehr Jahre' i s t  i n  der  Hauptstu- 
d i e  nur  e ine  Person enthal ten,  so daß d i e  e rwar te te  P e l l e n h ä u f i g k e i t  m i t  
0.05 äußerst  n i e d r i g  i s t .  Da d i e  et-yartete Z e l l e n h ä u f i g k e i t  U.?. im Nen- 
ner  der  Berechnungsformel f U r  Chi s teh t ,  erhUht s i e  den Chi -Wert f ü r  
diese Kategor ie e rheb l i ch  (um 16.457 Punkte), d.h. ohne diese Al  terska-  
t e g o r i e  wurde der Chi -Wert m i t  7.969 b e i  v i e r  Fre ihei tsgraden keine Un- 
te rsch iede  der beiden Verte i lungen s i g n a l i s i e r e n .  

4) Die2Ursache f U r  d iese Verzerrung i s t  wieder i n  der Berechnungsformel des 
Chi -Werts zu sehen: Vor a l lem d i e  d r e i  Z e l l e n  m i t  erwarteten Zellenhäu- 
f i g k e i t $ n ,  d i e  k l e i n e r  a l s  1 sind, t ragen zu e i n e r  exorb i tan ten  Erhöhung 
des Chi -Werts bei .  E i n  v i s u e l l e r  Vergle ich der  beiden Verte i lungen 
z e i g t  uns jedoch, daß d i e  Prozentwerte der beiden Stichproben ungefähr 
mi te inander Ubereinstimnen. 

5) Eine d e t a i  11 i e r t e  Dars te l lung  der Ergebnisse f i n d e t  s l c h  ebenfa l l s  b e i  
Zei fang (1987). 

6) D e t a i l l i e r t e  Informat ionen Uber Kovarianzen, M i t t e l w e r t e  und Standard- 
abweichungen s i n d  b e i  Zei fang (1987) zu f inden. 

7) L e d i g l i c h  beim Parteienthermometer zeigen s i c h  k l e i n e r e  Abweichungen, 
d l e  jedoch noch n i c h t  s i g n i f i k a n t  sind. 

8) Mi t den Auswirkungen mangelnder Re1 i a b i l  i t ä t  b e i  dichotomen Var iablen 
b e s c h ä f t i g t  s i c h  Schwartz (1985); vgl .  auch Koch (1985:16ff.). 



9) Eine a l t e r n a t i v e  Vorgehenswefse wäre durch d f e  Berechnungen von ent-  
sprechend angepapten log- l fnearen  Modellen mögl lch gewesen (wgl, 
BfshopITfenberglHol land 1975)o Da jedoch d i e  wesentlichen I n f o m t P o n e n  
Uber d l e  I t e m s t a b l l  l t ä t  auch durch d f e  von uns gewählte c fn fachere  Wc- 
thode e r h ä l t l f c h  slnd, haben w i r  uns f U r  d iese Vorgehenswefse ent-  
schieden. 

10) D ie  Abweichungen der Geschlechtsangabe I n  der  d r l t t e n  Welle Be4 a l n c r  
Person s i n d  wahrscheln l lch a u f  elnen I n t e r v i e w e r f e h l e r  zurUckzufUhren. 

11) Dies d U r f t e  insbesondere a u f  d i e  fUnf  Angeste l l tenkategor iennz~tre t fe f l0  
12) D ie  Prozentwerte f U r  d iese belden Fragen betragen 69.4% b m .  83,7%. 
13) D ie  An twor ts tab l l  l t l i t e n  Uber a l l e  dref  Wellen l fegen b e l  d lesen I t m s  

m i s c h e n  30.6% und 38,5%. 
14) Diese Nehrdeut lgke l t  war i n  Kauf genommen worden, um diese I t m b a t t e r f e  

aus e i n e r  ä l t e r e n  S tud le  exakt  r e p l i z i e r e n  zu können, 
15) Das I tem hieß: " I n  unserer Gese l l scha f t  mu$ j e d e r  f U r  s f c h  schauen, da$ 

e r  a u f  einen grUnen Zweig kommt. Es h i l f t  n l c h t  v i e l ,  s i c h  m f t  anderen 
zusammenzuschließen, um p o l i t i s c h  oder gewerkschaf t l ich BUr selne Sache 
zu kämpfenno 

16) Auch diese I t e m b a t t e r l e  wurde aus e l n e r  ä l t e r e n  S tud ie  exakt  r e p l 4 z 1 e r t 0  
I t e m  A hleß:  " I n  der  Bundesrepublik bestehen noch d f e  a l t e q  Gegensatze 
zwischen Besitzenden und Arbeitenden. D le  persön l i che  S t e l l u n g  hängt 
davon ab, ob man zu der oberenuoder unteren K'aste gehurt. 

17) D ie  A n t w o r t k a t e g ~ r l ~ n  hlepen: stimme v o l l  zu , s t l m e  eher zuu, "st4m- 
me eher n i c h t  zu , stimme Uberhaupt n i c h t  

18) D ie  A n t w o r t s t a b i l i t a t e n  schwanken zwischen den Wellen von 3 9 1  $PS 
.861. Nur 9Ur d r e i  I tems l i e g e n  s i e  Uber . H O  m i s c h e n  Welle 2 und 
Welle 3. 

19) D le  S t a b i l i t l i t e n  m i s c h e n  Welle 1 und 2 bzw. 1 und 3 s l n d  h ä u f i g  sehr 
l i hn l i ch ,  wobel b e i  e ln igen  Var iablen d i e  S t a b l l l t a t  zwlschen Welle B und 
2, b e i  anderen d i e  zwischen Welle 1 und 3 höher i s t .  

20) Aus dem Text  der  E inw i l l i gungserk lä rung  g i n g  hervor, da$ d i e  Befragten 
noch zweimal b e f r a g t  werden könnten. 
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General Inquirer 

Im folgenden w i r d  das Progrmsystem "General Inqu i rer "  fUr  d i e  computer- 
un ters tu tz te  Inhaltsanalyse beschrieben. Zwei Schwerpunkte zeichnen das 
Programnpaket besonders aus: Zum elnen b e s i t z t  es eine Disambiguierungs- 
rout ine  fUr h lu f l ge  englische WUrter, zum anderen stehen inhal tsanalyt ische 
WUrterbUcher, d i e  a l s  allgemeine Kategorlenschemata angesehen werden kUnnen, 
zur VerfUgung . 
1. 

Der General I nqu i re r  (GI) i s t  e i n  Softwarepaket zur cornputerunterstUtzten 

Inhaltsanalyse vornehmlich englischsprachlger Texte. Das Programmpaket 

zeichnet s i ch  durch zwel Besonderheiten aus: Zum elnen b i e t e t  es eine auch 

vom Benutzer erwelter-  und veranderbare Routine zur Disambiguierung hauf iger 

englischer WUrter, zum anderen stehen zwel inhal tsanalyt ische WörterbUcher, 

d i e  a l s  allgemeine Kategorlenschemata angesehen werden können, zur VerfU- 

gung, Die Routine zur Disambiguierung zeichnet s ich  durch i h r e  hohe Ge- 

schwindlgkeit und gute Tref ferquote aus (meist Uber 95%). Sie i s t  d i r e k t  m i t  

den Dik t ionarsdef in i t ionen verbunden. Die WUrterbOcher umfassen neben i n -  

ha l t l i chen  Informationen (z.B, Oberkategorie POWER) auch syntaktische In fo r -  

mationen (z.8. d i e  Wortform). Sie s ind  so ausgelegt, da$ fak t i sch  jedes Wort 
eines Textes elnen Code erha l t .  

Der General Inqu i rer  wurde be re i t s  i n  den frUhen sechziger Jahren von P h i l i p  

Stone und anderen am #,%,T. (Massachusetts I n s t i t u t e  o f  Technology) ent- 

w i cke l t  und 1966 erstmals i n  Buchform p u b l i z i e r t  (Stone 1966). 

2, pfe zur Verfilauna stehenden Dik t ionäre  

Zum Arbeiten m i t  den Programmen stehen dre i  f e r t i g e  Dikt ionäre m i t  den dazu- 

gehUrenden Kateggrlenschemata zur VerfUgung: das Lasswell Value Dik t ionar  

(LQD, Lasswell/Namenwirth 1968) und d ie  beiden Harvard Dikt ionäre 111 und 

I V .  Die Dikt ionäre unterscheiden s ich  vor al lem durch den Themenschwerpunkt 

der Kategorlensysteme. Das LVD umfaßt vorrangig Werte-Kategorien nach der 
Theorie von Lasswell/Kaplan (1950), die  Harvard Dikt ionäre dagegen haben a l s  

Schwerpunkt psychosoziale Aspekte (z,B. Freud und Parsons), Harvard I V  ent- 
h a l t  susatz l ich  gegenuber Harvard 111 ausfuhr l iche Regeln zur Disamblguie- 

rung. A l l e  d re i  Dikt ionäre s ind so ausgelegt, da$ jedes Wort im Text einen 
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Code e r h ä l t ,  s e i  es auch nur, daß es a l s  Funkt ionalwort  (n type word) mar- 
k i e r t  wl rd.  

Zu beachten i s t  b e i  a l l e n  d r e l  Dlkt ionaren,  daß s i e  nur  f U r  Texte i n  Groß- 

schreibung ausgelegt  s ind1 Bei Verwendung der WörterbUcher muß der  Text- 

bestand a l s o  zunlichst i n  Großschreibung umgesetzt werden. I n h a l t l i c h  geht  

dadurch b e i  engl ischsprachigen Texten i n  der  Regel ke ine  In fo rmat ion  ver- 

1 oren. 

3. U e  Proarame des General I n a u i r e r s  

D ie  Programne des GIS können I n  d r e i  Gruppen u n t e r t e i l t  werden: 

3.1 Programne zum Aufberei ten und Bearbei ten des Eingabetextes (TEXTR, 
TAGGER) ; 

3.2 Programne zur  Ausgabe von Hauf igke i ten  und zum D a r s t e l l e n  von WUrtern 
(Kategorien) im Satzzusamnenhang (TALLY, RETR); 

3.3 Programne zum E r s t e l l e n  und Oberarbeiten e ines D i k t i o n ä r s  (PARSER, 
DICTMRG, DOC, PEEL). 

W1 r d  mi-t den d r e i  bestehenden D i  k t ionären  gearbei t e t ,  ohne daß diese verän- 

d e r t  oder e r w e i t e r t  werden, s i n d  nur  d i e  un te r  3.1 und 3.2 aufgefuhrten 

Programne von Bedeutung. A l l e  anderen Programne s i n d  e i n z i g  zur  Veränderung 

und Erwei terung der vorhandenen oder zur  E r s t e l l u n g  v ö l l i g  neuer D i k t i o n ä r e  

notwendig. 

Im folgenden werden d i e  Funktionen und Mögl ichkei ten der  oben aufgefuhrten 

Programe kurz  beschrieben. 

3.1 Proarame zum Aufberei ten und Bearbeiten des Einaabetextes 

E X T R  1 l e s t  den maschinenlesbar au fbere i te ten  Text  (Kartenformat, Satzlänge 

80) und e r s t e l l t  daraus einen Systemf l le ,  der  f ü r  d i e  Verarbei tung m i t  den 

wel te ren  Programmen e r f o r d e r l i c h  i s t .  Zur U n t e r t e i l u n g  des Textes g i b t  es 

dabei d r e l  Ebenen: D ie  un te rs te  Ebene i s t  imner der  Satz. Das Satzende w l r d  

vom P r o g r a m  nach den entsprechenden Satzzeichen fes tge leg t .  I s t  e i n  Einga- 

besatm zu lang  (d.h. mehr a l s  2004 Zeichen), w i r d  e r  automatisch i n  T e i l e  

zer leg t .  D ie  beiden anderen Untergl iederungen können vom Benutzer s e l b s t  

d e f i n i e r t  und vergeben werden. D ie  e r s t e  Mög l i chke i t  i s t  d i e  Vergabe von 

I d e n t i f i  katoren f U r  T e x t t e i l e .  Wechselt der  I d e n t i f i  ka to r ,  w i r d  e ine  neue 

U n t e r e i n h e l t  angenommen. D ie  zwei te Mög l i chke i t  i s t  d i e  U n t e r t e i l u n g  i n  

Dokumente. Zwei Dokumente können durch einen "*" i n  der  e rs ten  Tex tspa l te  

ge t renn t  und j e w e i l s  m i t  einem T i t e l  versehen werden. A l s  B e i s p i e l  f U r  d i e  



Vergabe von I d e n t l f f k a t o r e n  kunnte man s l c h  den folgenden F a l l  v o r s t e l l e n :  

k s c h f n e n l e s b a r  e r f a p t  wurden d r e i  BUcher, jedes Buch bes teh t  aus mehreren 

Kapf te ln.  D l e  verschledenen BUcher e rha l ten  j e w e l l s  e inen elgenen I d e n t f f f -  

ka to r ,  um s l e  zu trennen, D le  Kapf te l  der  BUcher werden j e w e i l s  a l s  Dokumen- 

t e  behandelt und durch den entsprechenden Separator gekennzeichnet, Unterste 

Ebene der H ie ra rch ie  s l n d  dann d i e  logischen Sätze des Textes. 

d lsambigu le r t  und vercodet den Text a u f  Grund der im D i k t i o n ä r  vor-  

l fegenden Regeln und des Kategorienschemas. Ausgabe i s t  e ine  Datel ,  d i e  

sowohl den d lsambiguier ten Text a l s  auch fUr jede Kategor ie des Kategorien- 

Schemas p r o  Satz d i e  In fo rmat ion  vergebenln icht  vergeben e n t h ä l t .  Dlsambigu- 

l e r t e  WUrter s i n d  dabei w ie  f o l g t  gespeichert: Wortstamm, Code und even tue l l  

d l e  Endung. G l e i c h z e i t i g  w i r d  sowohl a l s  D r u c k l i s t e  a l s  auch a l s  Datei  e ine  

L l s t e  a l l e r  n i c h t  vercodeten Wörter ( l e f t o v e r s )  e r s t e l l t .  

3.2 0 
a a r l e n l  im Sat- 

TBLM[ d r u c k t  d i e  durch das Programm TAGGER ers te1  1 t e n  Häuf i g k e i  ten  (absolut  

und p r o z e n t u i e r t )  p r o  Kategor ie im disambiguier ten Text. FUr jede neue Iden- 

t i f i k a t i o n  werden d i e  Häuf igkei ten ge t renn t  gerechnet und i n  e ine  Datel  aus- 

gegeben, d i e  dann m i t  P r o g r m e n  w ie  z.B. SPSS oder SAS w e i t e r v e r a r b e i t e t  

werden kann. 

d r u c k t  SchlUsselwUrter im Satzzusammenhang. Dabei stehen verschiedene 

F f l t e r m ö g l i c h k e i t e n  zur  VerfUgung (z.B. nur  jedes d r i t t e  A u f t r e t e n  der Kate- 

g o r i e  s o l l  gedruckt  werden), Der Benutzer kann dabei d i e  Kategor ien d e f i n i e -  

ren, f U r  d i e  e r  d i e  dazugehurenden Sätze ausgegeben haben möchte. 

3.3 P r o a r m e  zum F r s t e l  l e n  und Uberarbeiten e ines Di  k t i o n ä r q  

PARSFR l i e s t  d i e  D i k t i o n ä r s d e f i n i t i o n e n  des Benutzers m i t  den Regeln zur  

Dlsambiguierung und Kategor is ierung.  G l e i c h z e i t i g  s t e h t  e ine  Eingabedatei 

m i t  den Kategor ien und dazugehurenden Labels zur  VerfUgung. Aus diesen Da- 

t e i e n  - den vom Benutzer f o r m u l i e r t e n  Regeln zur  Disambiguierung, dem Kate- 

gorienschema und den Labels - werden neue, vom Program ausfuhrbare Koman- 

dos erzeugt  und i n  e ine  neue Datei  gespeichert. Dieses neue D i k t i o n ä r  kann 

später  entweder a l s  Erweiterung an e i n  bestehendes D i k t i o n ä r  angefugt werden 

( P r o g r m  DICTMRG) oder a l s  d i r e k t e  Eingabe i n  TAGGER verwendet werden. 
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M i t  BICTMRG können neue D e f l n i  t l onen  an e l n  bestehendes, b e r e i t s  m i t  PARSER 

umgesetztes D i k t i o n ä r  angefugt werden (s iehe oben). 

d ruck t  D i k t i o n ä r e  I n  verschiedenen Formaten (2.B. a lphabet isch sor- 

t l e r t )  . 
M i t  können aus einem m i t  PARSER b e r e i t s  umgesetzten D i k t i o n ä r  d i e  Re- 

g e l n  PUr e inze lne  Wörter herausgezogen und wieder I n  d i e  Ursprungsform, wle 

s i e  vom Benutzer formul i e r t  waren, rUckUberfUhrt werden. Diese Opt ion kann 

h i l f r e i c h  sein, wenn Regeln i n  einem D i k t i o n ä r  verändert  werden s o l l e n  oder 

Regeln aus einem D i k t l o n ä r  i n  e i n  anderes D i k t i o n ä r  Ubernomnen werden so l -  

l en. 

4. Verbindunaen zu anderen Proaramnen lWei te rverarbe i  tuna der  Eraebni s s e l  

4.1 Jitiufiakei t e n  

Das Programn TALLY erzeugt  e ine  Ausgabedatei, d i e  Häuf igke l ten  en thä l t .  

Diese Datei  kann b e i  Angabe geeigneter  Parameter m i t  S ta t l s t i k -So f tware-  

programnen wei te rverarbe i  t e t  werden. 

4.2 

Um d i e  Wei te rverarbe i  tung des d isambiguier ten Textes m i t  anderen Software- 

Paketen zu ermöglichen, w i r d  das Umsetzprograrrrn CONNECT zusamnen m i t  dem 

General I n q u i r e r  a u s g e l i e f e r t .  M i t  diesem Programn kann aus der TAGGER Aus- 

gabedatei e ine  Datei  e r s t e l l t  werden, d i e  den disamblguier ten Text  und a l l e  

dazugehörenden I d e n t i f i k a t o r e n  e n t h ä l t .  D ie  so umgesetzte Datei  kann zum 

B e i s p i e l  a l s  Eingabe i n  das Inhal tsanalysepaket  TEXTPACK V verwendet werden. 

4.3 Yercodunaeq 

Aus der  m i t  TAGGER e r s t e l l t e n  Datei  können m i t  dem Programn CONNECT Informa- 

t ionen  Ober das A u f t r e t e n  von Kategorien herausgezogen werden. Pro Textsatz 

e n t h ä l t  d iese Datei  f U r  jede Kategor ie des Kategorienschemas d i e  In fo rmat ion  

vergebenln lcht  vergeben. Diese Datei  kann dann m i t  SAS, SPSS oder anderen 

Stat is t ikprogramnen w e i t e r v e r a r b e i t e t  werden (Häuf igkel ten,  Zusamnenfassen 

von Kategorien, usw.). 

5. Jechnische Informat ionen und VerfUabarkei t  des General I n a u i r e r f  

A l l e  Programne des General I n q u l r e r s  s i n d  i n  PLI1 geschrieben und s p e z i e l l  

fUr IBM Compiler und Betriebssysteme ausgelegt. Der GI kann nur a u f  IBM 
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Anlagen m i t  den Betriebssystemen OS, MVS oder VMICMS Implementiert werden. 

ZUMA a r b e i t e t  im Moment an e lner  ausfUhrl lchen Dokumentation der Programne 

des General Inqu i re rs  und w l rd  i n  den nlchsten Wochen, nach Abschluß der 

Dokumentation, das Programn allgemein zur VerfUgung s te l len .  A l l e  nlcht-kom- 

merzie l  1 en Anwender ml t den entsprechenden Hardware-Voraussetiungen können 

dann d i e  Programme kostenlos Uber ZUM erhalten. 

Der General I nqu i re r  w i rd  be i  ZUM von Cornel la gCUl und Peter Ph. Hohler 

betreut .  
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Egozentierte Netzwerke in Massenumfragen: 
Ein ZUMA-Methodenforschungsprojekt 

FUr d l e  Erhebung von egozentrlerten Netzwerken i n  Massenumfragen stehen der- 
z e l t  mehrere Instrumente zur VerfUgung. Dlese Instrumente unterscheiden s ich  
h l n s l c h t l i c h  I h r e r  Aufwendlgkelt und I h r e r  D e t a l l l l e r t h e l t  bel  der Operatio- 
na l is le rung und slnd, zumindest lm Kontext der deutschen Sozlalforschung, 
bisher wenig ecprobt. 

Z ie l  und Zweck des ZUM-Methodenforschungsprojektes uEgozentrlerte Netzwerke 
i n  iiassenumfragenu I s t  e,.n Vergleich der unterschledllchen Erhebungsverfah- 
ren. Daraus so1 l en  Empfehlungen f U r  den Sozlalforscher resul t ieren. 

Zum Einsatz kamen 1. d l e  von Ronald S. Bur t  f U r  den General Social Survey 
(GSS) des NORC (Chlcago) entwlckel t e  Operatlonal I slerung der Generierung von 
fUnf 'Namenu Uber elnen Stimulus, 2. d l e  Methode von Claude S. Flscher, I n  
der Uber insgesamt acht Stimulus-Sltuatlonen dann wieder b i s  zu fUnf Namen 
gener ie r t  werden sowie 3. elne Globalversion zur Erfassung von Bezugsumge- 
bungen. 

Da de rze l t  d i e  Datenaufbereitung und Organisation I n  e lner  Datenbank gerade 
abgeschlossen werden, I s t  es fUr Ergebnisse noch zu frUh. Erste Ergebnisse 
des Netzwerkprojektes werden I n  den ZUMA-Nachrichten 21 ver t i f fen t l l ch t .  

Egozentrierte Netzwerke in Massenumfragen 1: 
Zum Design des Methodenforschungsprojektes 

1. Dle unterschledllchen m a e n e r a t o r m  

I n  "egozentrlerten Netzwerkenu werden, z e n t r i e r t  auf  nego', a lso  bezogen auf 

d le  zu befragende Zielperson, mehrere " a l t e r i n  er fas t .  'A l t e r l '  s lnd  d le  

d i rek ten Bezugspersonen des ego, d ie  fUr das ego elne zentrale Ro l le  spielen 

und so seln Prlmärmll i eu  widerspiegeln. 

Bei der Erhebung egozentr ler ter  Netzwerke mu$ d ie  Zielperson elne Relhe fUr 

s l e  zent ra ler  Personen nennen und sodann Uber diese Personen Aussagen lm 

Sinne der Forschungsfrage machen. Das h le r fU r  eingesetzte Instrument zur Ge- 

nerlerung der 'al t e r l  n (der 'NetzwerkgeneratorU) unterscheidet d i e  einzelnen 

Operatlonalislerungen voneinander. 

Der elnfachste Netzwerkgenerator I s t  jener von Edward 0. (1973) m i t  

der Frage nach den d re i  "besten Freundenu (angewandt Im ALLBUS 1980). Der 

Zugang zum Netzwerk geschieht Uber d i e  Freundschaftsbeziehung. Problematisch 



dabei s i n d  i n t e r i n d i v i d u e l l e  Unterschiede der D e f i n i t i o n  von "Freund' durch 

den Befragten. 

Der Netzwerkgenerator von Ronald S. M, der im General Soc ia l  Survey (GSS) 

e ingese tz t  w i r d  (Bur t  1984), f r a g t  nach den (maximal fUnf)  Personen, m i t  

denen d i e  Zie lperson innerha lb  der  l e t z t e n  sechs Monate "w ich t ige  Angelegen- 

h e i t e n "  besprochen hat. Der Uns icherhe i ts fak to r  b e i  d i e s e r  D e f i n i t i o n  l i e g t  

im Begr i  f f  der llwichtigen' Angelegenheiten. 

Claude S. F ischer  (1982) versucht, so1 che 1nterpretationsspiel.räume auszu- 

schließen, indem e r  acht  un te rsch ied l i che  St imulus-Si tuat ionen v o r g i b t  und 

a u f  d iese Weise z,B. nach Personen f r a g t ,  d i e  d i e  Wohnung b e i  Abwesenheit 

beaufs icht igen,  m i t  denen man Arbeitsangelegenhelten, Familienangelegen- 

h e i t e n  oder m i t  denen man persön l i che  Probleme bespr ich t ,  m i t  denen man 

A k t i ~ i t ä t e n  unternimmt, oder von denen man s i c h  Geld l e i h t .  Zu jeder  Stimu- 

1 us-Si t u a t i o n  kann d i e  Bef ragungsperson llnll Personen benennen, wobei d i e  

g l e i c h e  Person b e i  mehreren S t i m u l i  genannt werden dar f .  Sodann werden aus 

d ieser  Anzahl von 8xn Personen d i e  zen t ra len  fUnf  Personen herausgef i 1 t e r t .  

F ischer  t u t  dieses Uber das Herausschreiben des j e w e i l s  erstgenannten (a lso  

zen t ra len)  Namens b e i  fUnf  ausgewählten und fes tge leg ten  S t i m u l i .  

D ie  Global f r a q e  i s t  im e i g e n t l i c h e n  Sinn k e i n  Namensgenerator, Es werden 

Gruppen von Personen angesprochen (z.B. Verwandte, Freunde und Bekannte, 

Nachbarn und Arbei tskol legen),  zu denen s i c h  d i e  Befragungsperson g loba l  i m  
Sinn der Forschungsfrage äußern s o l l :  Es w i r d  g e f r a g t  nach Eigenschaften, 

Verhal ten oder Ansichten der "Mehrheit" der  j e w e i l i g e n  Gruppe. 

2. P i e  e inaesetzten Instrumente 

Zum E insa tz  kam e i n  Befragungsinstrumene, das fUr jede Zie lperson aus zwei 

separaten T e i l e n  (Teil fragebögen) bestand, einem fUr a l l e  Zielpersonen 

iden t i schen Basisfragebogen a l s  erstem Teil fragebogen und d r e i  unterschied-  

l i chen ,  j e w e i l s  f U r  Te i lpopu la t ionen  der St ichprobe geltenden Netzwerkgene- 

ra to ren  ("GSS", "Fischer1' und "Global I') a l s  zweitem Tei  l fragebogen. 

Der Basisfragebogen erhebt  Fragen zur  Z ie lperson und deren Par tner / - in .  Die- 

se Fragen un te rg l iedern  s i c h  zu jeder  angesprochenen Person (ego und Par t -  

ner / - in )  i n  e ine  r e l a t i v  ausfUhr l iche Demographie und i n  e ine  Erhebung von 
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Eins te l lungs f ragen zu den I n h a l t l i c h e n  Bereichen l o k a l e  I d e n t i t ä t ,  P a r t e l -  

praferenz,  Erz iehungszie le sowie s o z i a l e  Distanz zu Minderheiten. Diese Eln-  

s te l lungen dienen zur  PrUfung der Einste l lungshomogeni tät  zwischen cgo und 

"seinentt a l t e r i .  A l l e  Fragen, auch d i e  E ins te l lungs f ragen den ld ie  Partner / -  

i n  be t re f fend ,  s i n d  von der Zie lperson zu beantworten. 

D ie  Netzwerkerhebung geschieht  zum Zweck der Austauschbarkeit der  Metzwerk- 

generatoren i n  einem j e w e i l s  zweiten Teil fragebogen. D ie  d re i .  ausgewählten 

Netzwerkgeneratoren s l n d  b e i  j e  einem D r i t t e l  der  Befragten e ingese tz t  wor- 

den: Der e r s t e  Netzwerkgenerator, i d e n t i s c h  m i t  d e r  Netnerkab f rage  des GSS 

1987 und deshalb kurz  'GSS' genannt, beg inn t  zunächst m i t  dem Namensgenera- 

t o r  von Burt ,  der  Frage nach jenen fUnf  Personen, m i t  denen man innerha lb  

der  l e t z t e n  sechs Monate f tw ich t ige  AngelegenheitenU besprochen hat. I n  e i n e r  

of fenen Nachfrage versuchen w i r  dann zu erfassen, um welche Angelegenheiten 

es s i c h  h i e r b e i  gehandelt hat. Im Anschluß an diesen Namensgenerator werden 

v i e r  (von B u r t )  i n  Anlehnung an F ischer  en tw icke l te  St imulus-Si tuat ionen 

vorgelegt ,  welche fUr  d i e  un te rsch ied l i chen  Ko!tgktkreise der  Verwandten, 

der  Freunde und Bekannten, der  Nachbarn sowie der  Arbe i tsko l legen  stehen. 

H i e r m i t  werden dann 4x11 Namen erhoben. Ober diesen zweiten Namensgenerator 

innerha lb  e ines Instruments s o l l  geprUft  werden, I n  welchem Zusmenhang 

bzw. m i t  welcher P r i o r i  t ä t  d i e  m i t  der  e i g e n t l i c h e n  Burt -Operat ional  i s l e r u n g  

erhobenen fUnf  Namen (der Gespr8chspartner zu w ich t igen  Angelegenheiten) 

wieder au f t re ten .  Im wei teren Ver lau f  dieses In te rv iews werden zu den fUnf  

Namen, d i e  m i t  der  Burt -Operat ional is ierung e r f a ß t  wurden, e i n i g e  demogra- 

phische Fragen und ( d i e  schon f U r  ego und Par tner / - in  erhobenen) E i n s t e l -  

lungsvar iablen e r f r a g t .  Zum Abschluß des In te rv iews s o l l e n  d i e  fUnf  Netm- 

werkpersonen j e w e i l s  i n  Beziehung zueinander und zu ego und Par tner / - in  ge- 

s e t z t  werden. 

Der zwe i te  Netzwerkgenerator, UFischert t  genannt, beg inn t  m i t  den ach t  

St imulus-Si tuat ionen von Fischer. Zu jedem Stimulus s l n d  maximal neun Namen 

zu benennen. Aus diesen 8x(maximal)9 Personen, wobei derselbe Name b e i  

un te rsch ied l i chen  S t imu luss i tua t ionen  wieder genannt werden dar f ,  werden d i e  

fUnf  'wicht igstent t  a l l e r  genannten Namen von der Zle lperson während e i n e r  

of fenen Nachfrage h e r a u s g e f i l t e r t .  Anschließend wird,  a l s  neunte Stimulus- 

S i t u a t i o n ,  der Namensgenerator von B u r t  abgefragt. Auch h i e r b e i  s t e l l t  s i c h  

d i e  Frage, i n  welchen S i tua t ionen  und an welcher P o s i t i o n  d i e  j e t z t  genann- 

ten  Namen vorher schon einmal genannt worden sind, oder ob h i e r  v i e l l e i c h t  
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noch neue Namen auf t re ten können. Im weiteren Verlauf dieses Netzwerkgenera- 

t o r s  werden dann f U r  d i e  fUnf m i t  dem Fischer-Namensgenerator herausgef i l -  

t e r t en  zentralen Netzwerkpersonen wieder Demographie und Einstellungen sowie 

d ie  Beziehung untereinander abgefragt - dieser T e i l  des zweiten Netmerkln- 

struments i s t  g l e i ch  dem entsprechenden T e i l  im ersten Netmwerkinstrument. 

Das d r i t t e  Instrument, "Global" genannt, erhebt nacheinander Demographie und 

Einstellungen (entsprechend den anderen Netmerkinstrumenten) fUr  d i e  Grup- 

pen der Verwandten, der Freunde und Bekannten, der Nachbarn und der Arbei ts-  

kollegen der Befragungsperson. Abschliepend hat d ie  Befragungsperson d i e  

v i e r  Gruppen (und n i ch t  wie bei  den vorangehenden Analysen der einzelnen 

Personen) i n  Beziehung zueinander zu setzen. 

3,  Das Erh&unasdeslan elner Kreuzvalidlerunq 

Aus GrUnden der R e l l a b i l i t a t s -  und Validitatsmessung erschien uns eine F a l l -  

zahl von 720 Zielpersonen er forder l i ch :  40 Interviews pro Befragtengruppe im 

abschl ießenden In terv iew wurden a l s  notwendig angesehen. A ls  "Gruppen" 1 n 

diesem Sinne sind zunächst d ie  unterschiedlichen Instrumente zu betrachten: 

d ie  Netzwerkgeneratoren des GSS, Fischers sowie d ie  Globalabfrage, Befragt 

werden mupte, zwecks Rel iab i l l t~ tsmessung,  i n  mindestens zwei Wellen, wobei 

d ie  Wiederholungsbefragung i n  einem Zeitabstand von d re i  Wochen zu erfolgen 

hatte. 

Die Val id i tätsprUfung sah eine Kreuzvalidierung der Instrumente vor; d.he i n  

der ersten Erhebungswelle kamen a l l e  d re i  Netzwerkgeneratoren m i t  e iner  

g le i ch  großen Anzahl von Interviews zum Einsatz. I n  der zweiten Welle mupte 

nun von d re i  Substichproben ausgegangen werden, u n t e r t e i l t  nach dem i n  der 

ersten Welle zur Anwendung gekomnenen Netzwerkgenerator. Jede dieser d re i  

Substichproben wurde i n  der Wiederholungsbefragung wiederum d re ige te i l t :  Je- 

we i ls  e i n  D r i t t e l  der einzelnen Stichprobe wurde m i t  dem Instrument der er-  

sten Welle noch einmal befragt, d ie  anderen belden D r i t t e l  der jewei l igen 

Substichprobe wurden m i t  den beiden a l te rnat iven Netzwerkgeneratoren erho- 

ben. Dies verdeut l i ch t  Abbildung l .  

Addiert  man d ie  neun Gruppen der zweiten Erhebungswelle entsprechend der 

Vorgabe von elnem Stichprobennetto von wenigstens 40 Fa l len  pro Erhebungs- 

gruppe i n  der zweiten Welle, so gelangt man zu elnem Stichprobennetto der 
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ers ten  Welle von 720 In te rv iews b e i  e i n e r  angenomnenen Maximalausschöpfung 

i n  der  zwei ten Welle von 50% der vorhandenen Adressen. 

Netzwerkgenerator 

Welle 1 GSS F ischer  Global 

Welle 2 GSS F ischer  G1 obal 

Abbilduna 1: Kreuzval id ierung im 3x3-Design 

4. Das Erhebunasdesian l o k a l e r  S t i c h ~ r o b e n e i n h e i  t e n  

T r o t z  e ines Ausgangsnettostichprobenumfangs von 720 In te rv iews i s t  unsere 

Netzwerkstudie a l s  reg iona le  Umfrage von vornherein au f  Mannheim beschränkt 

geblieben, a l l e i n  schon aus GrUnden der ökonomischeren Handhabung eines zen- 

t r a l e n  In te rv iewere insa tzes  m i t  ständigem Kontakt  zu den In te rv iewern  sowie 

aus GrUnden der  Kostenminimierung durch kurze Wegezeiten. 

Um aber dennoch e i n e r  vermuteten Kontextabhängigkeit e g o z e n t r i e r t e r  Netzwer- 

ke nachgehen zu können, wurde der l o k a l e  Kontext i n  der  St ichprobe berUck- 

s i c h t i g t .  Dieses bedeutet e ine  Mannheim-regionale St ichprobe basierend a u f  

e i n e r  Reihe von loka len  Unterstichproben. A l s  l o k a l e  Unterst ichproben wurden 

m i t t e l s  des Instrumentes der  Wohnquartiersbeschreibung (Hoffmeyer-Zlotnik 

1984, 1986) abgegrenzte Wohnquartiere von sechs Typen e r m i t t e l t .  Das e r s t e  

K r i t e r i u m  f U r  d i e  Q u a r t i e r s t y p o l o g i e  war der  S ta tus  der  Wohnbevölkerung: 

Obere Mi t t e l s c h i c h t ,  Mi t t e l s c h i c h t  oder Arbei  t e r s c h i c h t .  A l s  zwei tes K r i  te -  

r ium wurde der Status des Wohnquartiers des Befragten gewählt: a l t e ,  eta-  

b l i e r t e  Gebiete, 'comnunit ies',  vs. neuere Q u a r t i e r e  m i t  noch n i c h t  v o l l  

ausgeb i lde te r  "comnuni t yU-St ruk tu r .  

Es konnten Wohnquartiere i n  der  Größe zwischen 470 und 2150 Haushalten Iden- 

t l f l z l e r t  werden, wobei dann k l e i n e  Q u a r t i e r e  e ines Typs zu größeren S t i ch -  

probeneinhei ten aggreg ie r t  wurden. 



Abbllduna 7: Quar t ie rs typen  

Wachbarschaf t 

conimuni t y  

non-comuni ty  

E i n  Aussteuern d ieser  Quar t ie rs typen  be i  der  Datenerhebung wurde jedoch 

n i c h t  vorgenomen, da h ie rdurch  erstens d i e  Gruppen zu k l e i n ,  a l s o  e ine 

s i n n v o l l e  Auswertung unmöglich geworden und zweitens e ine  handhabbare und 

ökonomische Feldsteuerung n i c h t  durchzufUhren gewesen wäre. 

5. D i e  S t l c h ~ r o b e  

D ie  St ichprobe wurde i n  einem mehrstuf igen Verfahren gezogen: Nach e i n e r  

Auswahl von Mannheimer Wohngebieten und deren Abgrenzung und Einordnung 

durch e ine  räuml ich engmaschige Erhebung m i t  dem Instrument der  Wohnquar- 

t iersbeobachtung (Uber das Errechnen von Indexwerten aus den Beobachtungs- 

daten und das Aggregieren von benachbarten Beobachtungseinheiten g l e i c h e r  

Indexwerte, wobei d i e  Höhe des Indexwertes den Q u a r t i e r s s t a t u s  bestimmt; 

vg l .  Hof fmeyer-Zlotn ik  1986:75f.) wurden a l l e  Straßen bzw. Straßenabschni t te 

der  per  D e f i n i t i o n  i n  d i e  Gesamtstichprobe fa l lenden Q u a r t i e r e  j e w e i l s  

a u f g e l i s t e t  und an d i e  S tad t  Mannheim w e i t e r g e l e i t e t .  ober d i e  S tad t  Mann- 

heim e r h i e l t e n  w i r  dann e ine  A u f l i s t u n g  a l l e r  i n  diesen Q u a r t i e r e n  ansässi- 

gen deutschen Haushalte, was einen Gesamtadressenbestand von rund 14.000 

Haushalten ergab. Hieraus wurden i n  einem we i te ren  Z iehungsschr i t t ,  nach 

un te rsch ied l i cher  Z iehungsschr i t twe i te  entsprechend der Größe der e inzelnen 

Quar t ie re ,  4.000 Adressen ausgewählt. I n  großen Q u a r t i e r e n  war d i e  S c h r i t t -  

w e i t e  b e i  der  Adressenauswahl größer a l s  i n  k l e i n e n  Quart ieren.  Von diesen 

insgesamt 4.000 Haushalten kamen dann 2.160 Adressen zum Einsatz.  D ie  hohe 

Zahl der  e ingesetzten Adressen r e s u l t i e r t  daher, daß es uns b e i  der  e rs ten  

Erhebungswelle n i c h t  a u f  d i e  Ausschöpfung, sondern a u f  d i e  Erhebungs- 

geschwindigkei t  ankam, da d i e  raumliche Entfernung zwischen benachbarten 

Haushalten der  St ichprobe sehr ger ing  war und daher Kommunikation zwischen 

den einzelnen Zielpersonen vermutet werden mußte. Von e i n e r  dre i fachen 

AdressenUbersetzung f U r  d i e  e r s t e  Welle wurde von vornherein ausgegangen. 

Gebietsstatus 

obere H i t -  

t e l  schi  c h t  

M i t t e l  - 
schi  c h t  

A r b e i t e r -  

sch ich t  
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FUr das Erheben von egozent r ie r ten  Netzwerken s i n d  jedoch n i c h t  Haushalte 

d i e  gebotene Erhebungseinheit,  sondern es mUssen Personen e r f a ß t  werden. 

Dieser S c h r i t t  geschah zu Beginn eines Haushaltskontaktes Uber e ine  Haus- 

h a l t s a u f l i s t u n g  ( a l l e  Erwachsenen) und e ine  dann er fo lgende Auswahl der 

j e w e i l i g e n  Zie lperson Uber e inen Zufal lszahlenschlUssel ,  den sogenannten 

Schwedenschl Ussel (Ki  rschner 1984: 1 3 2 f f  .) . 
Das B r u t t o  der  St ichprobe der zweiten Welle s t e l l t e n  a l l e  i n t e r v i e w t e n  Per- 

sonen der e rs ten  Welle dar. 

Der vorstehende B e i t r a g  wurde von JUrgen j io f fmever-Zlotn ik  ver faß t ,  der  das 

P r o j e k t  'Egozentr ier te Netzwerke i n  Mas~enumfragen'~ b e i  ZUMA be t reu t .  
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Im Vorfeld dieser Studie war be re i t s  im Herbst 1985 e i n  Pre-Pretest durch- 

gefUhrt worden, bei  dem d ie  Befragungsinstrumente auf I h re  P r a k t l k a b l l i t ä t  

und Verständl ichkei t  h i n  UberprUft worden sind. Weiterhin wurde im FrUhjahr 

1986 i n  Mannheim eine P i l o t s tud ie  durchgefUhrt, bei  der schwerpunkM$ig 

eine uberpr~ fung des Untersuchungsdesign~ unter realen Feldbedingungen im 

Vordergrund gestanden hat, 

Der vorliegende Bei t rag beschreibt d ie  im Spätsommer 1986 durchgefuhrte 

Hau~tuntersuchunq. 

1. Fe1 d ~ l  anung 

Die Untersuchung war a l s  2-Wellen-Panel konz ip ier t  und hat te  folgenden Auf- 
bau : 

Auf der Grundlage einer Haushaltsadressenstichprobe s o l l t e n  d ie  ausgewählten 

Haushalte von den Interviewern aufgesucht werden, Innerhalb des Haushalts 

war dann d ie  zu befragende Zielperson zu ermit te ln.  Die Interviewer e rh ie l -  

ten zu diesem Zweck e i n  Kontaktprotokoll, I n  dem s i e  nach Kontaktaufnahme 

m i t  dem Zielhaushal t  a l l e  im Haushalt lebenden Personen m i t  deutscher 

StaatsangehUrigkeit ab 18 Jahren dem A l t e r  nach geordnet a u f l i s t e n  so l l ten .  

Unter Einbeziehung eines ZufallszahlenschlUssels (USchwedenschlUsselu) wurde 

dann d i e  Zielperson best i rn t .  

Jeder Zielhaushal t  mu$te zu verschiedenen Zeitpunkten mindestens dreimal 

angelaufen werden, bevor e r  a l s  Ausfal l  dek la r i e r t  wurde. A l l e  Haushalte 

e rh ie l t en  eine Woche vor Untersuchungsbeginn e in  Anschreiben, i n  dem s ie  

Uber Z ie l  und Zweck der Studie kurz i n fo rm ie r t  wurden. Weiterhin wurde I n  

der Tagespresse e in  A r t i ke l  Uber d ie  laufende Untersuchung ve rö f f en t l i ch t ,  

Das Untersuchungsdesign sah darOber hinaus vor, daß d ie  Pielperson dre i  

Wochen nach der Erstbefragung e fn  weiteres Mal zu befragen war. 
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Im Rahmen der S tud ie  s o l l t e n  i n  der  e rs ten  Untersuchungswelle 720 In te rv iews 

r e a l i s i e r t  und b e i  der  Wiederholungsbefragung mindestens 50% dieses Perso- 

nenkreises erneut  b e f r a g t  werden. 

Bei der  S tud ie  kamen d i e  d r e i  oben beschriebenen Netzwerkgeneratoren (GSS, 

F ischer  und Global)  zum Einsatz. I n  der e rs ten  Erhebungsphase s o l l t e  j e  e i n  

D r i t t e l  der  Befragten ( ~ 2 4 0 )  m i t  j e w e i l s  einem Netzwerkgenerator b e f r a g t  

werden. I n  der  zwei ten Bef ragungswel 1 e so1 1 t e  Innerha lb  d i  eser d r e i  Subgrup- 

pen j e w e i l s  wieder e i n  D r i t t e l  der Befragten m i t  einem der d r e i  Netzwerk- 

generatoren i n t e r v i e w t  werden. 

2. f e l d z e i  t und In te rv iewere insa tz  

D ie  Fe ldarbe i ten  fUr  d i e  Studie fanden i n  der  Z e i t  zwischen dem 15. Septem- 

ber  und dem 22. Oktober 1986 s t a t t .  M i t  der  DurchfUhrung der Fe ldarbe i ten  

war d i e  Fe ldorgan isa t ion  Foerster  8 Thelen, Bochum, b e t r a u t  worden. Die 

Feldsteuerung wurde i n  der ZUMA-Feldabteilung durchgef i ihr t .  Während der ge- 

samten Feldphase waren 34 In te rv iewer  im Einsatz. 

A l l e  I n t e r v i e w e r  e r h i e l t e n  b e i  ZUMA eine umfassende mUndliche Schulung, b e i  

der s i e  m i t  den Z i e l e n  der  Studie und m i t  den i n h a l t l i c h e n  und technischen 

Anforderungen der Befragungsinstrumente eingehend v e r t r a u t  gemacht wurden. 

2.1 E r s t e  Erhebunaswelle 

Noch bevor m i t  den Fe ldarbe i ten  begonnen wurde, mußten aus dem gesamten 

Adressenbestand 147 Anschr i f ten  (6.8% der Bru t tos t i chprobe)  e n t f e r n t  werden. 

Davon h a t t e n  82 Haushalte nach E r h a l t  des Anschreibens e ine  Befragung ver-  

weiger t ,  b e i  65 Haushalten konnte das Anschreiben n i c h t  z u g e s t e l l t  werden. 

D ie  Fe ldorgan isa t ion  e r h i e l t  somit zu Feldbeginn 2013 Haushaltsadressen zur  

Bearbeitung . 
Die u b e r s i c h t  Uber d i e  Ausschöpfung nach Beendigung der e rs ten  Erhebungswel- 

l e  f i n d e t  s i c h  i n  Tabel le 1. 

Auf d i e  un te rsch ied l i chen  Fragebogenversionen e n t f i e l e n  j e w e i l s  240 I n t e r -  

views. Die vor  Feldbeginn angestrebte G le ichver te i lung  Uber d i e  unterschled-  

l i c h e n  Befagungsinstrumente hinweg konnte somit r e a l i s i e r t  werden. 



m e 1 1 e  1: Ausschöpfung der 1.Wel l e  

abs. % 

Eingesetzte Adressen 2160 100.0 

Neutra l  a A u s f I l  l e  
Hausnr.bzw.HH n i c h t  gefunden 3 3 1.5 
Wohnung unbewohnt ,F1 rma,BUro 13 0.6 
HH unbekannt l t. B r i e f  65 3.0 
Ausländer-HH 2 0 . 1 
Adressen n i c h t  b e a r b e i t e t  19 0.9 

Insgesamt 132 6.1 

B e r e i n i g t e  St ichprobe 2028 100.0 

Relevante A u s f ä l l e  
Verweigerung durch Br ie f ,Te l  . 
Keine Person anget ro f fen  
H# vwgt v o r  HH-Llstung 
HH vwgt nach HH-Listung 
ZP abwesend, n i c h t  anget ro f fen  
ZP verweigert  
ZP krank 
Anderer Grund 

Insgesamt 1308 64.5 

DurchgefUhrte In te rv iews 720 35,5* 

* Da b e i  2160 vorgegebenen Adressen d i e  Zahl zu r e a l i s i e r e n d e r  In te rv iews 
von vornherein a u f  720 f e s t g e l e g t  worden war, mußte d i e  Ausschöpfungsquote 
35.5% betragen. Ohne diese Beschränkung h ä t t e  d i e  Ausschöpfungsquote deut- 
l l c h  huher l i e g e n  können. 

2.2 Zwei te Erhebunaswelle 

Dem Untersuchungsdesign entsprechend s o l l t e n  d i e  Befragten d r e i  Wochen nach 

der Erstbefragung e i n  we i te res  Mal i n t e r v i e w t  werden. 

D ie  I n t e r v i e w e r  s o l l t e n  schon b e i  Beendigung des E r s t i n t e r v i e w s  a u f  d i e  

w iederho l te  Befragung hinwei Sen und, sofern mögl i ch ,  konkrete Termi nabspra- 

chen t r e f f e n .  35 Personen, d.h, knapp 5% a l l e r  Befragten, lehnten a l  l e r d i n g s  

zu diesem Ze i tpunk t  schon e ine  Teilnahme an der Wiederholungsbefragung ab, 

D le  zwei te Erhebungsphase wurde am 6. Oktober 1986 begonnen und am 22. Okto- 
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ber  1986 abgeschlossen. I n  diesem Zeitraum konnten 476 Zwe i t in te rv iews rea- 

l i s i e r t  werden; d ies  e n t s p r i c h t  e i n e r  Ausschöpfung von 66.1%. D le  ange- 

s t r e b t e  Ausschöpfung von 50% wurde somit w e i t  Ubert rof fen.  

Das i n  Abschn i t t  3 des Be i t rags  Uber das Studiendesign i n  diesem H e f t  be- 

schriebene 3x3-Design der S tud ie  konnte v o l l s t ä n d i g  r e a l i s i e r t  und e ine  an- 

nähernd g l e i c h e  Ver te i  1 ung der In te rv iews Uber d i e  9 Var ia t ionen  e r z i e l t  

werden. 

Tabe l le  2. Ausschöpfung der 2. Welle 

Befragtengruppen P. Wel 1 e: 
Netzwerk- Netzwerk- Netzwerk- 
generator  generator  generator  

2. Welle GSS F ischer  G1 obal 
Befragung ml t . . . abs. % abs. % abs. % 

Netzwerkgenerator GSS 49 20.4 52 21.7 61 25.4 

Netzwerkgenerator F1 scher 53 22.1 45 18.7 54 22.5 

Netzwerkgenerator Global 56 23.3 51 21.3 55 22.9 

3. Das Feldsteuerunas~rosramrn 

Zur Gewährleistung eines reibungslosen Untersuchungsablaufs, d.h. Einhal tung 

der ~ i n d i v i d u e l l e n ~  Befragungstermine, Zuordnung der entsprechenden Fragebo- 

genversionen u.ä. wurden e rs tma l ig  nahezu a l l e  anfa l lenden Arbe i ten  m i t  H i l -  

f e  e ines Personal Computers und eines neu en tw icke l ten  Programms f ü r  d i e  

Feldsteuerung durch d i e  ZUMA-Feldabteilung durchgefuhrt .  

Das Programn b a s i e r t  v o l l s t ä n d i g  au f  dem Datenbanksystem dBase 111. Es benö- 

t i g t  i n  der d e r z e i t i g e n  Fassung eine Datenbank m i t  jenen Adressen, d i e  be i  

e i n e r  Untersuchung zum E insa tz  komen so l len .  Die Anschr i f ten  können entwe- 

der  d i r e k t  im Programn Uber e ine  Maske eingegeben oder a l s  f e r t i g e  Datei  

zugesp ie l t  werden. Im Untersuchungsablauf werden den Adressen Feldinforma- 

t ionen  wie z.B. In te rv iewer -  und Fragebogennumner, Datum des In te rv iews etc.  

zugespie l t .  Neben d i e s e r  Adressendatei b e n ö t i g t  das Programn w e i t e r h i n  noch 

e ine  Fragebogen- und e ine  Datumsdatei, a u f  d i e  später  noch eingegangen 

werden so1 1. 
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3.1 Kurzbe-a des P r o a r a m  

Nach dem A u f r u f  des Programns muß zunächst der  Name der  zu bearbeitenden 

Adressendatei eingegeben werden. Das Vorhandensein d ieser  Datei  w l r d  vom 

Programn UberprUft. L i e g t  d i e  Datei  n i c h t  vor, w l r d  e lne  entsprechende Hel-  

dung ausgegeben, a n d e r n f a l l s  e rsche in t  e lne  Maske a u f  dem Bl ldschlrm. 

D ie  Maske bes teh t  aus d r e i  Tei len,  Im oberen T e i l  w i r d  d i e  Jewe i l lge  An- 

s c h r i f t  angezeigt. Im m i t t l e r e n  T e i l  s i n d  d i e  dazu gehörigen In te rv lewer -  

und Fragebogennumnern, d i e  Befragungstage sowie mlStatustl der  In te rv iews der  

e rs ten  Welle enthal ten.  Der untere T e i l  der  Maske e n t h ä l t  d i e  g le lchen  

Angaben f U r  d i e  Wiederhol ungsbefragung. B i s  a u f  d i e  Adressfe lder  s i n d  a l  I e  

Ubrigen Felder  vor  Untersuchungsbeginn l e e r  baw. m i t  e i n e r  N u l l  vorbesetzt .  

M i t  den d o r t  angegebenen Optionen 'A)dressenM, "B)eginnU sowie '!F)eldphaseu 

kann der Benutzer d i e  Adressendatei g e z i e l t  bearbei ten,  Arbe i ten  vor  Unter- 

suchungsbeginn durchfuhren und das F e l d  i n  der  Untersuchungsphase usteuernu. 

Auf d iese d r e i  Bereiche s o l l  nachfolgend eingegangen werden. 

3.1.1 Bearbeituna der Adressendatei 

Wird im Hauptmenue d i e  Opt ion llA)dressenll gewählt, kann der Benutzer d i e  

Adressendatei g e z i e l t  bearbeiten, d.h. es können neue Adressen i n  den Be- 

'stand aufgenomnen, vorhandene Anschr i f ten  g e l n d e r t  oder auch ge lösch t  

werden. Wei terh in kann g e z i e l t  nach e i n e r  b e s t i r n t e n  Adresse gesucht werden, 

A ls  Suchkr i ter lum d i e n t  entweder der  Nachname oder d i e  Adressennumner, 

so fe rn  der  Adressenbestand durchnumeriert i s t ,  

3.1.2 Arbe i ten  vor  Untersuchunabeainn 

Wird Im Hauptmenue d i e  Opt ion "B)eglnnU gewählt, gelangt  man i n  e i n  Unter- 

programn, i n  dem der Adressenbestand durchnumeriert sowie d i e  Fragebogen- 

und d i e  Datumsdatei e r s t e l l t  werden kann. 

Die Fraaeboaendatel e n t h ä l t  d i e  f U r  d i e  Untersuchung zulässigen Fragebogen- 

numnern, und zwar paarweise d i e  Numnern der e rs ten  sowie der  zwei ten Befra-  

gungswel le .  W i  r d '  i n  der Untersuchungsphase e i n  I n t e r v i e w  bmw. Kontaktproto-  

k o l l  r e g i s t r i e r t ,  dann UberprUft das Programn a u f  der  Basis der  Fragebogen- 

da te i  zunächst, ob d i e  eingegebene Fragebogennumer z u l ä s s i g  i s t ,  I n  einem 

wei teren S c h r i t t  w i r d  geprUft, ob d i e  Fragebogennumer n i c h t  schon m i t  e i n e r  

anderen Adresse verknUpft i s t .  Verlaufen d iese u b e r p r ~ f u n g e n  negat iv ,  dann 
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werden entsprechende Meldungen ausgegeben, und d i e  Eingabedaten werden vom 

Programn n i c h t  angenomnen. Im anderen F a l l  w i r d  der  Fragebogennnumner d i e  

Adressnumner zugespie l t ,  und a u f  dem B i ldsch i rm w i r d  angezeigt, m i t  welcher 

Fragebogenversion bzw. m i t  welcher Fragebogennumner der  Be f rag te  e i n  wei te-  

res  Mal b e f r a g t  werden muß. 

D ie  Jlatumsdatel e n t h ä l t  j e w e i l s  das Datum der E r s t -  sowie das Datum der 

Zwei tbefragung. Wird e i n  E r s t i n t e r v i e w  r e g i s t r i e r t  und das Befragungsdatum 

eingegeben, dann g i b t  das Programn im R u c k g r i f f  a u f  d iese Datei  den Tag an, 

an dem der Be f rag te  erneut  i n t e r v i e w t  werden s o l l .  

3.1.3 p r b e i  ten  während der F e l d ~ h a s e  

M i t  der  Opt ion "F)eldphase1I im Hauptmenue komnt man i n  e inen Programntel l ,  

m i t  dessen H i l f e  In te rv iews bzw. Kontak tp ro toko l le  r e g i s t r i e r t ,  Ausschöp- 

fungsubers ichten und I n t e r v i e w e r l i s t e n  e r s t e l l t  sowie Adressen zu den jewel-  

l i g e n  In te rv iewern  zugeordnet werden können. 

M i t  der  Unte r funk t ion  " J ) n t e r v i e w e r z u o r d n ~ "  können j e d e r z e i t  i n  der  Feld- 

phase d i e  Interviewernumnern den Adressen bzw. einem T e i l  der Adressen b e i -  

ge fug t  werden. Man g i b t  dabei d i e  Interviewernumner und d i e  Adressennumnern 

an, d i e  m i t  der  Interviewernumner versehen werden so l len .  Durch d iese Ver- 

knUpfung von In te rv iewer -  und Adressennumner kann man j e d e r z e i t  sehen, wel- 

che und w i e v i e l e  Adressen e i n  In te rv iewer  gerade bearbe i te t .  

Sobald i n  der  Untersuchungsphase von den In te rv iewern  abgearbei tete Kontakt- 

p r o t o k o l l e  bzw. Fragebögen vor l iegen,  werden diese r e g i s t r i e r t .  Dazu wäh l t  

man d i e  Unte r funk t ion  " F l a l  lbearbe i  tunq". Neben der bestehenden B i ldsch i rm-  

maske w i r d  am rechten Bi ldschirmrand e ine  L i s t e  m i t  Ausfal lgrUnden und dazu- 

gehörigen Codes eingeblendet. 

Bei der  Erfassung eines Fragebogens bzw. e ines Kontak tp ro toko l l s  muß der 

Benutzer zunächst d i e  Befragten- oder Hausha l tsanschr i f t  suchen. D ie  Suche 

e r f o l g t  i n  nahezu a l l e n  F ä l l e n  anhand der Adressennumner, d i e  s i c h  a u f  dem 

Protokol  l e t i k e t t  be f inde t .  

Es i s t  i n  der  Untersuchungsphase j e d e r z e i t  möglich, s i c h  a k t u e l l e n  uberbl  i c k  

Uber d i e  Ausschöpfung (1. oder 2. Befragungswelle) zu verschaffen. Eine Aus- 

schöpfungsUbersicht kann sowohl Uber d i e  gesamte St ichprobe e r s t e l l t ,  nach 



Bedarf aber auch eingeschränkt werden au f  e i n  bestimmtes Befragungdatum 

undJoder e inen best i rmten In te rv iewer ,  

I n  der  Menuezeile g i b t  es noch d i e  Unte r funk t ion  " a w e i t e  WelleM. Wird d iese 

Funkt ion ausgewählt, dann kann man s i c h  e ine  L i s t e  ausdrucken lassen, aus 

der  e r s i c h t l i c h  i s t ,  welche Befragten b e i  der  Wiederholungsbefragung an wel- 

chem Tag m i t  welchem Instrument zu befragen sind, 

Des we i te ren  können fUr  d i e  Kontaktprotokol le,  d i e  dann be i  der  Wiederho- 

lungsbefragung e ingese tz t  werden, neue Adressenlabels ausgedruckt werden, 

d i e  vom Aufbau her gesehen weitgehend den "Protokol  l e t i  ke t ten" ,  d i e  vor  

Untersuchungsbeginn gedruckt werden können, entsprechen. Z u s ä t z l i c h  zur  An- 

s c h r i  f t  und Adressnumer en tha l ten  s i e  aber noch Informat ionen Uber das 

Datum der Ers t -  und Zweitbefragung sowie d i e  Fragebogennummer f U r  das I n -  

strument der  Wiederholungsbefragung. 

3.2 bbschl  ießende Bemerkuna zum Fe1 d s t e ~ e r ~ n ~ s ~ r ~ a r a m m  

A l l e s  i n  a l lem gesehen ha t  s i c h  das vom Verfasser en tw icke l te  Feldsteue- 

rungsprogram durch seinen Einsatz im Rahmen der Netzwerk-Untersuchung 

bewährt. A l l e  zeitaufwendigen und muhseligen Arbei ten,  d i e  b e i  der  Durch- 

fUhrung e i n e r  solchen S tud ie  notwendig sind, konnten Uber den PC abgewickel t  

werden. 

Das Feldsteuerungsprogranan w i r d  i n  nächster  Z e i t  noch e r w e i t e r t  werden. I n  

der zukUnft igen Fassung s o l l  es mindestens 3 Befragungswellen bearbeiten. 

DarUber hinaus i s t  vorgesehen, daß n i c h t  nur Adressenstichproben, sondern 

auch Quotasamples bearbe i te t  werden können. Wei terh in s o l l  der  Benutzer stu-  

d ienspez i f i sch  d i e  L i s t e  der Ausfal lgrUnde s e l b s t  d e f i n i e r e n  und eingeben 

können. Es s o l l  darUber hinaus mögl ich sein,  daß a u f  der Basis der  von den 

In te rv iewern  r e a l i s i e r t e n  In te rv iews d i e  Abrechnungen e r s t e l l t  werden und 

e ine  GesamtUbersicht Uber d i e  Interv iewkosten ausgedruckt wird.  Das Programm 

s o l l  im August dieses Jahres a l lgemein verfUgbar sein. 

Der vor l iegende B e i t r a g  wurde von Michael Schneid ver faß t ,  
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Egozen trierte Netzwerke in Massenumfragen 3: 
Datenorganisation in einer SIR-Datenbank 

1. AnforderunQen an das Datenmanaaement 

Im folgenden B e i t r a g  werden d i e  besonderen Anforderungen der zuvor s k i z z i e r -  

t e n  Netzwerkstudie an d i e  Datenaufbereitung und Datenverwaltung (Daten- 

management) e r ö r t e r t .  FUr jeden Befragten der Netzwerkstudie wurden wie 0.a. 

zwei Typen von Fragebögen ers te1  1 t: 

a. e i n  Basisfragebogen, der  d i e  soziodemographischen und b e s t i r n t e  E i n s t e l -  
lungsmerkmale des Befragten und Par tner / - in  be inha l te te ,  und 

b. e i n e r  von d r e i  mögl ichen Netzwerkgeneratoren (GSSiFi scher/Global ) . 
Dieses Instrumentar ium wurde i n  einem ~ r e u z d e s i g n  i n  zwei Wel l e n  den Befrag- 

t e n  vorge leg t  (vg l .  Abschn i t t  3 des Be i t rags  "Zum Design des Methodenfor- 

schungsprojektes" i n  diesem H e f t )  und wurde nur mäßige Anforderungen an das 

Datenmanagement s t e l l e n ,  wenn f U r  jede Kombination von Basisfragebogen und 

Netzwerkgenerator d i e  Variablenzahl und - s t r u k t u r  ä h n l i c h  b l ieben.  I r  diesem 

F a l l  könnte nämlich i n  konvent ione l le r  Weise j e  e i n  Datensatz p r o  Welle ge- 
b i l d e t  werden, der im P r i n z i p  w ie  e i n  komplexeres I 1 S p l i t  Hal f1 '  ( i n  diesem 

F a l l  e i n  I 1 S p l i t  Third') aussehen wurde. 

Dies i s t  aber n i c h t  der  F a l l .  Die d r e i  Netzwerkgeneratoren unterscheiden 

s i c h  grundlegend i n  der  Variablenzahl und -s t ruk tu r .  Dies e r g i b t  s i c h  aus 

der äußerst  un te rsch ied l i chen  A r t  der  Namensgeneratoren des GSS, Fischers 

und des g lobalen Generators (vgl .  Abschn i t t  2 des Be i t rags  "Zum Design des 

Methodenforschungsprojektes" i n  diesem Hef t ) .  Damit v e r l i e r t  s i c h  von vorn- 

h e r e i n  d i e  Mög l i chke i t ,  a u f  g le ichen  Lochkartenposi t ionen p r o  Fragebogen- 

vers ion  un te rsch ied l i che  Informat ionen abzulegen. 

Es mUßte a l s o  p r o  Var iab le  jeder  Fragebogenversion j e  e i n  Daten fe ld  (Loch- 

k a r t e n p o s i t i o n )  vorgesehen werden. Dies wurde bedeuten, daß fUr jede befrag-  

t e  Person Leer fe lder  fUr  d i e  beiden n i c h t  abgefragten Fragebogenversionen 

"rni tgeschleppt"  werden rnüßten. Schematisch ergäbe s i c h  fUr jeden Befragten 

e ine  der  folgenden Kombinationen: 



Netmerkgeneratoren 

Baslsfragebogen GSS F1 scher G1 obal 

Informat ionen Informat ionen l e e r  1 eer  

Informat ionen 1 eer Informat ionen l e e r  

Informat ionen 1 eer 1 eer Informat ionen 

Diese Vorgehenswelse wurde of fenkundig n i c h t  nur  Speicherplatzverschwendung, 

sondern auch erhebl ichen Z e i t v e r l u s t  b e i  Analysen bedeuten, w e i l  z.B. SPSS 

vor  jeder  Datenverarbeitung den gesamten Datensatz a u f  e ine  Arbe1 t s d a t e l  

Ubert rägt .  Je grt jßer d i e  Analysedatei i s t ,  um so langer dauert  das Einlesen. 

Hinzu komnen d i e  Beschränkungen b e i  der  Variablenanzahl und Probleme b e l  der  

Verarbeltung von Textdaten aus of fenen Fragestel lungen. 

Deshalb wurde e i n  Datenverarbeitungsprogram f a v o r i s i e r t ,  das d iese Probleme 

durch B e r e i t s t e l l u n g  fo lgender Wtigl ichkeiten vermeidet: 

- Verarbel tung v a r i a b l e r  Datei formate und Vermeidung von Leerposl t lonen,  
- Verarbeitung un te rsch ied l i cher  Variablentypen (numerische und Textdaten), 
- ke ine  Variablenanzahlbeschränkung und s t e t s  mugliche Aufnahme w e i t e r e r  

F ä l l e  u n t e r  der  g l e i c h z e i t i g e n  Bedingung der Vergabe Identischer F a l l l d e n -  
t i f i  ka t ionsvar iab len  (Panelansatz, 2. Welle) , 

- I n t e r f a c e  zu S t a t i s t i k p r o g r m p a k e t e n .  

A l s  grundlegende Anforderung kommt hinzu, daß d i e  Datensätze I n  b e l i e b l g e r  

Auswahl untereinander verknupfbar se in  s o l l t e n  und aus vorhandenen Daten- 

Sätzen i n  ebenso b e l i e b i g e r  Auswahl neue Variablentypen g e n e r i e r t  und elnem 

Datensatz angefugt werden ktjnnen, 

Die Datenverarbeitung i n  e i n e r  Datenbank e r f U l l t  d iese Voraussetzungen durch 

Verwendung e i n e r  f a l l o r i e n t i e r t e n  Datenhierarchle,  d i e  s i c h  schematisch wie 

f o l g t  d a r s t e l l e n  l ä ß t :  

BEFRAGTER 

1 
ERSTE - WELLE 

/ \ 
1 .DATEI 2.DATEI 3 .DATEI 4.DATEI 

\ /ITE WELLE 

Basisfragebogen Netzwerkgenerator. Basisfragebogen Hetzwerkgenerator 
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Jedem Befragten s ind also v i e r  Dateien zugewiesen; d ie  I den t l f i ka t i onsva r i a -  

b l e  d e r .  Befragten i s t  d ie  Verknupfungsvariable zwischen den Dateien. Ent- 

sprechend der möglichen ~ombinat ionen zwischen Basisfragebogen und Netzwerk- 

generator können acht Dateien zur Datenerfassung e r s t e l l t  werden,( jewei ls 

Basisfragebogen und d re i  Netzwerkgeneratoren j e  Welle). Damit i s t  das Pro- 

blem der optimalen Speicherung der einzelnen Datensätze gelöst. Technische 

Deta i ls  dazu- s ind i n  Abschnitt 2 "Technische Umsetzungu e r l äu te r t .  

Ein zweites und fUr d ie  spätere Analyse d r i n g l i c h  zu lösendes Problem be- 

s teht  i n  der ZusamnenfUhrung der Personennennungen des sogenannten 'kleinen 

Netzwerks1' m i t  a l  1 en es beschreibenden Merkmalen ( fUr d i e  Netzwerkgenerato- 

ren GSS und Fischer). Ein Beispiel  mag dies verdeutlichen: Der Namensgenera- 

t o r  Fischer erhebt pro Befragten acht Si tuat ionen möglicher sozial.er Kontak- 

te,  und be i  jeder S i tua t ion  können b i s  zu neun verschiedene Personen genannt 

werden. Hierbei  s ind Wiederholungsnennungen von S i tua t ion  zu S i t ua t i on  mög- 

l i ch .  Anschließend wurden d ie  Befragten gebeten, d ie  jewei ls  wicht igsten 

fUnf Personen zu benennen. H ier  muß zuerst eine 3ußerst so rg fa l t i ge  Verco- 

dung s ichers te l len ,  daß jeder genannte Name eindeut ig m i t  e iner  Codezl f fer  

belegt wird. So abstrakt  da rges te l l t  scheint d ies t r i v i a l  zu sein. Die hohen 

Anforderungen an d ie  Vercoder lassen s ich  e r s t  dann angemessen elnschatzen, 

wenn man se lbs t  einmal eine derar t ige  Vercodung durchzufuhren versucht., 

Die Angaben zu den Personen des ''kleinen Netzwerkesn sind wie gesagt e in  

zentrales Konstrukt des Projekts. Deshalb wurde angestrebt, d i e  Netzwerk- 

personencodes m i t  ih ren soziodemographischen Merkmalen (A l te r ,  Bildung, Ge- 

schlecht und Beziehung zum Befragten) pro Befragten fUr d i e  Netzwerkgene- 

ratoren GSS und Fischer gemeinsam auf e iner  weiteren Datei abzulegen und 

darOber hinaus auch Variablen zu ers te l len ,  d i e  d ie  Nennungsverteilung die- 

ser fUnf Netzwerkpersonen i n  a l l e n  8 Si tuat ionen darstel len.  Schematisch 

e rg ib t  s ich  daraus f U r  d i e  Datenstruktur untenstehendes B i l d :  

BEFRAGTER 

/ 

BASISFRAGEBOGEN NETZWERKGENERATOR KLEINES NETZWERK 
GSS oder Fischer 

(Angaben zur (Angaben zum Netz- 
befragten Person werk insgesamt) 
und Partner/- in)  

(Angaben zum 
k le inen Netzwerk, 
b i s  zu 5 Personen) 
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FUr d i e  Analysen kunnen dann k le ine ,  Ubers ich t l i che  Subdateien g e b i l d e t  wer- 

den, d i e  aus den d r e i  Dateien d i e  j e w e i l s  ge- und erwunschten Var iablen ent-  

hal ten.  D ie  Var iablen kunnen'a lso nach Anqlyseaspekten ausgewählt werden, 

Zur Verdeutl ichung wiederum e i n  Be isp ie l :  Z i e l  s e i  der  Verg le ich  der  sozio- 

demographischen Merkmale von Befragten und i h r e n  Hetzwerkpersonen. Die Anga- 

ben zum Befragten und Par tner / - in  s i n d  i n  der Datei  BASISFRAGEBOGEN vorhan- 

den, d i e  Angaben zur  S o z i a l s t r u k t u r  der Netzwerkpersonen s i n d  i n  der zuvor 

aus der  Datei  NETZWERKGENERATOR e r s t e l l t e n  Datei  KLEINES NETZWERK enthal ten,  

z u s ä t z l i c h  kunnen E ins te l lungsvar iab len  zugesp ie l t  werden. Man e r h ä l t  p r o  

Befragten einen Record ( logischen Satz), der  dann i n  be l ieb igen  Analysepro- 

gramnen v e r a r b e i t e t  werden kann. 

M i t  e i n e r  solchen Datenstruktur  gewinnt der Forscher große F r e i h e i t e n  i n  der 

Datenanalyse, da e r  d i e  Analyserichtungen und -ebenen o f t  e in facher  a l s  be i  

gewuhnlichen Rechteckdateien ändern kann (z.B. Analysen a u f  Aggregatsebene 

der Netzwerkstruktur  i n  Verbindung m i t  Analysen a u f  der  Indiv idualebene der 

Befragten). 

D ie  0.g. Anforderungen an das Datenmanagement wurden a l s o  durch e ine  Zer le-  

gung der Gesamtinformationen i n  s i n n v o l l e  T e i l d a t e i e n  ge lus t ,  d i e  Uber d i e  

I d e n t i f i k a t i o n s v a r i a b l e  des Befragten mi te inander verbunden sind. Eine sorg- 

f ä l t i g e  Vercodung der Namensnennungen i n  den Generatorfragen (S i tua t ionen)  

s t e l l t  s icher,  daß d i e  Netzwerkpersonen e indeut ig  i d e n t i f i z i e r b a r  sind. Die- 

se Datens t ruk tu r  e r l a u b t  un te rsch ied l i chs te  Analysen der hoch komplexen Da- 

ten  m i t t e l s  e in facher  Auswahlangaben. 

2. Jechnische Umsetzunq 

D ie  Umsetzung der vorgenannten Anforderungen an das Datenmanagement e r f o l g t e  

durch d i e  Verwendung des SIR-DBMS ( S c i e n t i f i c  I n f o r m a t i o n  B e t r i e v a l  Qataßase 

lanagement System). SIR i s t  e i n  f a l l o r i e n t i e r t e s  Datenbanksystem, das d i e  

Aufnahme v a r i a b l e r  Datei formate und v a r i i e r e n d e r  Var iablentypen i n  f a k t i s c h  

unbegrenzter Anzahl und b e l i e b i g e r  VerknUpfung zuläßt .  D ie  Verbindungsvaria- 

b l e  i s t  d i e  sogenannte CASE ID. 

Im vorliegendem F a l l  I s t  d i e  CASE ID (Fallnutnner und oberste H ie ra rch ies tu -  

f e )  d i e  Var iab le  'Befragtennumer", d i e  verschiedenen Tei ldatensätze werden 
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RECORD TYPES (Rectypes) genannt. M i t  H i l f e  von sogenannten SORT IDs (Fa l lun-  

ternumnern) k6nnen niedere Aggregatstufen beschrieben werden (2.B. CASE ID- 

Be f rag te r ,  SORT IDlnPartner ,  SORT ID2=erste Netzwerkperson etc.) 

FUr d i e  Datenverwaltung der Netzwerkstudie wurde angestrebt, d i e  F ä l l e  des 

Basisfragebogens i n  einem Rectype zusamenzufassen. Deshalb wurden d i e  Da- 

tensätze i n  e inen f U r  a l l e  F ä l l e  gemeinsamen Rectype BASISFRAGEBOGEN und 

d r e i  Rectypes NETZWERKGENERATOR a u f g e t e i l t .  Der Rectype BASISFRAGEBOGEN ent-  

h ä l t  d i e  Angaben zur  befragten Person und Par tner / - in ,  d i e  d r e i  Rectypes 

NETZWERKGENERATOR entha l ten  j e w e i l s  d i e  Angaben Uber d i e  Netzwerkpersonen 

des Befragten. 

FUr d i e  w i c h t i g s t e n  Konstrukte der Netzwerkstudie wurden zwei gesonderte 

Rectypes angelegt, i n  denen d i e  Angaben der genannten Netzwerkpersonen zu 

Geschlecht, A l t e r ,  Bi ldung und Beziehung zum Befragten j e  F a l l  a u f g e l i s t e t  

sind. Schematisch e r g i b t  s i c h  folgende S t r u k t u r  der Datenbank: 

CASE ID~BEFRAGTEPFÄLLE 
RECTYPE BASISFRAGEBOGEN, 1. Wel 1 e (N=720) 

Rectypel  
Angaben zur  befragten Person und deren P a r t n e r / - i n  

RECTYPE NETZWERK- RECTYPE NETZWERK- RECTYPE NETZWERK- 
GENERATOR GSS GENERATOR FISCHER GENERATOR GLOBAL 
(Nu240) (N=240) (Na240) 
Rectype2 Rectype3 Rectype4 

RECTYPES GROSSES RECTYPES GROSSES 
NETZWERK NETZWERK 
Rectype5 Rec type9 
Soziodemographi sche Sozi odemographi sche 
Var iablen Var iablen 

Rectype6 RectypelO 
Frage- und Rangver- Frage- und Rangver- 
t e i  1 ung t e i  1 ung 

RECTYPES KLEINES RECTYPES KLEINES 
NETZWERK NETZWERK 
Rectype7 Rec type l l  
Soziodemographische Soziodemographische 
Var iablen Var iablen 

Rectype8 
Frage- und Rang- 
v e r t e i  lung 

Rectypel2 
Frage- und Rang- 
v e r t e i  1 ung 



ZUMA 
Entsprechend w i r d  beim Aufbau der Te l lda te fen  f U r  d i e  zwe i te  Welle ver fah-  

ren. FUr d i e  Generierung der Rectypes f U r  das k l e i n e  und grope Netzwerk e f -  

ner  Person waren komplexe Datenre t r ieva ls  notwendig. Diese Datenre t r leva ls  

g r e i f e n  a u f  d i e  Daten der Rectypes zu und kUnnen neue Varfablen und neue 

Rectypes generieren. H i n s i c h t l i c h  der  E r s t e l l u n g  der 0.g. Netzwerkdatelen 

(Rectypes 5 ,  6, 7, 8, 9, 10, I 1  und 12) wurden durch Suchläufe d i e  j e w e i l s  

von e i n e r  Person angegebenen Netzwerkpersonen Im Datensatz I d e n t i f i z i e r t  und 

d i e  entsprechenden Angaben zum Geschlecht, A l t e r ,  Bi ldung und Beziehung zum 

Befragten sowie d i e  neuen Var iablen Frage und Rangplatz der  Nennung zugeord- 

n e t  (Rectypes 5,  7, 9 und 11). Da a l s  Vercodungskriterium f U r  jede Person 

nur einmal d i e  somiodemographischen Merkmale angegeben wurden, i s t  f U r  Wle- 

derholungsnennungen nur noch das Frageitem und gegebenenfal ls der  Rangplatz 

der Nennung von Interesse.  Dlese Angaben bef inden s l c h  i n  den Rectypes fiir 

d i e  Frage- und Rangvertei lung (Rectypes 6, 8, 10 und 12). A l s  S o r t l e r v a r l a -  

b l e n  (SORT IDs) wurden b e i  den Netzwerkrectypes d i e  fUnf  Personen des k l e f -  

nen Netzwerks d e f i n i e r t .  

Diese Datenbankstruktur ermUgl i c h t  e ine  a n a l y s e o r i e n t i e r t e  Auswahl von Va- 

r i a b l e n  und gegebenenfal ls e ine  entsprechende Aufberei tung der  Var iablen 

(Recodierung, Aggreglerung und Sort ierung),  bevor s i e  Uber das SIR-Interne 

I n t e r f a c e  zu SPSS-, BMDP- oder SAS-Dateien v e r a r b e i t e t  werden, Dieses I n t e r -  

face ermUgllcht d i e  DurchfUhrung von komplexen m u l t l v a r i a t e n  Analysen, d i e  

innerha lb  der  Datenbank s e l b s t v e r s t l n d l i c h  n i c h t  mögl ich sind. 

Zur Handhabung der Datenre t r ieva ls  b l e i b t  anzumerken, da$ d i e  v i e l f ä l t i g e n  

Mögl ichkei ten der  Dateiverbindung(en) fUr  den SIR-Anfänger zu Beginn schwer 

überschaubar sind. Eine maximale Ausschöpfung der VerarbeltungsmUglichkelten 
e r g i b t  s l c h  e r s t  m i t  zunehmender Erfahrung. Dennoch bes teh t  d i e  HUg l l chke l t  

zum unkompl iz ier ten Umgang m i t  komplexen hierarchischen und vernetzten Da- 

t e n r e t r i e v a l s ,  wenn von einem erfahrenen Systemverwalter S tandardre t r leva ls  

zur  VerfUgung g e s t e l l t  werden, Dlese kUnnen von den Nutzern aufgerufen und 

i n  begrenztem lbnfang durch d i e  Angabe von Parametern m a n i p u l i e r t  werden. 

Diese Opt ion e r l a u b t  jedem Benutzer den SIR-gerechten Umgang zur  E r s t e l l u n g  

von Dateien oder Ausdrucken. 

Der vorstehende B e i t r a g  wurde von Peter  Ph. Hohler  und Uwe p f e n n i n q  ver faßt .  
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Geplante ZUMA-Publikationen 

FUr das Jahr 1987 i s t  d i e  Herausgabe von d r e i  ZUM-Publ ikat ionen geplant. 

Im Somner 1987 w i r d  im Campus-Verlag e ine  w e i t e r e  ZUM-Monographie un te r  dem 

T i t e l  "Sozia le Empfindungen. E i n  i n t e r k u l  t u r e l  l e r  Skalenvergle ich b e i  

Deutschen und Amerikanern' herauskomnen. Autoren s i n d  Dagmar Krebs (ZUM) 

und Kar1 Schuessler ( Indiana Un ivers i t y ,  Bloomington). Gegenstand der  Mono- 

graphie i s t  d i e  Dars te l lung  der Entwicklung von "Socia l  L i f e  Fee1 ingl'-Skalen 

im i n t e r k u l t u r e l l e n  Vergle ich zwischen der Bundesrepublik und den Verein ig-  

ten  Staaten. Behandelt werden sowohl methodische Themen w ie  soz io log isch  

bedeutsame Unterschiede innerha lb  und zwischen den vergl ichenen Ländern. Bei 

der Diskussion der Methoden w i r d  u.a. auch a u f  den E i n f l u ß  von A n t w o r t s t l l e n  

au f  d i e  erhal tenen Resu l ta te  und au f  deren Erk lärung eingegangen. 

Im Laufe d ieses Jahres i s t  auch d i e  Herausgabe des zwei ten und des d r i t t e n  

Bandes der ZUM-Methodentexte geplant. Unter der  Autorenschaf t  von JUrgen 

F r i e d r i c h g  ( U n i v e r s i t ä t  Hamburg) w i r d  e i n  Band UTelefonische Befragungn vor- 

b e r e i t e t .  Dar in  s o l l e n  Voraussetzungen, Anwendungen, Probleme der  St lchpro-  

benbildung bzw. -gewinnung, das Vorgehen, d i e  Erhebungssltuatlon, I n t e r -  

viewerschulung und -Uberwachung, e i n i g e  Var ianten (insbesondere CATI-Syste- 

me) und s c h l i e ß l i c h  Fehlerquel len behandelt werden. Es i s t  geplant, d i e  Eln-  
z e l h e i t e n  m i t  Erfahrungen aus konkreten empirischen Forschungsprojekten zu 

i 11 u s t r i  eren bzw. zu verbinden. 

Gerhard Arminser (Universität-GHS Wuppertal) w l r d  e inen Band "Modelle z u r  

Analyse von Panel-Daten" herausgeben. Weitere Autoren werden U l r l c h  KUster t  

und Franz MUl le r  (beide Universität-GHS Wuppertal) sein. I n  diesem Buch wer- 

den p r imär  Modelle f U r  d i e  Analyse von metr ischen Panel-Daten behandelt. 

Diese Modelle umfassen d i e  Behandlung von Autokor re la t ion ,  Dynamik und un- 

beobachteter Heterogeni tät .  Zur Schätzung w i r d  a l s  e i n h e i t l i c h e s  Verfahren 

d i e  Maximum-Likelihood-Schätzung m i t  LISREL angewandt. Insbesondere w l r d  

auch a u f  Probleme fehlender Daten und au f  d i e  Behandlung der  Anfangswerte i n  

der  e rs ten  Panelwelle eingegangen. A l l e  Modelle werden auch f U r  l a t e n t e  Va- 

r i a b l e n  f o r m u l i e r t .  I n  einem s p e z l e l l e n  K a p i t e l  werden d l e  Model le a u f  d i -  

chotome und o r d i n a l e  beobachtete Var iablen e r w e i t e r t .  



Nachfolgend s i n d  d i e  ZUMA-Arbeitsberichte, d i e  s e i t  Januar 1986 p u b l i z i e r t  

worden sind, i n  Form von Abstracts kurz d a r g e s t e l l t .  

ZUM-Arbei tsber ichte werden Interessenten gerne zugesandt. Beste l lungen s i n d  

zu r i c h t e n  an ZUM e.V., ZUMA-Publikationen, Postfach 5969, 6800 Mannheim 1. 

Abs t rac ts  

Krebs, Dagmar: Zur Kons t ruk t ion  von Einste l lungsskalen im i n t e r k u l t u r e l l e n  
Vergleich. ZUMA-Arbei t s b e r i c h t  Nr. 86/01 

Dieser B e r i c h t  s t e l l t  einen e rs ten  T e i l  e i n e r  i n t e r k u l t u r e l l  vergleichenden 
Stud ie  dar, d i e  s i c h  m i t  der  Kons t ruk t ion  von Meßinstrumenten zur  i n t e r k u l -  
t u r e l l e n  Anwendung befaßt. Es handel t  s i c h  dabei um Skalen zur  Erfassung 
eines al lgemeinen soz ia len  LebensgefUhls. Hierzu zählen s o z i a l e  Empfindungen 
w ie  Entfremdung, Macht los igke i t ,  Zynismus, i n t e r n e  WS. externe K o n t r o l l e r -  
wartungen, Vertrauen, Zukunf tsor ien t ie rung  und Optimismus, d i e  sowohl Ein-  
schätzungen g e s e l l s c h a f t l i c h - s o z i a l e r  Verhäl tn isse a l s  auch sub jek t i ve  Stim- 
mungen und a f f e k t i v e  Zustande umfassen. Da es s i c h  h i e r  um einen i n t e r k u l -  
t u r e l l e n  deutsch-amerikanischen Vergle ich handel t ,  s t e l l t  s i c h  zunächst d i e  
Frage nach der Qual i t ä t  der  ubersetzung und damit nach der äquivalenz der 
vorgegebenen S t i m u l i .  Sodann w i r d  d i e  Frage behandelt,  i n w i e f e r n  d i e  an e i -  
ner  repräsen ta t i ven  amerikanischen Stichprobe en tw icke l ten  Skalen den K r i t e -  
r i e n  der  Eindimensional i t ä t  auch i n  e i n e r  repräsen ta t i  wen deutschen S t i c h -  
probe genUgen, und welche Mod i f i ka t ionen  notwendig sind, um Eindimensional i -  
t a t  der  Skalen i n  beiden Stichproben zu erreichen. Die Ergebnisse der Ge- 
samtstudie werden i n  e i n e r  ZUMA-Monographie v e r ö f f e n t l i c h t ,  d i e  1987 un te r  
dem T i t e l  I1Soziale Empfindungen. E i n  i n t e r k u l  t u r e l  l e r  Skalenvergle ich b e i  
Deutschen und Amerikanern" erscheint .  

Esser, Hartmut: Können Befragte lugen? Zum Konzept des "wahren Wertesu im 
Rahmen der handlungstheoretischen Erk larung von S i tua t ionse in f lUssen b e i  der  
Befragung. ZUM-Arbei tsber icht  Nr, 86/02 

Gegenstand des Bei t rages i s t  e ine theore t i sche  Erk lärung von " s o z i a l  e r -  
wUnschtenU Antworten beim Forschungsinterview. Hintergrund d ieser  Erk lärung 
i s t  e ine  b e s t i r n t e  S p i e l a r t  von rat ional -choice-Theor ien ( d i e  sog. SEU-Theo- 
r i e ) .  Es w i r d  gezeigt ,  daß zur  Erk lärung des Befragtenverhal tens sowohl 
s i t u a t i o n e l l e  Bedingungen a l s  auch e i n  angenomener "wahrer Wert' der i n  
Frage stehenden l a t e n t e n  Eigenschaf t  g l e i c h z e i t i q  berUcks ich t ig t  werden 



ZUMA 
mUssen. Dann w i r d  k l a r ,  daß s o z i a l  erwunschte Antworten nur u n t e r  sehr spe- 
z i e l l e n  Bedingungen Uberhaupt a u f t r e t e n  können und insbesondere, daß d i e  
Ubl ichen Konzepte und Messungen von l lsocial d e s i r a b i l i t y "  n i c h t  geeignet  
sind, das Problem s i  t u a t i o n s o r i e n t i e r t e r  Antworten zu behandeln. Es w i r d  
gezeigt ,  daß i n t e r a k t i o n i s t i s c h e  Ansätze z u r  I n t e r p r e t a t i o n  des In te rv iew-  
Prozesses a l s  e i n  S p e z i a l f a l l  des rat ional -choice-Ansatzes gesehen werden 
kUnnen. 

Wegener, Bernd: Pres t ige  and Status as Funct ion o f  U n i t  Size. ZUMA-Arbeits- 
b e r l c h t  Nr. 86/03 

I n  der  Analyse s o z i a l e r  M o b i l i t ä t  s t e l l  t d i e  K l a s s i f i k a t i o n  b e r u f l  i c h e r  
E inhe i ten  e i n  chronisches Problem dar. Auch dor t ,  wo diese Analysen bemUht 
s ind,  s o z i a l e  llKlassen' oder l a t e n t e  S t r u k t u r e i n h e i t e n  aus dem M o b i l i t ä t s -  
prozeß s e l b s t  abzule i ten,  mUssen d i e  b e r u f l  ichen Kategor ien i r n e r  b e r e i t s  
vorher gegeben sein. I n  der  A r b e i t  w i r d  argument ier t ,  daß d i e  Cräi3e der 
Kategor ien d i e  V a l i d i t ä t  der Maße b e s t i r n t ,  m i t  denen d i e  Kategor ien quan- 
t i t a t i v  w e i t e r b e s t i m t  werden so l len .  Al lgemein g i l t ,  daß " M o b i l i t ä t  im 
Rahmen von Pres t ige"  gemessen wird,  sofern d i e  Kategoriengrößen k l e i n  sind, 
und daß ' M o b i l i t ä t  im Rahmen von Status"  gemessen w i rd ,  so fe rn  d i e  Katego- 
r iengrößen groß sind. B e i s p i e l h a f t  dafUr s i n d  d i e  K l a s s i f i k a t i o n e n  nach 
b e r u f l i c h e n  T ä t i g k e i t e n  bzw. nach b e r u f l i c h e n  Stel lungen. Anhand der D e f i n i -  
t i o n  von Be isp ie lska len  f U r  beide K lass i f i ka t ionswe isen  werden d i e  Kon- 
s t r u k t v a l i d i t ä t e n  i n  in te rgenera t iona len  Mob i l i tä tsmode l len  b e s t i r n t  und 
Folgerungen f U r  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  von Mobi l i tä tsprozessen gezogen. 

Faulbaum, Frank: Very S o f t  Model ing. The Log ica l  S p e c i f i c a t i o n  and Analys is  
o f  Compl ex Process Explanat ions wi t h  Arb i  t r a r y  Degrees o f  Under ident i  f i c a -  
t i o n  and Var iables o f  A r b i  t r a r y  Aggregation and Measurement Levels. ZUMA- 
Arbei  t s b e r i c h t  Nr. 86/04 

Der Arbei  t s b e r i c h t  b e s c h ä f t i g t  s i c h  m i t  dem Problem der  empirischen Ober- 
p r U f b a r k e i t  empir isch sehr s t a r k  u n t e r i d e n t i f i z i e r t e r  Prozeßmodelle. M i t  
d e r a r t i g e n  Modellen h a t  man es vor  a l lem dann zu tun, wenn man i n  Modelle 
Uber Beziehungen zwischen Var iablen (St ichwort :  Var iab lensoz io log ie )  r e i n  
hypothet ische Prozeß- und Handlungsmodelle Uber i n  E inze l ind iv iduen ablau- 
fende Prozesse und Handlungen e in fug t .  Derar t ige  Modelle sp ie len  i n  der  So- 
z i a l  forschung Uberal l d o r t  e ine  Ro l le ,  wo i n d i v i d u a l  i s t i  sche Erk lärungsver-  
suche i n d i v i d u e l l e r  oder k o l l e k t i v e r  Phänomene s t a t t f i n d e n .  I n  dem Arbe i ts -  
b e r i c h t  w i r d  e i n  Ansatz der  logischen Prozeß- und Handlungsmodellierung vor- 
geschlagen, der  das I d e a l  der  v o l l e n  empirischen I d e n t i f i z i e r b a r k e i t  e x p l i -  
z i t  a u f g i b t  und von der Var iablensozio logie zur  empirischen UberprUfung von 
Handlungs- und Prozeßparadigmen f u h r t .  Da e r  n i c h t  nur  von abgeschwächten 
Vertei lungsbedingungen ausgeht ( " S o f t  Modeling"), sondern z u s ä t z l i c h  d i e  
I d e n t i f i z i e r b a r k e i  tsbedingung a u f g i b t ,  w i r d  e r  a l s  "Very S o f t  Model ing"  
(sehr voraussetzungsarme Model l ierung) bezeichnet. 



PrUfer, PeterIRexroth, Wargrlt: On the Use o f  the I n te rac t l on  Coding Tech- 
nique. ZUM-Arbei tsber ich t  Wr. 86/05 

Der Ber icht  behandelt d i e  Erprobung der sogenannten 'Interaction-Codlngu- 
Technik, e i n  von Charles Ihainnell entwickeltes Verfahren, das m i t t e l s  eines 
d e t a i l l i e r t e n  Codesystems das auf Tonband aufgezeichnete Verhalten von In-  
terviewer und Befragtem systematisch ana lys ier t  und bewertet. Aufgrund 
durchgefi lhrter Studien konnte d ie  Eignung des Verfahrens zur Bewertung von 
Jntervlewerlei  s t u n w  festgestel  l t  werden, Glelchzel t i g  1 i e f e r t e  d ie  Anwen- 
dung des Verfahrens Hinweise zur "Qua l i t ä tu  und zum 'FunktlonierenU von Fra- 
gen. Durch seine systematische Vorgehenswelse und d ie  d e t a i l l i e r t e  Betrach- 
tung der Interaktionssequenzen wahrend des Interviews ze ig t  das Verfahren, 
unter welchen Bedingungen es zu adaquatem bm. nicht-adäquatem Antwortver- 
hal ten kommt. Diese quant i ta t iven Ergebnisse s ind eJne wer tvo l le  Ergänzung 
zu den eher qua l i t a t i ven  Ergebnissen konvent ionel ler  Pretestverfahren. 

Kirschner, Hans-Peter: Zur Kessler-Greenberg-Zerlegung der Varianz der MeB- 
d i f fe renz mischen zwei Meßzeitpunkten einer Panelbefragung. SUW-Arbeits- 
ber ich t  Nr. 86/06 

I n  ihrem Buch 'Linear Panel AnalysisU schlagen Kessler und Greenberg (1981) 
eine sehr spezif ische A r t  der Beurteilung von Veranderungen, d ie  bei  e lner 
Panel-Befragung gemessen werden, vor. Es w i rd  dazu d ie  Varianz der D i f fe renz 
zwischen zwel Meßzeitpunkten add i t i v  i n  zwel posdtlve Komponenten zer legt ,  
d ie  i n  i n t u i t i v  naheliegender Weise eine In te rp re ta t i on  a l s  Maß f U r  struk- 
t u r e l  l en  bm. Ind iv idue l len  Wandel nahelegen. 

Einer k r i t i s chen  WOrdigung der Kessler-Greenberg-Serlegung f o l g t  d i e  ElnfUh- 
rung eines neuen, normierten Maßes, das auf rechnerisch elnfache Welse zur 
vergleichenden Beurtellung von Komponenten der Veränderung benutzt werden 
kann. Eine Anwendung dieser WelterfUhrung des Kessler-Greenberg-Ansatzes auf 
der Basis der ALLBUS Test-Retest-Studie von 1984 p rU f t  d i e  In terpre t le rbar -  
ke l  t der vorgeschlagenen Maßzahl. 

Erdmann, Georg: Ansatze zur Abbildung soz ia ler  Systeme m i t t e l s  n lch t - l lnea-  
r e r  dynamischer Model 1 e, ZUM-Arbei t sbe r l  ch t  Wr. 86/07 

Das Emergenzverhalten sozialer Systeme kann unter Einschluß moglicher Ver- 
zweigungssituationen (Kontingenzen) durch n ich t - l ineare  dynamische Modelle 
abgebildet werden. Das mathematische RUstzeug dafUr s teht  I n  Form eines 
Tei lgebiets der Theorie stochastischer Di f ferent ia lg le ichungen zur VerfU- 
gung. Man s r i c h t  u.a, von der "Theorie d i ss ipa t i ve r  Strukturenu, von 'theo- 
re t ischer  &kologlen, nmathematischer Evolutionstheorieu. 'dynamischer Sy- 
stemanalyse', 'Synergeti k m  etc. 

Der . Arbai tsber ich t  i s t  das Ergebnis elner Vorlesungsrei he des Verfassers, 
d i e  im Marz/Apri l  1986 be i  Z U M  s ta t t f and  und dem Z i e l  diente, e ine vemehr- 
t e  Anwendung dieses bisher von den Sozialwissenschaften vernachlässigten 
Instrumentariums zu motivieren. Weben einigen elementaren Grundlagen be- 
~ c h ä f t i g t  s ich  d ie  S c h r i f t  eingehend m i t  den formalen !mplikatlonen von 
Selbstorganlsatlonu sowie neueren Forschungen Uber das determinist ische 

Chaosa. 
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Braun, Michael /Porst, Rolf:  ALLBUS-Bibl iog raph ie  (5. Fassung, Stand: 
30.6.86). ZUMA-Arbei t s b e r i c h t  Nr. 86/08 

D ie  ALLBUS-Bibliographie dokumentiert i n  jähr l i chem Abstand Arbe i ten  m i t  
ALLBUS-Daten, d i e  entweder i n  BUchern oder Fachze i tschr i f ten  v e r t i f f e n t l i c h t  
oder i n  Form p r i n z i p i e l l  a l lgemein zugängl icher A r b e i t s b e r i c h t e  einem wis-  
senschaf t l i chen  Publikum vorgelegt  worden sind. BerUcks ich t ig t  werden auch 
unver t i f fen t l  i c h t e  Diplom- oder Magisterarbei  ten, D isser ta t ionen  und Hab i l  I- 
t a t i o n s s c h r i f t e n .  

D ie  h i e r  vor1 iegende fUnf te  .Fassung der ALLBUS-Bibl iog raph ie  (Stand: 
30.6.1986) e n t h ä l t  insgesamt 114 T i t e l ,  20 mehr a l s  d i e  v i e r t e  Auflage 
(Stand: 30.6.1985). Im August 1987 w i r d  d i e  sechste Fassung verfUgbar sein. 

R i t t e r ,  Heiner: E in ige  Ergebnisse von Verg le ichs tes ts  zwischen den PC- 
und Mainframe-Versionen von SAS und SPSS. ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 86/09 

Durch den rap ide  angestiegenen Einsatz von PCs i n  der  wissenschaf t l  ichen 
Lehre und Forschung werden zunehmend d i e  v i e l f a c h  von den Mainframe-Versio- 
nen her bekannten Stat is t ikprogramnpakete SAS (Rel. 5.08) und SPSSX (Rel. 
2.1) auch i n  entsprechenden Versionen f U r  PCs eingesetzt .  Nach Vergleichen 
Uber d i e  e r f o r d e r l i c h e  PC-Hardware f U r  den Einsatz von SASPC Vers. 6.02 bzw. 
SPSS/PC+, d i e  e r f o r d e r l  ichen Kosten, d i e  Programnpaket-Kapazi taten,  den 
Komnando- und Funktionsumfang der PC-Progrme m i t  den j e w e i l i g e n  Mainframe- 
Versionen wurden m i t  einem Beispie l -Datensatz (150 Variablen, 2000 F ä l l e )  
Tests durchgefuhrt, b e i  denen vor  a l l  em a u f  d i e  CPU-Zei t v e r g l e i t h e  abge- 
s t e l l  t wird.  Diese Tests, d i e  Erfahrungen aus der t ä g l  ichen Prax is  heran- 
ziehen, umfassen das i n t e r a k t i v e  Arbe i ten  m i t  den Programnen, d i e  Datenein- 
und -ausgabe, Dateimanagement-Funktionen sowie d i e  zur  VerfUgung stehenden 
Sta t i s t i kp rozeduren .  

Ki rschner,  Hans-Peter: Der Stichprobenplan zum P r o j e k t  ISSP 1985 und seine 
Real is ierung.  ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 86/10 

Im Rahmen der Methodenforschung zum Bereich 'Neue Stichprobenpläne" wurde 
f U r  das P r o j e k t  ISSP 1985 e i n  insbesondere f U r  s c h r i f t l i c h e  Umfragen 
geeigneter  Stichprobenplan fUr  e ine  selbstgewichtende, bundesweit 
repräsen ta t i ve  Zu fa l l ss t i chprobe  von Personen e n t w i c k e l t  und p r a k t i s c h  
umgesetzt. E r  i s t  z w e i s t u f i g  angelegt  (Gemeinde-Personen) und g r e i f t  i n  der 
zweiten S tu fe  au f  d i e  Einwohnerregister  der ausgewählten Gemeinden zuruck. 
Der Stichprobenplan s i e h t  a u f  Gemeindeebene e ine  Feinschichtung vor, d i e  
s i c h  an den Raumordnungsregionen der Bundesforschungsanstalt f U r  Landeskunde 
und Raumplanung (BfLR) o r i e n t i e r t .  Innerhalb der  Schichten wurde j e w e i l s  
genau e ine  Gemeinde m i t  gröpenproport ionaler  Wahrschein l ichkei t  gezogen. 

Der aus fuhr l i chen  Behandlung st ichprobentheoret ischer und stichprobenprak- 
t i s c h e r  Aspekte des Stichprobenplans fo lgen  d e t a i l l i e r t e  Untersuchungen zum 
Brutto-Netto-Geschehen sowohl a u f  Gemeinde- a l s  auch a u f  Personenebene. 
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Rothe, GUnter: Bootst rap Im Genera l i s ie r ten  Linearen Modell.  ZUMA-Arbeits- 
b e r i c h t  Nr, 86/11 

Die  Theor ie der  Genera l i s ie r ten  Linearen Modelle ermt ig l icht  es, e ine  V i e l -  
zahl  s t a t i s t i s c h e r  Model lansätze un te r  einem e i n h e i t l  ichen Ansatz darzus te l -  
l e n  und zu untersuchen. Die Schätzung der unbekannten Parameter e r f o l g t  i n  
der  Regel (etwa I n  GLIM) nach dem Maximum-Likelihood-Verfahren; .exakte Ver- 
te i lungen der Schatzer oder der  verwendeten Maße f U r  d i e  Modellanpassung 
(deviance) s i n d  i n  der  Regel n i c h t  bekannt; Asymptotik i s t ,  wenn Uberhaupt, 
nur  b e i  großen Stichprobenumfängen zu ver t re ten ,  Das Bootstrap-Verfahren h a t  
s i c h  i n  e l n e r  V le lzah l  anderer S i tua t ionen  a l s  e ine  v e r t r e t b a r e  A l t e r n a t i v e  
zur  Asymptotik erwiesen; es erhebt  s i c h  somit d i e  Frage nach se iner  Anwend- 
barke i  t auch im Konzept .des Genera l i s ie r ten  Linearen Modells, Es w i r d  i n  der 
A r b e i t  das Boots t rap-Pr inz ip  fUr  diesen F a l l  anhand eines B e i s p i e l s  e r läu-  
t e r t  und s c h l i e ß l i c h  e ine  Eigenschaf t  nachgewiesen, d i e  u n t e r s t r e i c h t ,  daß 
Bootst rap ' I n  der Tat  zumindest ebenso g u t  i s t  w ie  d i e  k lass ische  Hormal- 
approximation. 

Zeifang, Klaus: D ie  Test-Retest-Studie zum ALLBUS 1984 - Tabellenband. ZUMA- 
A r b e i t s b e r i c h t  Wr. 87/01 

Der Tabellenband i s t  T e i l  der Veröf fent l ichungen zur  Test-Retest-Studie, der  
Methodenstudie zur  Allgemeinen Bevtilkerungsumfrage der Sozia lwissenschaf ten 
(ALLBUS) 1984. Eine ausfUhr l iche Beschreibung der Konzeption und Rea l i s ie -  
rung d ieser  S tud ie  f i n d e t  s i c h  i n  dem von R o l f  Pors t  und Klaus Zei fang 
ver faß ten  B e i t r a g  "Wie s t a b i l  s i n d  Umfragedaten?" i n  diesem Heft .  

I n  den e rs ten  v i e r  Tabe1 l e n  des Arbei t s b e r i c h t s  werden Informat ionen zur  
S t i chprobenaua l i tä t  des Test-Retest-Samples gegeben. Dabei werden d i e  Häu- 
P igke i tsver te i lungen sämt l i cher  Var iablen sowie d i e  Kovarianzmatrizen und 
Faktorenanalysen ausgewählter I tembat te r ien  der Befragten der ALLBUS-Haupt- 
Studie (ohne Panel-Teilnehmer) m i t  den Befragten vergl ichen,  d i e  auch an den 
beiden Hachbefragungen teilgenommen haben. 

Im zwei ten T e i l  des Tabellenbands werden d i e  A n t w o r t s t a b i l i t ä t e q  der  154 
Panel-Befragten zwischen den bzw. Uber a l l e  d r e i  Wellen der S tud ie  ausgewie- 
sen. S c h l i e ß l i c h  s i n d  i n  der l e t z t e n  Tabel le d i e  nach der Vorgehensweise von 
Heise geschätzten R e l i a b i l i t a t e n  und S t a b i l i t ä t e n  fUr d i e  i n t e r v a l l s k a l i e r -  
t e n  Var iablen aufgefUhrt .  
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ZUMA -Handbuch Sozialwissenschaf tlicher Skalen: 
3. Nachlieferung 

Die  d r i t t e  Nachl ieferung zum Skalenhandbuch e rsche in t  im August 1987. Die 

Loseblattsammlung umfaßt b isher  130 Skalen, d i e  i n  d r e i  Ordnern unterge- 

b rach t  sind. D ie  im August 1987 erscheinende Nachl ieferung e n t h ä l t  6 neue, 

b i s h e r  im Skalenhandbuch n i c h t  enthal tene Skalen sowie ergänzende Angaben zu 

schon enthal tenen Skalen, d i e  von den Autoren i n  Reaktion au f  e i n  von ZUMA 

versandtes Rundschreiben angemeldet wurden. Folgende Skalen wurden neu auf-  

genommen: 

- Unter r i ch tsk l ima aus der S i c h t  des Lehrers 

- Sub jek t i ve  Aspekte des Lehrerberufs 

- Wertor ient ierungen 

- ~ e r e i c h s s ~ e z i f i s c h e  Se1 bs tzu f r iedenhe i  t 

- Angst vor  negat i ve r  Bewertung 

- Vermeidung s o z i a l e r  S i tua t ionen  

Trennschär fekoe f f i z ien ten  und I temmi t te lwer te  werden angegeben fUr d i e  Ska- 

1 en 

- Mani feste Angst (D05) 

- Soz ia le  ErwUnschtheit 1 (P02) und 

- Soz ia le  ErwUnschtheit 2 (Pol)  

D ie  Bes te l lung  d ieser  Nachl ieferung kann m i t t e l s  des Formulars au f  der l e t z -  

ten  S e i t e  der  ZUMA-Nachrichten er fo lgen.  

D ie  nächste L ie fe rung  w i r d  im Sommer ( v o r a u s s i c h t l i c h  M a i - J u l i )  1988 e r -  

scheinen, Redaktionsschluß f U r  neu aufzunehmende Skalen i s t  der 30. November 

1987. 

I n  d i e  k o n t i n u i e r l i c h  einmal p ro  Jahr geplanten Nachlieferungen s o l l e n  n i c h t  

nur  neu en tw icke l te  Skalen eingehen, sondern ganz besonders auch Weiterent- 

wicklungen (z.B. Kurzformen) oder Mod i f i ka t ionen  der schon im Skalenhandbuch 

v e r ö f f e n t l i c h t e n  Skalen. A ls  L e i t l i n i e n  fUr  d i e  Verö f fen t l i chung e i n e r  Skala 

gel  ten  folgende K r i t e r i e n :  
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1) SaPrera l iW.  D ie  Skalen so1 l e n  i n  Repr l isentat l  verhebungen efnsetzbar 

seln, wobei es s i c h  auch um Reprasentativerhebungen b e i  Spemfalstfchpro- 

ben (2.B. Jugendliche, A l te ,  Behinderte, Strafgefangene) handeln kann. 

Unter das Kr1 te r ium der General i t a t  wi  r d  w e i t e r h i n  d i e  "fächerUbergre1- 

fendeu Q u a l l t l t  e i n e r  Skala subsumiert, d.h. i h r e  Verwendbarkeit i n  un- 

te rsch ied l i chen  soz ia lw issenschaf t l i chen  T e l l d i s z i p l i n e n .  

2) Methodische Q u a l i t ä t .  A l l e  technischen Informat ionen zu Skallerung, Co- 

d lerung und Auswertung mUssen vor l iegen.  Ebenso s o l l t e n  Angaben Uber d i e  

D imens iona l i ta t  der  Skala sowie Uber R e l i a b i l l t a t  und V a l i d i t a t  sowohl 

der  E lnze l lnd ika to ren  a l s  auch des Gesamtlnstruments e x i s t i e r e n .  Außerdem 

s o l l  das Meßinstrument b e r e i t s  g e t e s t e t  und i n  e i n e r  (mt lg l ichst  großen) 

Umfrage angewendet worden sein. 

3) E i n  theore t i scher  Bezugsrahmen PUr d i e  Meßinstrumen- 
t e  s o l l t e  unbedingt so kurz  wie mtlgl ich und so i n f o r m a t i v  w ie  n t l t i g  ( f U r  

d i e  p o t e n t i e l l e n  Benutzer der Skalen) d a r g e s t e l l t  werden. 

Das Skalenhandbuch s o l l  e ine  S e r v i c e i n s t l t u t l o n  sein. Um diese Funkt ion e r -  

f U l l e n  zu können, i s t  das Vorhaben tlSkalenhandbuchu und insbesondere dessen 

FortfUhrung a u f  d i e  Kooperation se iner  Benutzer und der im Bereich der  Ska- 

lenentwick lung bzw. -nutzung a k t i v e n  Soz ia lw issenschaf t le r  angewiesen, Des- 

ha lb  endet d i e  M i t t e i l u n g  Uber d i e  d i e s j ä h r i g e  Nachl ieferung zum Skalenhand- 

buch wiederum m i t  der  Aufforderung: Wer Imner soz ia lw issenschaf t l i che  Skalen 

neu e n t w i c k e l t  oder r e v i d i e r t  hat, wer genere l l  a u f  dem Gebiet der  deutsch- 

sprachigen Elnste l lungsskalen etwas beizutragen hat, das den Autoren der 

P u b l i k a t i o n  entgangen i s t ,  wer imner KorrekturwUnsche h a t  oder Kor rek tu rno t -  

wendigkeiten I n  den Dokumentationen s ieh t ,  der  möge Kontakt  m i t  ZUM aufneh- 

men. Das Skalenhandbuch h a t t e  b i s h e r  e ine  außerorden t l i ch  e r f r e u l i c h e  Reso- 

nanz I n  der  soz ia lw issenschaf t l  ichen Öf fen t l  l c h k e l t ,  d i e  s i c h  n i c h t  z u l e t z t  

i n  den Auflagenzahlen m a n i f e s t i e r t .  Wir hoffen, daß d i e  e r f o l g r e i c h e  Zusam- 

menarbeit m i t  Autoren und Nutzern des Skalenhandbuchs s i c h  f o r t s e t z t .  

FUr a l l e  Anregungen und Hinweise au f  neue Meßinstrumente sowie M o d i f i k a t i o -  

nen und Korrekturen i n  den Dokumentationen, d i e  im Zuge der Verbrei tung wel- 

t e r e r  Nachlieferungen i n  das Skalenhandbuch aufgenomnen werden können, s t e h t  

Dagmar K r e b  a l s  Ansprechpartnerin zur  VerfUgung, d i e  das Skalenhandbuch be i  

ZUMA be t reu t .  
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Publikationen auf der Grundlage von ZUMA-Veranstaltungen 

Socia l  In fo rmat ion  Processing and Survey Methodol ogy - hrsg. von Hans-J. 
H i p p l e r  (ZUMA), Norbert  Schwarz ( U n i v e r s i t ä t  Heidelberg) und Seymour Sudman 
( U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a t  Urbana-Champaign), e rsche in t  Ende Jun i  im 
Spr inger Verlag, New York. 

Die meisten Bel t räge  i n  diesem Buch sind' s u b s t a n t i e l l  Uberarbei t e t e  Vorträge 

e i n e r  ZUMA-Konferenz vom J u l i  1984. Das Buch i s t  sowohl f U r  den methodisch 

o r i e n t i e r t e n  Umfrageforscher a l s  auch f U r  den ( k o g n i t i v  o r i e n t i e r t e n )  Psy- 

chologen gedacht. D ie  Be i t räge  können beiden Forschungsfeldern i n  un te r -  

s c h i e d l i c h e r  Weise zugerechnet werden. 

D ie  e rs ten  d r e i  K a p i t e l  (BodenhausenIWyer, Has t ie  und Ostrom) g e l t e n  der  

D a r s t e l l  ung von Prozessen des Informationserwerbs, der  In fo rmat ionsverarbe i  - 
tung und des Informationsgebrauchs. I n  einem Anschlußkapl te l  von Strube w i r d  

d i e  R o l l e  des Gedächtnisses b e i  der  Beantwortung von Verhal tensfragen be- 

schrieben. Anschließend geben HipplerISchwarz z u r  E i n l e i t u n g  des zweiten 

Tei  1 s des Buches einen Uberbl i c k  Uber d i e  re levan te  L i t e r a t u r  zu Frageef fek-  

t e n  und s t e l l e n  e r s t e  Bezuge zu kogn i t i ven  Theorien her. 

Im zwei ten T e i l  werden dann i n  fUnf  E inze lbe i t rägen (S t rack IMar t in ,  Tour- 

angeauISchwarzlHippler, Bishop und D l j k s t r a l v a n  der Zouwen) d i r e k t e  Anwen- 

dungsbeispie le der  Integrat ionsmögl  i c h k e i  ten  und Erk lä rungskra f t  k o g n i t i v e r  

Theori eansätze f U r  Frageef fekte gegeben. 

Das Buch s c h l i e ß t  m i t  einem B e i t r a g  von Seymour Sudman, i n  dem das Buch i n  

den Kontext  der  zukunf t igen Arbe i ten  zu Umfragemethodologie und soz ia len  

Informat ionsverarbei  tungsprozessen g e s t e l l  t wird.  
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Q u a l i t a t i v e  Methoden der Datenerhebung i n  der  Arbei tsmigrantenforschung - 
hrsg. von JUrgen H.P. Hof fmeyer-Zlotn ik  (ZUMA), erschienen 1986 im Verlag 
FRG (Postfach 704, 6800 Mannheim I ) ,  DM 25,-. 

Der vor l iegende Band, entstanden aus e i n e r  ZUMA-Arbeitstagung, w i l l  d i e  

V i e l f a l t  der  q u a l i t a t i v e n  Datenerhebungsmethoden anhand konkreter  For- 

schungsprojekte zur  Diskussion s t e l l e n  und h i e r m i t  dem Forscher Vor- und 

Nachte i le  q u a l i t a t i v e r  Erhebungsmethoden im Anwendungsfall aufzeigen. 

Zum I n h a l t :  Hof fmeyer-Zlotn ik  d i s k u t i e r t  e i n l e i t e n d  d i e  S p e z i f i k a  der  em- 

p i r i s c h e n  Arbei  tsmigrantenforschung un te r  dem Schwerpunkt der  Subjekt-Sub- 

jekt-Kommunikationo # o r t e  beschreibt  d i e  Einbindung qua1 i t a t i v e r  In te rv iews 

i n  den Kontext  eines q u a n t i t a t i v e n  Forschungsansatzes. Boos-NUnning un te r -  

sucht d i e  R o l l e  des In te rv iewers  im q u a l i t a t i v e n  Forschungsprozeß. Merkens 

z e i g t  d i e  Wahrnehmung des Beobachters anhand der Analyse e ines Beobachtungs- 

p r o t o k o l l s  auf. Kromrey d i s k u t i e r t  FUr und Wider der' Methode der Gruppendis- 

kussion. Berger r e f e r i e r t  seine v i e l f ä l t i g e n  Erfahrungen m i t  der  Ak t ions fo r -  

schung. Schöning-Kalender beschreibt  den Forschungsansatz des Volkskundlers 

und d i s k u t i e r t  d i e  Rol lenproblemat ik  des Forschers. Und Giordano e r k l ä r t  den 

ethnologisch-anthropologischen Forschungsansatm i n  se iner  Entwicklung zur  

Migrationsforschung. 
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ZUMA - Arbeitstagung )>Datenanalyse bei qualitativen 
Erhebungsmethoden« vom 7.-9.11.1986 

Die  Arbei ts tagung zur  Datenanalyse b e i  q u a l i t a t i v e n  Erhebungsverfahren war 

a l s  Fortsetzung der  im November 1984 verans ta l te ten  Tagung zur  "Datenerhe- 

bung m i t  q u a l i t a t i v e n  Methodenl1 zu verstehen. Z i e l  d ieser  Arbei ts tagung war 

es, Methodologie und Methode b e i  der Analyse q u a l i t a t i v e r  Daten vorzus te l len  

und zu d isku t ie ren .  H ie rbe i  so1 1 t e  das b r e i t e  Spektrum qua1 i t a t i v e r  Methoden 

b e r u c k s i c h t i g t  werden, und es s o l l t e  anhand konkreter  Frageste l lungen bzw. 

Pro jek te  d i e  Datenanalyse demonstr ier t  werden. 

Nach der Begrüßung durch P.Ph. Mohler (ZUMA) und einfuhrenden Bemerkungen 

von J. Jioffmever-Zlotni k (ZUMA) r e f e r i e r t e  E. Weinqarten (Fre ie  U n i v e r s i t ä t  

B e r l i n )  ethnomethodologische BegrUndungen f U r  e ine  q u a l i t a t i v e  Forschungs- 

s t r a t e g i e ,  d ieses dann Ubertragend au f  se in  a k t u e l l e s  Pro jek t .  Im Anschluß 

s t e l l  t e  G. Köhler  ( U n i v e r s i t ä t  Kar lsruhe) d i e  Methodik e i n e r  mehrstuf igen 

Expertenbefragung vor, mehrs tu f ig  derges ta l t ,  daß dem Le i t faden in te rv iew e i n  

Delphl  n a c h g e s t e l l t  wurde. 

FUr d i e  Biographieforschung d i s k u t i e r t e  G. Soef fner  (Fernunivers i  tät-GHS 

Hagen) Methodologie und Methode anhand ausgewählter Tagebuchtexte, und H. 

Kromrey (Universität-GHS Essen) demonstr ier te anhand des BTX-Projektes Ana- 

l ysever fahren  b e i  der Gruppendiskussion. 

Der Bereich der  Hermeneutik war durch zwei Referate ver t re ten :  F. Heckmann 

(Hochschule f U r  Wi r tscha f t  und P o l i t i k  Hamburg) k o n z e n t r i e r t e  s i c h  s t ä r k e r  

a u f  d i e  Entwicklung von I n t e r p r e t a t i o n s r e g e l n  und d i s k u t i e r t e  d i e  Anwendung 

der Hermeneutik im allgemeinen. W. Schneider ( U n i v e r s i t ä t  Gießen) kam dann 

Uber methodologische AusfUhrungen zur  Methode und demonstr ier te am konkreten 

B e i s p i e l  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  e ines Interv iewausschni t tes.  Abschließend wurde 

d i e  Beobachtung v o r g e s t e l l t :  H. LUdtke ( U n i v e r s i t ä t  Marburg) d i s k u t i e r t e  d i e  

Entwicklung der Datenanalyse und s t e l l t e  Anwendungsbeispiele vor, und H. 

G i e a l e r  ( U n i v e r s i t ä t  Erlangen-NUrnberg) versuchte e ine  Verbindung zwischen 

q u a n t i t a t i v e n  und q u a l i t a t i v e n  Aspekten der Auswertung von Beobachtungs- 

daten. 
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Diese Arbei ts tagung mag v i e l l e i c h t  jene, d i e  d i e  Demonstratfon von Analyse- 

ver fahren e rwar te t  Ratten, e i n  wenig ent täuscht  Raben - denn n i c h t  nur  der  

methodische, sondern auch der methodologiscRe Aspekt wurden a l s  z e n t r a l  PUr 

das Verständnis von Methode behandelt. Der konkrete Umgang m i t  den Daten, 

das Verfahren der Analyse, s t e h t  f U r  Herbst  3989 a u f  dem P r o g r m .  Diese 

d r i t t e  Arbei  tstagung, o r g a n i s i e r t  und g e l e i  t e t  von J. Hoffmeyer-Zlotnik, 

s o l l  den Oberbl ick Uber d i e  q u a l i t a t i v e n  Verfahren abrunden und w i r d  an den 

Daten o r i e n t i e r t e  Analyseverfahcen aufzeigen. 

D ie  Arbei  tstagung wurde von J. ji -k v o r b e r e i t e t  und g e l e i t e t .  

ZUMA - Aabeitstlagung ))Multiple Gnipperravergleiche von Kausal- 
modellen mit latenten Variablen« vom 10.-13.11.1986 

Vom 10.-13. November 1986 fand b e i  Z U M  e ine  Arbei tstagung Uber 'Mul t i p l e  

Gruppenvergleiche von Kausalmodellen m i t  l a t e n t e n  Var iablenu s t a t t .  Referen- 

ten  waren Peter  Schmidt; ( U n i v e r s i t ä t  Gießen) und Frank Faulbaum (ZUMA). 

Die Tagung begann m i t  e i n e r  dre istUndigen EinfUhrung i n  d i e  Technik der  

simultanen Analyse von Strukturglelchungsmodellen i n  mehreren Gruppen. Im 

wei teren Ver lau f  der Tagung wurden dann verschiedene Anwendungsm6glichkelten 

i n  der  sozialwissenschaPtlichen Forschung aufgezeigt :  Anwendungen i n  der  

i n t e r n a t i o n a l  vergleichenden Sozialforschung, b e i  der  Analyse von Panelda- 

ten, b e i  der  Schätzung von Gruppenmittelwerten l a t e n t e r  Var iablen (Analyse 

von M i t t e l w e r t s s t r u k t u r e n )  und b e i  Tests au f  I n t e r a k t i o n e n  i n  S t r u k t u r g l e l -  

chungsmodellen. 

Die Tagung war m i t  30 Teilnehmern aus der gesamten Bundesrepublik und dem 

Ausland sehr gu t  besucht. S ie  wurde be i  ZUM von F. Faulbaum v o r b e r e i t e t  und 

g e l e i t e t .  
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ZUMA- Workshop ))InhaQtsanalyse« vom 17.-21.2.1987 

An prak t i sche  Anwender der  Inha l tsana lyse  r i c h t e t e  s i c h  d i e  Einladung zum 

Workshop " Inhal tsanlyse' ,  der Uber 40 Interessenten fo lg ten .  Es s o l l t e n  

n i c h t  a l l e  theoretisch-methodologischen Probleme der Inha l tsana lyse  behan- 

de l  t, aber auch ke ine  e inzelnen Pro jek te  v o r g e s t e l l  t werden; v ie lmehr l a g  

das Schwergewicht a u f  methodischen Themen, d i e  s i c h  im konkreten Forschungs- 

prozeß h ä u f i g  a l s  besonders problembeladen herausste l len:  S t i chprobenb i l -  

dung, Kategorienentwicklung und Kategor iendef in i  t i o n  sowie s p e z i e l l e  Aus- 

wertungsfragen. 

E r ö f f n e t  wurde d i e  Veransta l tung durch e inen Vort rag von Win f r ied  Schulz 

(NUrnberg) zum Thema l l Inhaltsanalyse und In fe renz  - Welche I n h a l t e  m i ß t  d i e  

Inhal tsanalyse?",  wor in  e r  paradigmatisch d i e  vorhandenen ana ly t i schen Un- 

tersuchungsansätze und möglichen Perspektiven f U r  d i e  Entwicklung der  I n -  

ha l  tsanalyse v o r s t e l l  te. Anschließend sprach Peter  Ph. Hohler  (ZUMA) zur  

Problematik von Stichproben aus Texten. 

Am nächsten Tag, an dem d i e  Themen Kategor is ierung und numerische Auswertung 

au f  dem Programn standen, s t e l l t e  A l fons  (ZUMA) am B e i s p i e l  der  compu- 

t e r u n t e r s t u t z t e n  Branchenvercodung d i e  Vorgehensweise der  Kategor is ierung 

f U r  d i e  computerunterstUtzte Inha l tsana lyse  vor. Manfred Knoche (BrUssel) 

r e f e r i e r t e  Uber d i e  s p e z i e l l e  Anlage von Kategorienschemata f U r  d i e  konven- 

t i o n e l l e  Codierung Uber längere Zeiträume hinweg; und Rainer Mathe% (Mainz) 

b e r i c h t e t e  Uber Erfahrungen m i t  der  Anwendung von mehrdimensionalen Katego- 

r ien .  Zur Problematik von numerischen Auswertungen wurden d i e  Referate "Uni- 

und m u l t i v a r i a t e  Auswertungsverfahren' von Peter  Ph. Hohler  (ZUMA) und 'Die 

Aggregierung Uber Analyseeinhei ten" von Michael Yledenbeck (ZUMA) gehalten. 

Den Abschluß der Veransta l tung b i l d e t e  am d r i t t e n  Tag d i e  Vors te l lung  e i n e r  

Wei te ren tw ick lung  der  I n h a l  tsanalyse: Werner Lfllh (ZUMA) e r l ä u t e r t e  i n  einem 

ausfUhr l ichen Vort rag d i e  "Semantische S t r u k t u r -  und Inha l tsana lyseu  (SSI), 
wie s i e  i n  seinem DFG-Projekt "Rea l i tä tsvermi t t lung  durch Massenmedienu ent-  

w lcke l  t wurde. 
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Der Workshop wurde o r g a n i s i e r t  und b e t r e u t  von Werner m, Al fons  und 

Peter  Ph. W. 

ZUMA- Arbeitstagung »Modeilierung sozialer Prozesse« 
vom 10.-12.3.198'7 

An der Arbei ts tagung ItModell ierung s o z i a l e r  Prozesse" vom 10.-12.3.1987 be i  

ZUMA nahmen insgesamt 28 Interessenten und Referenten t e i l .  Z i e l  der  Tagung 

war es, d i e  vers t reu ten  Interessen und A k t i v i t ä t e n  a u f  dem Gebiet  der Model- 

l i e r u n g  s o z i a l e r  Prozesse i n  den Sozialwissenschaften etwas zusamenzufassen 

und d i e  verschiedenen Interessenten mi te inander i n  Kontakt zu bringen. Dazu 

ha t ten  insgesamt 12 Teilnehmer Kurz-Referate v o r b e r e i t e t ,  d i e  i n t e n s i v  d i s -  

k u t i e r t  wurden. 

Andreas D i e k m  ( U n i v e r s i t ä t  MUnchen) behandelte Probleme der  Mikro-Makro- 

Model l ierung s o z i a l e r  Prozesse im Rahmen der Survival-Analyse. Jeroen lfileesie 

( R i j k s u n i v e r s i t e i t  U t rech t )  beschäf t ig te  s i c h  m i t  sp ie l theore t i schen Model- 

l e n  der Entstehung von Kooperation. Den E i n f l u ß  von "Framingl'-Vorgängen, au f  

Handlungen s t e l l t e  Siegwart bindenberq ( R i j k s u n i v e r s i t e i t  Groningen) i n  den 

M i t t e l p u n k t  se iner  Betrachtungen. Kar l -D ie te r  QQQ ( U n i v e r s i t ä t  Hamburg) be- 

r i c h t e t e  Uber e i n i g e  exper imentel le  Ergebnisse zur  Evo lu t ion  von Koopera- 

t i o n ,  während Rudolf SchUBler ( U n i v e r s i t ä t  MUnchen) e i n  sp ie l theore t i sches  

Model 1 des "schleichenden Z e r f a l l s  der  Kooperationt1 v o r s t e l l  te .  E in ige  k r i -  

t i s c h e  Bemerkungen zum Modell des r a t i o n a l e n  Akteurs, wie es h ä u f i g  i n  

Mikro-Modell ierungen benutzt  w i rd ,  machte Hartmut # l i e m t  ( U n i v e r s i t ä t  Frank- 

f u r t ) ,  während Wolfgang Jaqodzinski  ( U n i v e r s i t ä t  Bremen) e inen r a t i o n a l t h e o -  

re t i schen Ansatz zur  Erk lärung des Befragtenverhal tens e i n e r  K r i t i k  un te r -  

zog. Frank Faulbaum (ZUMA Mannheim) p l ä d i e r t e  fUr  das "Very S o f t  Modeling" 

zur  AusfUl 1 ung der Erklärungs1 Ucken be i  Var labl  enzusanunenhängen. Georg U- 
(ETH ZUrich) demonstr ier te anhand eines Simulationsmodells d i e  Bedeu- 

tung se iner  Modell ierungen zur  Prognose von Wahlresultaten. U l r i c h  Mue l le r  

(ZUMA Mannheim) PUhrte e i n i g e  Ergebnisse dynamischer Popu la t ionssp ie le  vor. 

Eine entscheidungstheoretische Erk lärung des Prozesses der Fami l ienkonsol i -  

d ierung b e i  Arbei tsmigranten behandelte Hartmut Esser (ZUM Mannheim). 
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Jochen Freber und Michael W m i d  (beide U n i v e r s i t ä t  Augsburg) befaßten s i c h  

m l t  der  S imu la t ion  au topo ie t i scher  Prozesse der Se lbs ts t ruk tu r ie rung .  

Sämtl iche Be i t räge  wurden aus fUhr l l ch  d i s k u t i e r t  und gaben Anlaß zu v i e l f a l -  

t i g e n  und Uber d i e  enge Thematik häu f ig  hinausgehenden uberlegungen. Am 

12.3.87 wurde d i e  Bedeutung e i n e r  stärkeren Einbeziehung von Instrumenten 

der Model l ierung i n  d i e  sozio logische Theor iebi ldung aus fUhr l i ch  d i s k u t i e r t .  

Möglicherweise werden d i e  be i  der  Arbei ts tagung Anwesenden un te r  Einbezie- 

hung w e i t e r e r  Interessenten d i e  A k t i v i t ä t e n  auch un te r  e i n e r  s tärkeren I n -  

s t i  t u t i o n a l  i sierung fo r t fuhren .  

D ie  Tagung wurde von Hartmut Esser v o r b e r e i t e t  und be t reu t .  

4. Konferenz über die wissenschaftliche Anwendung von 
Statistik-Software vom 23.-26.3.1987 

Vom 23. - 26. März 1987 fand d i e  4. Konferenz Uber d i e  w issenschaf t l i che  An- 

wendung von S t a t i s t i k - S o f t w a r e  s t a t t .  S ie  wurde - nachdem s i e  das l e t z t e  Mal 

von der Gese l l scha f t  fUr Strahlen-  und Umweltforschung i n  MUnchen durchge- 

f u h r t  worden war - diesmal wieder von ZUMA o r g a n i s i e r t .  Wegen p l ö t z l i c h  auf-  

ge t re tener  bau l i cher  Mängel i n  den Hörsälen der U n i v e r s i t ä t  Mannheim mußte 

der  Konferenzort  Uberraschend v i e r  Wochen vor  Konferenzbeginn von der Uni- 

v e r s i t ä t  Mannheim i n  Räume der U n i v e r s i t ä t  Heidelberg, Im Neuenheimer Feld, 

v e r l e g t  werden. Dies w i r k t e  s i c h  a l l e r d i n g s  n i c h t  n a c h t e i l i g  aus. D ie  Hör- 

sä le  boten e ine  e r s t k l a s s i g e  technische Ausstattung, und auch d i e  techn i -  

schen Anforderungen der A u s s t e l l e r  konnten i n  a l lgemein be f r ied igender  Weise 

e r f U l l  t werden. 

D ie  Konferenz s e t z t e  nach Umfang, Form und I n h a l t  z w e i f e l l o s  neue Maßstäbe. 

Was den Umfang angeht, so handelte es s i c h  um d i e  von der Teilnehmerzahl her 
gesehen g rößte  der  b isher igen  Software-Konferenzen: Es kamen knapp 550 T e i l -  

nehmer aus dem I n -  und Ausland. Mehr a l s  hundert Referenten h i e l t e n  e i n  wis-  

senschaf t l i ches  Refera t  oder demonstrierten Softwareprodukte. 20 A u s s t e l l e r  

aus der  P r i v a t w i r t s c h a f t ,  darunter  d i e  großen Sof twaref  i rmen SAS, SPSS und 

BMDP, s t e l l t e n  i h r e  Produk tpa le t te  und i h r e  Neuentwicklungen vor. 



ZUMA 
Die Form der Konferenz hob s ich  insofern von der der vorherigen Konferenzen 

ab, a l s  es s ich  um d ie  ers te  Konferenz handelte, d i e  i n  größerem Ausmaß den 

Einsatz sehr le istungsfähiger Datenprojektoren i ns  Auge fassen mußte, um den 

Neuentwicklungen im Bereich der Stat ist ik-Software eine optimale Darstel lung 

zu ermöglichen. Auch d ie  e x p l i z i t e  Einbeziehung von Ausstel lern a l s  integra- 

t i v e r  Bestandtei l  der Konferenz er forder te  eine entsprechende Gesamtkonzep- 

t i o n  der Konferenz, d ie  s ich  be i  den bisherigen Konferenzen noch n i c h t  a l s  

notwendig erwiesen hatte. Die Ausstel ler  konnten s ich  auf dieser Konferenz 

a l s  erwUnscht und n i ch t  nur a l s  geduldet betrachten, womit der innovativen 

Funktion der Pr iva tw i r tschaf t  im Software-Bereich Rechnung getragen werden 

so1 1 te. 

Nach den Aussagen v i e l e r  Teilnehmer spiegel te der I n h a l t  des Konferenzpro- 

gramns I n  bemerkenswerter Weise d ie  gegenwärtigen Tendenzen auf dem Gebiet 

der S t a t i s t 1  k-Software-Entwicklungen wider. H ier  i s t  zunächst das weitere 

Vordringen des PCs m i t  zunehmenden Anforderungen an d ie  Leistungsfähigkei t  

der Graphik zu nennen. I n  diesem Zusamnenhang i s t  bemerkenswert, daß niemand 

aus dem Kre is  derjenigen, d ie  neue Entwicklungen vors te l l ten ,  den Wunsch 

nach einem Mainfraime-Anschluß äußerte. Was das Vordrlngen des PCs fUr d ie  

technische Organisatlon von I ~ s t i t u t l o n e n ,  d ie  m i t  der Anwendung von S t a t i -  

stik-Software befaßt sind, bedeutet, machte Gregory (Ann Arbor) be- 

r e i t s  i n  seinem Eröffnungsvortrag deutlich, 

Der be re i t s  erwähnte gestiegene Anspruch an d ie  angebotene Graphik hangt m i t  

e iner weiteren Tendenz zusamnen, d ie  auf dieser Konferenmzum ersten Mal 

vers tärk t  s ichtbar wurde. Diese Tendenz 1aßt s ich  m i t  dem Schlagwort um- 
schreiben 'ZurUck zu den Datenu. Die neuen Entwicklungen im Bereich der 

exploratorlschen Datenanalyse erlauben es, i n  methodisch einwandfreier Weise 

Anomalien und Strukturen i n  Daten zu explorieren. H ier  fanden vor al lem d ie  

von Forrest  Yaunq (Chapel Hi 11) entwlckel t e  SAS-Prozedur 'VISUALSu, der von 

Peter J. (Cambrldge, M) vorgestel l  t e  I n t e r a c t i  ve S c l e n t l f  i c  Processor 

(ISP) und das von GUnther S_awitzki (Heidelberg) präsent ie r te  Programm 

MacSpin von ~ ' - ~ o f t w a r e  (Andrew und David Donoho) besondere Beachtung. 

Weitere wicht ige Tendenzen, d ie  s ich  auf der Konferenz zelgten, waren d ie  

zunehmende Anzahl von Versuchen, Statistik-Expertensysteme zu entwickeln und 

der n i c h t  zu unterschatzende Bedarf an Progranunen zur i nd i v i due l l en  s t a t l -  

stischen Model 1 ierung. Of fens lch t l  i c h  weisen d ie  großen Programnpakete hBer 



noch LUcken auf, eine Problematik, d i e  das Thema des abschliependen S p -  
posiums "Haben d ie  Dinosaurier eine Zukunft? - oder - Die Grenzen des 

Wachstums von Stat ist ik-Paketen" b i lde te .  Sch l iep l ich  i s t  noch zu erwlhnen, 

da$ auch der Bereich der Datenerhebung interessante Entwicklungen auf' dem 

Gebiet der computerunterstUtzten Datenerhebung offenbarte. 

Auch i n  Zukunft i s t  ZUMA be re i t ,  d i e  Software-Konferenz unter Beibehaltung 

des i n t e r d i  sz ip l  inären Charakters der Konferenz zu organis iereno Dies machte 

der Vorsitzende des ZUM e,Vo, Prof. Dr. Max Kaase, i n  seiner BegrUpungsrede 

deu t l i cho  Auch d ie  Betei l igung der Pr iva tw i rschaf t  - n i c h t  nur a l s  Ausstel- 

l e r ,  sondern a l s  Teilnehmer - wurde e x p l i z i t  begrUpt. I n  diesem Sinne hoffen 

w i r ,  da$ auch d ie  weiteren Software-Konferenzen eine ähnliche Resonanz cr -  

fahren werden wie diese. Der Tagungsband w i rd  so rasch wie möglich erschei- 

nen; m i t  mehreren Ver1 agen wi r d  zurzei t verhandelt 

Die Software-Konferenz wurde bei  ZUM von Frank Faulbaum und Hans-Martin 

gehl inaer m i t  UnterstUtzung durch Vol ker Neureither und d i e  M i ta rbe i t e r  der 

Computerabteilung vorberei tet .  Die Leitung der Kohferena l ag  be i  Frank Faul- 

baum und Hans-Martin Uehlinger. 

ZUMA hat vom 30. März b i s  zum 3. A p r i l  1987 einen Workshop Uber 'Hu l t id i -  

mensionale Skal ierung" (MDS) durchgefUhrt . Referent war Prof. Anthony BoMo 

Coxoq, D i rek tor  der Social Research Unit, Un ivers i ty  o f  Wales, C a r d i f f o  

Prof. Coxon behandelte n i ch t  nur MDS a l s  Datenanalysemodell, sondern leg te  

auch e i n  Schwergewicht bei  den Datenerhebungsverfahren. Ausgehend von der 

nichtmetrischen multidimensionalen Skal ierung von Ahn1 ichke i ten  wurden Hag- 

l i chke i t en  der Analyse von Drei-Weg-Matrizen und von Präferenzdaten erUr- 

t e r t .  Abschliepend gab Prof, Coxon einen uberbl ick Uber neuere Entwicklungen 

wie Maximum-Likelihood-MDS, MDS m i t  äuperen Restr ikt ionen sowie nicht-dimen- 

s ionale und nicht-räumliche Repräsentationen. 
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Die theore t i schen AusfUhrungen waren b e g l e i t e t  von ubungen m i t  der  Programn- 

b i b l i o t h e k  MDS(X), Version.3.20. Der Workshop wurde be i  ZUMA von Hans-Martin 

Yehl inaer v o r b e r e i t e t  und g e l e i t e t .  

Geplante ZUMA-Veranstaltungen 

Al lgemeiner Hinwel s zu ZUM-Arbe1 tstagungen 

I n  Zukunf t  w i r d  b e i  der  Teilnahme an ZUMA-Arbeitstagungen von den Tel lneh- 

mern e i n  Tagungsbeitrag zur  Deckung an fa l lender  Unkosten erhoben werden. A l s  

Grundbetrag i s t  e i n  Tagungsbeitrag von DM 25,- p r o  Teilnehmer fes tgese tz t  

worden. I s t  jedoch m i t  der  A r t  oder dem Umfang der Veransta l tung e i n  höherer 

Kostenaufwand verbunden, so w i r d  s i c h  der zu erhebende Tagungsbeitrag im 

E i n z e l f a l l  entsprechend erhöhen. Nähere Angaben zu den ~ a ~ u n ~ s b e i t r a ~ e n  e in -  

ze lner  Veranstaltungen s i n d  Uber d i e  j e w e i l i g e n  Betreuer zu e r fahren  oder 

den Tagungsunterlagen zu entnehmen. 

Z m -  Workshop »GAUS$« vom 19.-23.80.1987 

GAUSS i s t  e ine  - a u f  Rechnern von PC-Größe implementierbare - i n t e r a k t i v e  

m a t r i x o r i e n t i e r t e  Programmiersprache, d i e  aufgrund i h r e r  l e i c h t e n  Er le rnbar -  

k e i t ,  i h r e s  sparsamen Codes und i h r e r  Ed i t ie rmög l i chke i ten  zunehmend an Be- 

l i e b t h e i t  gewinnt. I n  der Woche vom 19. b i s  23.10.1987 werden Prof .  Dr. G. 

Arminaer und Dr. U. KUsters (beide Universität-GHS Wuppertal) b e i  ZUMA einen 

Einfi ihrungskurs Uber GAUSS abhalten. Es s o l l e n  h i e r b e i  insbesondere auch d i e  

v i e l f ä l t i g e n  Mögl ichkei ten behandelt werden, d i e  GAUSS z u r  Analyse von Non- 

Standard-Model l e n  m i t  e infachsten M i t t e l n  bere i  t s t e l l  t. Der Kurs w i r d  m i t  

ubungen an PCs verbunden sein. 

Interessenten werden gebeten, s i c h  mög l i chs t  b i s  zum 1.9,1987 b e i  ZUM, Ta- 

gungssekretar iat ,  anzumelden. FUr d l e  Teilnahme w i r d  e i n  Unkostenbeitrag von 

DM 25,- erhoben. Der Workshop w i r d  b e i  ZUMA von GUnter ßathe be t reu t .  
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ZUMA-Arbeitstagung »Praktische Anwendungen der theoretischen 
Panelforschung« vom 9.-13.11.1987 

Vom 9.-13.11.1987 f u h r t  d i e  ZUM-Arbeitsgruppe 'Erhebung und Analyse von 

PaneldatenH (F. Faulbaum, G. Both? ,  M. Yiedenbeck) e ine  Arbei ts tagung durch, 

d i e  s i c h  m i t  der  p rak t i schen Anwendung von Analysemethoden be i  der  A r b e i t  

m i t  Paneldaten befaßt .  Obgleich s i c h  d i e  Tagung i n  e r s t e r  L i n i e  an d i e  

gegenwärtigen und zukunf t igen Benutzer des Sozioökonornischen Panels wendet, 

s i n d  auch andere Interessenten,  d i e  m i t  der  Analyse von Paneldaten be faßt  

sind, willkomnen. D ie  Teilnehmerzahl s o l l t e  a l l e r d i n g s  20 n i c h t  Uberschrei- 

ten. 

Referenten der Tagung s i n d  d i e  M i t g l i e d e r  der ZUMA-Arbeitsgruppe. D ie  Tagung 

h a t  insgesamt einfuhrenden Charakter. Geplant s i n d  EinfUhrungen i n  d i e  Pro- 

blemberelche des Datenmanagement sowie i n  elementare und komplexere Auswer- 

tungsstrategien.  

D ie  Arbei ts tagung s o l l  anwendungsorientiert g e s t a l t e t  werden und neben theo- 

re t i schen ElnfUhrungen auch ubungen am Computer un te r  Einsatz von Daten des 

Sozioökonornischen Panels umfassen. 

Das v o r l ä u f i g e  Programn können Interessenten ab 1.7.1987 be i  ZUMA, Tagungs- 

s e k r e t a r i a t ,  anfordern. Anmeldungen werden s c h r i f t l i c h  b i s  zum 1.9.1987 e r -  

beten an ZUMA, Tagungssekretariat. FUr d i e  Teilnahme w i r d  e i n  Unkostenbei- 

t r a g  von DM 25,- erhoben. 



Vom 16,-27. März 1987 war Prof .  Dr. Hors t  M r a e r  b e i  ZUM zu Besuch, Prof, 

Berger i s t  Vors1 tzender des Prob1 emrates Methodol ogie/lvlethodi k i m  wissen- 

s c h a f t l i c h e n  Rat tiir sozio logische Forschung der DDR ( e n t s p r i c h t  i n  etwa der 

Sekt ion Methoden der Deutschen Gesell  Schaf t  tiir Sozi01 og i  e) . Er  i s t  we i te r -  

h i n  L e i t e r  des soziologisch-methodologischen Zentrums am I n s t i t u t  fiir Sozio- 

l o g i e  und S o z i a l p o l i t i k  an der Akademie der Wissenschaften der  DDR, Seine 

Teilnahme an der 4. Konferenz Uber d i e  w issenschaf t l i che  Anwendung von Sta- 

t i s t i k - S o f t w a r e  n u t z t e  e r  zu wei teren Kontakten m i t  Kol legen an den Univer-  

s i t ä t e n  Mannheim und Köln. An beiden Orten h i e l t  e r  Vorträge zum Thema der 

Bedeutung und Funkt fon der empirischen Sozialwissenschaften i n  der  DDR. Es 

wurde ( v o r e r s t  noch i n f o r m e l l )  vereinbart ,  d i e  Kontakte zwischen ZUM bzw. 

GESIS und dem I n s t i t u t  fiir Soz io log ie  und S o z i a l p o l i t l k  zu i n t e n s i v i e r e n  und 

Hög l i chke i ten  k i i n f t i g e r  Kooperationen und Forschungskontakte zu erkunden, 
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E i n  Aufp re is  i s t  zu zahlen f U r :  

- das Vercoden o f f e n e r  Fragen entsprechend Aufwand und Umfang fUr Code- 
schl  Ussel e rs te1  1 ungen und Vercodungstätigkei t, 

- d i e  v o l l e  oder t e i l w e i s e  ubernahme e inze lner  Spemialmodule der  ZUMA-Stan- 
darddemographie entsprechend dem fUr das Abfragen benöt ig ten  Zeitomfang 

- Anderungen (Einschränkungen und Erweiterungen) der  Stichprobe, 
- eventue l l  von GFM-GETAS zu e r s t e l l e n d e  Tabellen. 

SOZIALWISSENSCHAFTEN-BUS Nr. ... 

Pretest-Beginn 3.8. 5.10. 
Fe1 dzei  t 7.9.-2.10. 11.11.-11.12. 
Datenbandauslleferung 30.10 ca. 24.1.88 

Der SOZIALWISSENSCHAFTEN-BUS w i r d  b e i  ZUMA von JUrgen Hof fmever -7 lo tn lk  

be t reu t .  

Mitteilungen aus der Cornputerabteilung 

JEXTPACK V 

Nachdem nun a l l e  Lizenzverhandlungen Uber d i e  S o r t i e r r o u t i n e n  abgeschlossen 

sind, s t e h t  TEXTPACK V i n  e i n e r  PC Version un te r  MS-DOS fUr  IBM XT, AT und 

a l l e  kompatiblen PCs zur  VerfUgung. Interessenten wenden s i c h  an Corne l ia  

m. 
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Sie  e r re ichen  ZUMA un te r  der  Samelnumer:  

(06 21) 1 80 04-0 

D ie  Te le fonzent ra le  i s t  von Montag b i s  F r e i t a g  von 8.30 b i s  17.00 Uhr be- 
se tz t .  S i e  können aber a l l e  M i t a r b e i t e r  unabhängig von den Geschäf tszei ten 
d i r e k t  Uber Durchwahl erre ichen.  S ie  ersetzen dafUr d i e  l e t z t e  N u l l  durch 
d i e  hausinterne Rufnummer. 

D ie  M i t a r b e i t e r  des Zentrums fUr  Mikrodaten und des Zentrums fUr  S o z i a l i n d i -  
katorenforschung s i n d  nur  d i r e k t  Uber d i e  angegebenen Rufnumnern und n i c h t  
Uber d i e  ZUMA-Telefonzentrale z u e r r e i c h e n .  

GeschäftsfUhrender Di r e k t o r  S t a t i s t i k a b t e i l u n q  
Mohl e r  42 Rot he 3 9 
Knörzer (S) 4 1 Wiedenbeck 6 9 

Wlssenschaft l  i che  L e i t e r  
Mu l l  e r  3 0 
N .N. . . 
N.N. . . 
Driess/Flachs/Pfenning (S) 43 
Haas (S) 3 1 

P r o i e k t l e i  t e r  
Faul baum 34 
H i p p l e r  3 3 
Hof fmeyer-Zlotn i  k  44 
Krebs 37 
Uehl i nger 38 

Com~uterab te i  1 unq 
Cassidv 

Datenorqanisat ion 
Gabel 

Fe1 dabtei  1 unq 
Pors t  
PrUfer  
Rexroth 
Schneid 
Muhr (S) 

Vercodunasabtei 1 unq 
N .N. 
Gei s  
Schick/Weickel (S) 

ALLBUS 
Braun 
Erbslöh 
Koch 
Wasmer 

Mi krodaten 
Papastefanou 
Hartmann 
Keut le r  
LUt t inger  
Martens 
Wackerow 

Sozia l  1 nd i  katoren 
24 No1 1 292-5335 

Weick 292-5335 
W i  egand 292-5383 

6 2 
6 1 Verwal tunq  
64 Neurei t h e r  14 
6 0 MUl l e r / S t i e g l  e r  15 
65 

D ie  m i t  (S) bezeichneten Mi ta rbe i te r innen  nehmen Sekretar iatsaufgaben wahr. 
Beachten S ie  b i t t e ,  daß im Fa1 l e  von Abwesenhei t e n  (Dienstre ise,  Urlaub, 
Krankhe i t )  ankommende Rufe h ä u f i g  au f  andere Nebenstel len umge le i te t  oder 
au f  d i e  Zen t ra le  g e l e g t  werden. 
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Adressenpflege 

I c h  b i n  umgezogen. Senden S i e  m i r  d i e  ZUMA-Nachrlchten ab s o f o r t  b l t t e  an: 

Name ............................................................ 
Vorname ............................................................ 
T i t e l  ............................................................ 
I n s t i t u t  ............................................................ 

............................................................ 

............................................................. StraßeINr. 

F a l l s  Versand an e ine  andere a l s  d i e  I n s t i t u t s a d r e s s e  e r f o l g e n  s o l l :  

............................................................ StraßeINr. 

I c h  habe noch einen Interessenten fUr  Sie. Senden Sie d i e  ZUMA-Nachrichten 
b i t t e  an: 

Name ............................................................ 
Vorname ............................................................ 
T l  t e l  ............................................................ 

............................................................ I n s t i t u t  

Noch e ine  B i t t e :  F a l l s  S ie  d i e  ZUMA-Nachrichten n i c h t  mehr zugesandt bekom- 
men wol len,  t e i l e n  S ie  uns das b i t t e  m i t ,  damit w i r  S ie  aus der  Datei  s t r e i -  
chen ktinnen. 
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